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Vorwort. 

Das "Handbuch der Drogistenpraxis von Buchheister-Ottersbach" hat 
es in 40 Jahren zu 15 starken Auflagen gebracht, ein Beweis fiir die Be
liebtheit und Anerkennung, deren sich das Werk erfreut. Das Werk ist 
im Laufe der Jahrzehnte zunachst von G. A. Buchheister, spater von 
mir durchgreifend umgestaltet und ausgearbeitet worden, urn es stets mit 
den geltenden Anschauungen der Wissenschaft und Praxis in Einklang 
zu bringen. 

Die vorliegende 15. Auflage verfolgt die gleichen Grundsatze, die bis
her bei der Bearbeitung maBgebend waren. Auch diese neue Auflage solI 
ein Handbuch fiir Wissenschaft und Praxis sein. Sie beriicksichtigt aHe 
Forderungen, die durch daB Inkrafttreten der 6. Ausgabe des "Deutschen 
Arzneibuches" notwendig wurden. Das Werk ist wiederum vollig durch
gearbeitet, Veraltetes ist gestrichen, wichtiges Neues aufgenommen; die 
Zahl der Abbildungen wurde betrachtlich erhOht. So hoffe ich, daB auch 
diese neue Auflage wie ihre V organger dem Drogistenstand ein treuer 
Freund sein und ihm zur Heranbildung eines wissenschaftlich und prak
tisch griindlich geschulten Nachwuchses dienen wird. 

Hamburg-VolkBdorf, im Juni 1928. 
Raus Dryade a. Hoisberg. 

Georg Ottersbach. 
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Einleitnng. 
Es kann hier kaum unsere Aufgabe sein, tiefgrundige Untersuchungen 

daruber zu fuhren, woher die Bezeichnung Droge oder Drogist stammt. 
Wir wollen nur kurz auf die verschiedenen Erklarungen eingehen. Einer
seits leitet man das Wort von trocken, plattdeutsch droeg, ab. Auch 
das englische d rug s, Apothekerwaren, hat mit dem niedersachsischen 
droeg so viel KlangahnIichkeit, da13 die Annahme nicht unberechtigt 
erscheint, beide W orte hatten denselben Stamm. Drogist wurde also 
so viel bedeuten wie Handler mit getrockneten Waren. Fur diese 
Annahme spricht Z. B. auch der Umstand, da13 noch heute in Osterreich 
die Handler mit Arzneikrautern als Durrkrautler bezeichnet werden. 

Die Abstammung des W ortes Droge von trocken hat namentlich 
Herr Dr. H. Bot t g e r in Berlin verfochten, und auch die lange gebrauch
liche Schreibweise Drogue, mit einem u, sehr glaubwurdig dadurch 
zu erklaren gesucht, da13 das erste gro13ere wissenschaftIiche Werk uber 
Drogenkunde von einem Franzosen geschrieben ist, der, urn dem W orte 
seinen Klang zu lassen, ein u zwischen g und e einschieben muBte. Dieses 
franzosische Werk hat im Anfang des vorigen Jahrhunderts verschiedenen 
deutschen Buchern zur Grundlage gedient und so die franzosische Schreib
weise in unsere Sprache eingeschmuggelt. 

Herr Professor H use man n in Gottingen hat eine andere Ansicht ver
treten, namlich die, daB nicht Drogist, sondern Trochist zu schreiben sei. 
Er leitet das Wort von Trochiscus ab, und sucht dies aus pharmazeutischen 
Schriften des 15. und 16. Jahrhunderts zu beweisen. Schlie13lich hat man 
das Wort Droge auch auf das slawische dorog, kostbar, teuer, zuruck
geflihrt, und so waren unter Drogen wertvolle, kostbare trockene Waren zu 
verstehen. Auf Grund der Beschlusse der Orthographisc}len Konfe
renz, die vom 17. bis zum 19. Juni 1901 in Berlin getagt hat, ist jetzt die 
Schreibweise Droge und Drogist die einzig richtige. 

Die genaue Feststellung des Begriffes Drogenh andlung ist heute 
nicht so einfach, als es auf den ersten Blick scheinen mochte. Urspriinglich 
verstand man darunter nur Apothekerwarenhandlungen, wie auch die ersten 
Drogenhandlungen meist als NebengeschiHte gro13erer Apotheken ent
standen sind. Erst ganz allmahlich hat sich der Drogenhandel als selb
standiges Gewerbe entwickelt. Anfangs waren auch diese selbstandigen 
Geschafte fast ausschlieBlich GroBhandlungen, deren Aufgabe es war, die 
Apotheken mit den notigen Rohdrogen und deren Zubereitungen zu ver
sorgen. Bald aber wurden auch sie durch die Macht der Verhiiltnisse, 
namentlich durch die immer gro13eren Anspruche der Industrie und der 
Gewerbe, gezwungen, an andere Verbraucher als die Apotheker abzugeben, 
und da die Gewerbe derartige Waren nicht immer in gro13en Mengen 
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verwenden, entstanden neben den Drogengro13handlungen auah Drogen
einzel- oder Drogenkleinhandlungen. Die Verhiiltnisse gestalteten sich 
hierbei immer unsicherer, namentlich in betreff des Handels mit Arznei
waren, bis endlich die Kaiserliche Verordnung vom 4. Januar 1875, dem 
Drange der Zeit nachgebend, gro13ere Freiheiten und eine festere Grund
lage schuf. Auf dieser hat sich die Drogenhandlung, weil einem BedurfniEse 
der Zeit entsprechend, machtig entwickelt, eine Entwicklung, die durch die 
Kaiserlichen Verordnungen vom 27. Januar 1890 und vom 22. Oktober 1901 
und die spateren Verordnungen weitere Fortschritte gemacht hat. Diese 
Verordnungen brachten dem Drogistenstand in bezug auf wichtige Grup
pen von Heilmitteln erweiterte Freiheiten. Wir erinnern nur an die Frei
gabe siimtlicher Verbandstoffe, der medizinischen Seifen, Bader usw. Be
sonders die Verordnung vom 22. Oktober 1901 bedeutete nach dieser Seite 
einen wichtigen Fortschritt; nicht etwa, weil sie eine gro13ere Anzahl von 
Heilmitteln dem freien Verkehr ubergab, sondern weil sie den Begriff H eil
mi ttel naher bestimmte und die drei wichtigen Gruppen der kosmeti
schen-, Desinfektions- und Huhneraugenmittel auch als Heilmittel dem 
freien Verkehr uberlie13. 

Heute deckt sich der Begriff Drogenhandlung nur in sehr seltenen 
Fallen mit dem Begriff einer Apothekerwarenhandlung. Aus diesem ur
sprunglichen Stamme haben sich mit der Zeit eine Menge Nebenzweige 
entwickelt, die vielfach den Hauptstamm uberwuchern. Ganz naturgema13 
hat sich diese Umwandlung, den Bedurfnissen der Kundschaft folgend, 
vollzogen, und so finden sich heute neben dem Handel mit Apothekerwaren 
zahlreiche andere Zweige in den Drogengeschiiften vertreten, die, nach der 
Neigung des Geschaftsinhabers oder des Gebrauches der Gegend und des 
Ortes, sehr verschiedener Natur sind. Wahrend in manchen Gegenden die 
Drogenhandlungen fast stets mit Farbenhandlungen verbunden sind, mu13 
an anderen Orten der Drogist eine Menge feinerer Kolonialwaren fuhren. 

Vielfach sind ferner der Handel mit Bedarfswaren fur die Licht
bildnerei, Photographie, mit Glas- und Porzellangeraten fur Laboratorien, 
mit Blumenduften, Parfumerien, die Herstellung von Essenzen, von 
feineren Spirituosen usw. damit verbunden, und so ist das Drogen
geschaft der heutigen Zeit eines der mannigfaltigsten geworden und verlangt 
zu seiner Fuhrung eine gro13e Summe von Kenntnissen. 

Neben einer gediegenen kaufmannischen und wissenschaftlichen 
Bildung sind es vor allem drei Dinge, die gewisserma13en der leitende Grund
satz fur die Fuhrung eines Drogengeschiiftes sein mussen: Gewissen
haftigkeit, V orsicht und Sa u b erkei t. Sauber mussen die Gefa13e, 
Waagen, LOffel, kurz der ganze Verkaufsraum sein! Aber nicht nur dieser, 
sondern auch die Vorratsraume mussen sauber gehalten werden, und mit 
einigem guten Willen und bei strenger Beaufsichtigung der Angestellten 
ist diese V orbedingung ffir eine gedeihliche Entwicklung des Geschaftes 
uberall durchzufuhren. Gewissenhaftigkeit soIl den Drogisten noch mehr 
als jeden anderen Geschaftsmann bei seinem Tun leiten. Handelt es sich 
doch beim Verkauf von Apothekerwaren urn das edelste Gut der Menschheit, 
die Gesundheit. Gerade bei Apothekerwaren mull der Drogist stets auf 
beste, tadelfreie Beschaffenheit halten; nur so allein wird er sich das dauernde 
Vertrauen der Kaufer erwerben. Doch auch bei den anderen Waren soIl er 
moglichst demselben Grundsatze folgen. Niemals darf bei ihm jenes ha13-
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Iiche Wortbillig aber schlecht Anwendung finden. Wirwissen rechtwohl, 
daB der Handler oft gezwungen ist, namentlich bei den technischen Verkaufs
gegenstanden, die Waren in verschiedenem Werte zu fiihren; immer aber 
sollte er die geringwertigeren nur abgeben, wenn sie besonders verlangt 
werden, nicht aus reiner Gewinnsucht. Der Kaufmann, dessen Grundsatz 
es ist, stets gute Waren zu fiihren, wird bald merken, wie auch der Kaufer 
ein solches Streben anerkennt. 

Vorsicht ist aber bei der vielfachen Gefiihrlichkeit der Stoffe, mit 
denen der Drogist handelt, ganz besonders geboten. Besser ist hier ein Zu
viel als ein Zuwenig. Stets muB der Verkiiufer eingedenk sein, daB er durch 
Vernachliissigung der Vorsicht Menschenleben gefahrden und sich und andere 
in die traurigste Lage bringen kann. Nie diirfen starkwirkende Mittel oder 
giftige Stoffe ohne deutliche Aufschrift und ohne die Bezeichnung V or
sicht bzw. Gift abgegeben werden. Ebenso sollten alle iiuBerlichen Mittel 
mit einem deutlichen Hinweis auf ihre auBerliche Anwendung bezeichnet 
werden. Oberhaupt sollte man, sofern es die Gesetze nicht schon fordern, 
soviel wie moglich wenigstens alle als HeiImittel dienenden Waren mit 
gedruckten Bezeichnungen versehen. Gerade bei den Waren, die sich 
iiuBerlich oft wenig oder gar nicht voneinander unterscheiden, ist solches 
Verfahren doppelt gebotcn, und bei dem biIIigen Preise, fiir den man sich 
heute derartige Aufschriftzettel beschaffen kann, darf der Kostenpunkt gar 
keine Rolle spiel en. 

Sehr ratsam ist es, sich und s~ine Angestellten daran zu gewohnen, bei 
der Abgabe der Waren an den Kaufer den Namen des Verlangten noch 
einmal deutlich zu wiederholen. Gar mancher unliebsame Irrtum wird 
dadurch noch im letzten Augenblick verhindert. 

Einrichtnng des Geschiifts. 
Eine schwierige, fast unlosbare Aufgabe wiirde es sein, bestimmte, 

stets zutreffende Regeln fiir die Einrichtung des Geschafts zu geben. GroBe, 
Art des Geschiifts und die zu Gebote stehenden Raumlichkeiten werden 
immer ausschlaggebend sein. Allgemeine Regeln und zweckdienliche, durch 
die Erfahrung bestatigte Winke sind das einzige, was sich hierbei bieten liiBt. 

Peinliche Sauberkeit und strengste Ordnung diirfen in keinem Ge
schiiftsraume fehlen, und eine gewisse feine Aufmachung oder selbst Prunk 
ist, dem Zuge der Zeit folgend, angebracht. Unsere Zeit macht eben an 
alle Geschafte auch im AuBeren graB ere Anspriiche als friihere J ahrzehnte, 
und die alten Giftbuden, wie der Volkswitz so Mufig die Apotheken und 
Drogengeschafte nannte, sind heute durchaus nicht mehr am Platz. 

Das Geld, das der Geschaftsmann fiir eine hiibsche Ausstattung der 
Geschaftsraume anlegt, wird sich stets gut verzinsen. Vor aHem darf nicht 
versaumt werden, schon von auBen her das Geschaft durch gut ausgestattete 
Schaufenster zu kennzeichnen. Ansprechend aufgebaute Schaufenster mit 
ofter wechselnder Besetzung und, wenn moglich, mit Bezeichnung der 
Preise fiir die einzelnen Waren locken manchen Kaufer in das Geschiift, 
wahrend ein unsauberes Fenster mit verstaubten Waren die Kaufer nur 
abschrecken kann. Stehen zwei oder mehrere Fenster zu Gebote, wird man 
immer gut tun, die Waren nach ihrer Art zu sondern. Es macht einen schlech
ten Eindruck, wenn man Waren, die zu HeiIzwecken oder zum GenuB be-
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stimmt sind, mitten zwischen oft sogar giftigen Farben und chemischen Prii
paraten aufgestellt findet. Ebenso mu.13 man die auszustellenden Waren 
den jeweiligen Bediirfnissen der Jahreszeit anpassen. 

1m Verkaufsraum selbst ist besonders der Holzeinrichtung und den 
Standgefii.l3en die gro.l3te Aufmerksamkeit zu widmen. Die Holzeinrichtung 
ist dauernd gut in Politur oder Farbe zu erhalten. Die Verzierung derselben 
richtet sich natiirlich nach dem GE'schmacke des Besitzers; doch sind aus 
Zweckma.l3igkeitsgriinden ganz helle Farben zu vermeiden. Sehr hiibsch 
macht sich z. B. und bewahrt sich auch aufs beste Schwarz oder Dunkel
griin, mit Silber- oder Goldbronze verziert. Von einer solchen Bemalung 
heben sich die weiI3en Schilder auf das vorteilhafteste und deutlichste ab, 
und namentlich, wenn die Schiebkasten von den Saulen und Zwischen
wanden durch verschiedene Lackierung, matt und blank, unterschieden 
sind, macht ein so geschmiickter Verkaufsraum stets einen geschmackvollen 
Eindruck. Der Verkaufstisch, an den der Kaufer tritt, muI3 immer ganz 
besonders sauber sein. Zur Platte eignet sich sehr gut ein harter grauer 
Marmor, d~r sog. St.-Annen-Marmor, der so hart und fest ist, daI3 sich die 
Politur jahrelang halt. Dem Dbelstande, daI3 GefaI3e auf Marmor leichter 
als auf Holz zerbrochen werden, laI3t sich dadurch vorbeugen. daI3 man 
neben jede Waage und an die Stelle, wo die Kaufer die Flaschen hinzustellen 
pflegen, Wachstuch- oder Linoleumdeckchen legt. Anderseits liiJ'3t sich 
Marmor mit Leichtigkeit stets sauber halten, und selbst Lack- oder Olflecke 
sind leicht und schnell zu entfernen. Nur der weiI3e Marmor ist streng zu 
vermeiden, da er weit weniger widerstandsfahig ist und aIle "Farben und 
Ole sofort in sich aufsaugt. Auch kommt ein sog. Marmorglas in den Handel, 
das sich ebenfalls als Belag von Verkaufstischen eignet, es nimmt hohe 
Politur an. Sehr zweckmaI3ig ist es auch, auf oder unmittelbar am Verkaufs
tisch Schaukasten von Glas anzubringen, worin namentlich solche Waren 
ausgestellt werden, die der Kundschaft als N euheiten vorgefiihrt oder von ihr 
iiberhaupt seltener in Drogengeschiiften gesucht werden. So muI3 auch als 
Hauptgrundsatz gelten, Waren, die sich nicht in StandgefiiI3en befinden, 
in Glasschranken aufzubewahren, damit sie dem Kaufer sichtbar sind. 

Was die VorratsgefaI3e selbst betrifft, sind fiir Krauter, Wurzeln usw., 
iiberhaupt fiir aile trockenen Waren, die groI3eren Platz beanspruchen, 
die Schiebkasten allgemein gebrauchlich. Diese miissen gut schlieI3en, in 
festen Holzwanden, in Fiillungen laufen und bei all den Stoffen, welche Feuch
tigkeit anziehend, h y g r 0 S k 0 pis c h sind oder stark riechen, mit gut schlie-
13endem Blecheinsatze versehen sein. Oder man benutzt lose stehende Blech
gefaI3e, da hierbei ein guter VerschluI3 vielleichter zu erreichen ist und so das 
Eindringen von Staub und Schmutz fast zur Unmoglichkeit wird. Fiir Krauter 
und sonstige Drogen, welche selten vollstandig trocken sind, empfiehlt es 
sich dabei, den Deckel ganz fein durchlochern zu lassen, darnit die allmahlich 
verdunRtende Feuchtigkeit entweichen kann. Hierdurch wird das Dumpfig:
werden der Ware verhindert. Derartige BlechgefaI3e lassen sich sehr ge
schmackvoll ausstatten und stellen sich infolge der Herstellung im gro.l3en 
durchaus nicht teurer als die Schiebkasten. 

Fiir aIle trockenen Stoffe, die in kleineren Mengen im Verkaufsraum 
gebraucht werden, benutzt man statt der friiher gebrauchlichen Holzbiichsen 
allgemein Glashafen oder Porzellanbiichsen. Hiervon wahlt man am besten 
die mit iiberfallenden sog. S tau b dec k e In. und fiir die lichtempfindlichen 
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Stoffe solche aus braunem oder schwarzem Hyalithglas. Bei den GefaBen 
fur Fliissigkeiten sind gleichfalls Flaschen mit Staubstopsel zu wahlen. 
Bei den fetten Olen, Sirup en, iiberhaupt allen dickfliissigen Waren bewahren 
sich die Tropfensammler gut, die auf jede Flasche gesetzt werden konnen. 
Hat man keine Tropfensammler, so tut man gut, den Olflaschen Porzel
lan- oder Hartgummiuntersatze unterzustellen, wie sie vieI£ach bei Getranken 
gebrauchIich sind. Auch bei den starken Sauren sollte man diese V orsicht 
nicht unterlassen, um die Holzeinrichtung zu schiitzen und rein zu halten. 
Gleiche Aufmelksamkeit wie den GefaBen muB der Bezeichnung der Signierung 
zugewandt werden. Niemals diirfen Gefa.l3e ohne Bezeichnung benutzt wer
den, und diese mu.13 stets sauber und klar leserlich sein. Man wahlt deshalb 
am besten kraftige lateinische Buchstaben. Fur die Kasten empfehlen sich 
namentlich weiBe Porzellan- oder mit weiBem Schmelz versehene Eisen
schilder (Emailleschilder). Da sie jedoch ziemlich teuer sind, werden vieI£ach 
gedruckte oder durch Schablonen hergestellte Papierschilderangewandt. Um 
letztere herzustellen, ist der S ig ni era p par a t yom Pharmazeuten J. Pospisil 
ausStefanau bei Olmiitz, Osterreich, sehr zu empfehlen. Da aber Papierschil
der, wenn auch lackiert, gewohnIichnicht lange sauber bleiben, schiitzt man sie 
vorteilhaft durch Glasplatten. Man verfahrt hierbei folgenderma.l3en: Man 
laBt von einem Glaser aus nicht zu dickem Glas Platten schneiden, die der 
GroBe und Form der Papierschilder moglichst genau ent<lprechen. Nun 
werden die Papierschilder auf der Schriftseite mit ganz hellem Gummi
schleim bestrichen und sehr sorgfaltig auf die Glasplatte geklebt. Nach 
dem vollstandigen Austrocknen wird die Riickseite des Schildes mit 
einer, spater zu besprechenden Klebefliissigkeit bestrichen und an dem 
Kasten befestigt. Derartige Schilder sind unverwiistlich und stets mit 
Leichtigkeit rein zu halten. Auch Schilder aus Zellhorn, Zelluloid, sind 
im Gebrauch, auch sie sind als zweckma.l3ig zu erachten. Friiher war in 
allen wirklichen Drogengeschaften die lateinische Bezeichnung der Waren 
gebrauchIich, weilsie auch in den Listen der Gro13hii.ndler angewendet wird 
und wegen der genauen Bezeichnung im Lateinischen gegeniiber den je nach 
der Gegend wechselnden deutschen Namen eine groBere Sicherheit gewahrte. 
Diese lateinische Bezeichnung ist zuerst durch die Giftverordnungen der 
einzelnen Bundesstaaten durchbrochen worden, indem diese bestimmte 
N amen fiir die Gifte vorschrieben Bald darauf folgten die Verordnungen 
iiber die Bezeichnung der Arzneimittel au.l3erhalb der Apotheken. Sie be
stimmen, daB die Behaltnisse fiir Arzneimittel entweder wie in Preu.l3en, 
Braunschweig und Schaumburg-Lippe mit lateinischen und in gleicher 
Schriftgro.l3e ausgefiihrten deutschen Bezeichnungen versehen sein miissen, 
oder fordern wie Baden, Bayern und Hamburg deutsche Bezeichnungen und 
lassen die lateinischen nur in kleinerer Schrift zu. 

So ist dadurch die friihere Einheitlichkeit der Bezeichnung zerstort 
worden und bei Anwendung von nur deutscher Bezeichnung ein groBer 
Obelstand geschaffen. Bildeten friiher die Folia, Flores, Radices getrennte, 
unter sich iibersichtlich geordnete Gruppen, so kommen jetzt, wo die Auf
stellung der Buchstabenfolge nach geschehen mu.l3, Drogen verschiedener 
Gruppen nebeneinander zu stehen, wie Altheeblatter und Baldrian
wurzel, und bei den verschiedenartigen deutschen Bezeichnungen der 
Drogen ist dadurch das Zurechtfinden neu eintretenden Angestellten sehr 
erschwert. 
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Bei der Art der Bezeichnung der GlasgefaBe pflegt der Kosten
punkt ebenfalls maBgebend zu sein. Eingebrannte Schrift ist und bleibt 
immer dasSauberste und Geschmackvollste, doch ist die ersteAusgabe hierfiir 
recht hoch. Fiir Sauren, fette und iitherische Ole, bei denen Papierschilder 
durchaus nicht sauber zu halten sind, sollte man jedoch stets eingebrannte 
Schri£t wahlen. Bei groBeren Pulverhafen kann man Papierschilder in der 
Weise anwenden, daB man sie statt auf die AuBenseite der GefiiBe auf die 
Innenseite klebt und sie nach dem Austrocknen mit Kollodium iiberzieht. 
Es ist dies allerdings eine etwas miihsame Arbeit, die auch eine gewisse Ge
schicklichkeit und Obung erfordert, da man genau darauf achten muB, 
daB aIle Luftblasen entfernt und die Rander iiberall fest am Glas haften; 
dafiir hat man aber auch eine Bezeichnung, die stets sauber und rein bleibt 
und dadurch die angewandte Miihe reichlich lohnt. 

Zum Aufkleben der Schilder hat man sehr verschiedene Kleb
stoffe empfohlen. Ungemein fest haftet ein Leimkleister, den man in der 
Weise herstellt, daB man guten Tischlerleim durch Kochen in Essig auflost 
und dann so viel Roggenmehl hinzufiigt, daB ein nicht zu steifer Kleister 
entsteht. Auch eine Dextrinauflosung, der man durch Riihren einige Prozent 
dicken Terpentin zugesetzt hat, haftet auf Glas, Blech, iiberhaupt allen 
blanken Flachen ganz vorziiglich. Ferner hat man darauf zu achten, daB die 
Klebfliissigkeiten nicht zu dick sind, da sie in diesem Falle nicht in das 
Papier eindringim und nach dem Trocknen eine harte, sprode Schicht bilden, 
die sehr leicht von glatten Flachen abspringt. Dieses Abspringen von glatten 
Fliichen laBt sich dadurch bedeutend verringern, daB man der Klebfliissigkeit 
ein wenig Glyzerin zumengt. Zum Lackiere n der Schilder empfehlen sich 
vor allem bei farbigen Schildern Kopallack, bei weif3en allerfeinster Dammar
lack. Alle die Schilder- oder Landkartenlacke pflegen selten wider
standsfahig zu sein. Vor dem Lackieren iiberzieht man die Schilder zuerst 
mit diinnem Kollodium, um das Durchschlagen des Lackes zu verhiiten. 
Bei gedruckten Schildern kann man statt des Kollodiums auch Gummi
schleim anwenden. 

Schmutzig gewordene lackierte Schilder lassen sich durch 
Abreiben mit einer Mischung aus Leinol, Spiritus und ein wenig Terpentinol 
reinigen. 

Die Anordnung der GefaBe muB sich selbstverstandlich den Raum
Iichkeiten anpassen, jedoch tut man immer gut, mehrere der Buchstaben
folge nach geordnete Reihen zu nehmen, damit nicht ganz fremdartige 
Stoffe untereinandergewiirfelt werden. LaBt es sich einrichten, so bringt 
man in einem Schrank oder Gestelle Genuf3- und Nahrungsmittel, in einem 
anderen die Farben unter usw. Die Aufstellung der Gifte und Arznei
mittel hat immer den gesetzIichen Bestimmungen gemaB zu erfolgen. Auf 
eins ist stets mit Sorgfalt zu achten, daB die GefaBe immer wieder der Reihen
folge nach hingestellt werden; das Gegenteil ist eine der iibelsten Angewohn
heiten, die schon oft zu Verwechslungen AnlaB gegeben hat. 

Alle StandgefaBe im Verkaufsraum diirfen nur vollstandig klarc 
Fliissigkeiten enthalten. Es macht einen haIllichen Eindruck, wenn Ole, 
Tinkturen und sonstige Fliissigkeiten triibe und flockig sind. Wie anmutend 
dagegen sieht z. B. ein spiegelblank filtriertes Speiseol aus. Selbst die feinste, 
beste Ware wird unscheinbar, wenn sie nicht klar ist. Niemals sollte man 
daher die kleine Miihe des Filtrierens scheuen. 
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In den Geschaften, wo neb en dem eigentlichen Drogenhandel auch 
ein solcher mit zubereiteten Olfurben betrieben wird, trennt man diese 
Abteilung zweckmaBig von dem eigentlichen Verkaufsraum ab, da hierbei 
bestandig vollstandige Reinlichkeit immerhin schwieriger durchzufiihren 
ist. Man muB sich aber bei dem Handel mit zubereiteten Ol£arben stets 
vor Augen halten, daB die Zubereitung der Olfarben im Grunde genommen 
nichts anderes ist als eine Zubereitung eines salbenartigen Karpers aus 
Fetten und einem festen Karper, so daB ein Grund zur geringeren Beachtung 
der Reinlichkeit keineswegs vorliegt. ZweckmaBig ist es, eigene Waagen, 
am besten auch einen eigenen Verkaufstisch fiir den Olfarbenhandel zu haben. 
W 0 keine gesonderte RaumlicLkeit dafiir zu Gebote steht, kann man sich 
haufig dadurch he1£en, daB man den groBen Hauptschrank nicht unmittelbar 
an die Wand, sondern etwa 11/2 m davon entfernt aufstellt. Der so gewon
nene, dem Auge des Kaufers entzogene Raum wird in der Weise benutzt, 
daB man langs der Wand einen 60-70 cm breiten 
Tisch anbringt, auf dem die angeriebenen Olfarben 
abgewogen werden. Oberhalb und unterhalb des 
Tisches kannen Borde angebracht werden, auf 
denen die Lacke, Ole, Firnisse usw. unterzubringen 
sind. 

Eine feststehende Regel muB es fiir den Ver
kaufer sein, aIle gebrauchten Gegenstande, als Horn-
16££el, Spatel, Waagen usw., sofort wieder zu reinigen. 
Fiir die giftigen Farben muB in jedem GefaB ein 
besonderer Laffel vorhanden sein. Ebenso sind aile 
gebrauchten GefaBe sofort wieder an ihren Platz 
zu stellen. Leer gewordene GefiiBe werden vorlaufig 
an einen dazu bestimmten Platz des Geschaftsraumes 
zuriickgestellt, urn sie, sobald Zeit vorhanden, frisch 
zu fUll en. Werden hierbei Waren defekt, d. h. 
sind nicht mehr geniigend Vorrate der Waren vor
handen, so miissen die Waren in ein besonderes Buch, 
ein Defektbuch, eingetragen werden. 

Abb.1. Verschniirung 
eines Paketes. 

Das Auffiillen, das sog. E i n f ass en der StandgefaBe solI maglichst nur 
bei Tageslicht vorgenommen werden, urn das Betreten der VOITatsraume mit 
Licht tunlichst zu vermeiden, sofern nicht zweckentsprechende elektrische Be
leuchtung beschafft werden kunn. SchlieBlich sei noch bemerkt, daB beim Ab
geben von Flaschen usw. an den Kaufer niemuls beschmutzte Papiere zum 
Einwickeln benutzt werden durfen. Man verwende dazu nur sauberes Papier, 
womaglich mit aufgedrucktem Namen des Geschaftes, dem sehr vorteilhaft 
allerlei Empfehlungen von Waren beigedruckt werden kannen. Es is~ dieses 
eine der billigsten und wirksamsten Arten der Geschaftsempfehlung. 
Jedoch darf diese Empfchlung bei Heilmitteln nicht iiber den wahren Wert 
des HeiImittels hinausgehen, da dies als prahlerische, marktschreierische 
A;npreisung strafbar ware, uberhaupt sind hierbei die etwa dariiber erlasse
nen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Auch das Einwickeln selbst 
muB sorgfaltig geschehen, der zu verpackende Gegenstand gerade auf das 
Papier gelegt werden, daB ein ansprechendes ordnungsmaBiges Paket er
zielt wird. SolI das Paket verschniirt werden, so ist der Bindfaden so 
anzulegen, wie es die Abb. 1 zeigt. Versaumt man das Durchziehen des 
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Bindfadens, so rutscht dieser stets leicht abo Die Schlinge der Verschniirung 
oben muB schlieBlich festgezogen, mit dem Finger festgehalten und durch 
eine zweite Schlinge befestigt werden. Die dariiberstehenden Bindfaden
enden werden entweder abgeschnitten oder zu einer Schlinge vereinigt, 
wodurch man einen holzernen Knebel zum Anfassen steckt. 

Dber die Einrichtung der Vorratsraume lassen sich noch weit 
weniger als fiir die Verkaufsraume bestimmte Regeln aufstellen. Jedes 
Geschaft wird hierbei anders verfahren, je nach der GroBe und den gege
benen Raumlichkeiten. Aber auch hier diirfen nicht fehlen: Reinlichkei t, 
Ordnung und eine deutliche Bezeichnung. Lose Papierbeutel und 
Sacke miissen moglichst vermieden werden. Da dies aber bei dem besten 
Willen niemals ganz zu vermeiden ist, tut man gut, derartige Beutel in einem 
eigens dazu bestimmten Schrank unterzubringen. An die Tiir desselben wird 
ein Bogen Papier geheftet, worauf die Namen der im Schranke liegenden 
Waren verzeichnet sind; in den eigentlichen Vorratskasten dagegen muB in 
einem solchen Fall eine kleine Bemerkung dariiber gelegt werden. Auf diese 
Weise erreicht man mit Leichtigkeit, daB derartige iiberschiissige V orrate 
nicht vergessen, sondern stets zuerst verbraucht werden. Gifte und Arznei
mittel dagegen miissen stets in festen Umhiillungen den gesetzlichen Be
stimmungen gemaB aufbewahrt werden. Fiir leichtere Waren, Krauter, 
Wurzeln usw. eignen sich die festen Papierfasser mit gut schlieBendem 
Deckel vorziiglich als VorratsgefaBe. 

Fiir die FaIle, wo man die Versandfasser oder Kisten unmittelbar als 
V orratsgefaBe benutzt, ist zu empfehlen, Anhangeschilder vorratig zu 
halten. Auf dem Vorratsboden konnen diese aus mit Papier beklebter 
Pappe hergestellt werden. 1m Keller pflegen derartige Schilder bald zu 
verderben; man wahlt deshalb hierfiir Zinkschilder, die man hiibsch und 
dauerhaft auf folgende Weise selbst herstellen kann. Man laBt vom Klempner 
aus Zinkblech, nicht WeiBblech, Schilder von beliebiger GroBe schneiden, 
atzt auf diese die Schrift mit Atztinte, entweder durch gewohnliches Schrei
ben oder mittels Schablonen auf. Die Atztinte wird hergestellt, indem 
man gleiche Teile Kupfervitriol, Kupfersulfat und chlorsaures Kalium, 
Kaliumchlorat, mit Wasser und cin wenig Gummischleim zu einem feinen 
Brei anreibt, der, wenn mit der Feder geschrieben werden soIl, mit der 
15fachen Menge Wasser verdiinnt wird. Die blaBgriine Fliissigkeit erzeugt 
auf dem Zink sofort eine tiefschwarze Atzung. Nach dem Trocknen der 
Schrift spiilt man die Schilder mit Wasser ab und lackiert sie mit Dammar
lack. Derartige fast unvergangliche Schilder eignen sich auch ganz vor
ziiglich fiir Saureballone usw., sofern nicht nach der Giftverordnung rote 
Schrift auf weiBem Grund oder weiBe Schrift auf schwarzem Grunde vor
geschrieben ist. 

Zur Entleerung der Saureballone hat man zur Vermeidung der Gefahr 
beim Ausfiillen die verschiedenartigsten Heber hergestellt (siehe Abhandl. 
Heber). Doch leiden sie oft, da Metall nicht angewandt werden kann, an 
dem Dbelstande der groBenZerbrechlichkeit, so daB sich die Ballonkipper, 
Eisengestelle, in die die Ballone hineingesetzt werden, immer noch gut 
bewahren (Abb. 2). 

Zum Entleeren der Olfasser wird vielfach die sog. 0 I p urn p e angewandt, 
diese hat aber zwei groBe Fehler. Einmal wird dadurch der abgelagerte 
Bodensatz aufgeriihrt, so daB das 01 nicht blank bleibt; anderseits ist ein 
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Verschutten von 01 beim Herausnehmen der Pumpe aua dem Faase kaum 
zu vermeiden. Gewohnliche Hahne verstopfen sich aber, namentlich bei 
Leinol und Firnis, ungemein leicht, sie haben auch meist eine zu kleine 
AusfluBoffnung. Ganz vorzuglich sind dagegen die aus Eisen hergestellten 
sog. Sa f t h a h n e. Diese haben kein Kiiken, sondern der VerschluB ist her
gestellt durch eine aufgeschliffene, mit Scbrauben befestigte und mittels 
eines Griffes bewegliche SchlieBplatte. Man hat es durch ein geringeres oder 
starkeres Offnen ganz in der Gewalt, stark oder schwach ablaufen zu lassen, 
und da man durch ein geringes Anziehen der Schrauben die SchlieBplatte, 
wenn sie sich ein wenig gelockert hat, sofort wieder dichten kann, ist ein 
Verlust durch Abtropfen vollig ausgeschlossen. Der etwas hOhere Preis der 
Hahne wird durch diese V orteile mehr als auf~.ewogen. Fur die Auf b e wah
rung der feuergefahrlichenStoffe, wieAther, Benzin usw., sind uberall 
durch die BehOrden besondere V orschriften erlassen, deren Befolgung 
unbedingt notwendig ist, auch um Streitigkeiten bei Brandschaden zu ver
meiden. Doch noch uber die Vorschriften hinaus sollte jeder Drogist gerade 
in dieser Beziehung zu seinem eigenen Besten die allergroBte Vorsicht walten 
lassen. Steht ein feuersicherer Raum zu Gebote, so wird selbstverstandlich 
dieser zur Lagerung benutzt. Nie
mals dad ein solcher Raum mit 
offenem Licht betreten werden. 1st 
es einzurichten und gestattet, so 
bringt man in der Wand ein nicht 
/lU t>ffnendes Fenster an, durch 
welches der Raum von auBen be
leuchtet wird. 1st auch dieses un
moglich, so darf, wenn die Arbeit 
nicht am Tage vollzogen werden 
kann, nur eine schlagwettersichere Abb. 2. Ballonklpper. 

elektrische Lampe oder elektrische 
Taschenlampe oder, wenn es gestattet ist, eine Davysche Sicherheitslampe 
benutzt werden, jedoch sollen auch diese bei Ather- und SchwefeI
kohlenstoffdampfen nicht geniigend Sicherheit gewahren. Nicht immer 
ist man in der glucklichen Lage, einen feuersicheren Raum zu haben, 
so daB der gewohnliche Keller benutzt werden muB. In diesem FaIle be
schrankt man die zu lagernden Vorrate aufs auBerste. Keinesfalls duden die 
behOrdlich erlaubten Mengen uberschritten werden. Als eine grobe Un
sitte, ja geradezu als straflicher Leichtsinn, der sich bitter rachen kann, 
ist es zu betrachten, wenn statt der clektrischen oder Davyschen Lampe, 
wie dies leider noch geschieht, nur Streichholzer angeziindet werden. 
Durch das Wegweden dieser ist schon manches Ungluck entstanden. 
Auch ist den Angestellten stets einzupragen, daB etwa in Brand ge
ratene Flussigkeiten, wie Benzin, Ather, Terpentinol usw., nicht durch 
Wasser zu lOschen sind, sondern die Flamme durch nasse Sacke oder durch 
aufzuschuttenden Sand, Erde, Kreide oder ahnliche Stoffe erstickt 
werden muB. Bei der Feuergefahrlichkeit des Geschaftsbetriebes ist die 
Anschaffung eines gut wirkenden Feuerloschers sehr zu empfehlen. Es 
haben sich diese bei ausbrechendem Feuer schon vielfach bewahrt. 

FUr groBere Geschafte ist die Anlegung eines Hauptverzeichnisses 
alIer vorhandenen Waren fast unumgiinglicb notwendig, um neu eintretenden 
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Angestellten das Auffinden der Vorrate zu erleichtern. Hierzu ist es erforder
lich, alle Schranke in den verschiedenen Raumen mit Zahlen zu versehen, 
wenn man nicht vorzieht, den einzelnen Vorratsgefa13en selbst Zahlen zu 
geben. J edoch mu13 bei einer Ware deren Aufbewahrungsort in den ver
schiedenen Raumen des Geschafts aufgefiihrt werden, z. B.: 

Name Raum 

Roo. Althaeae Verkaufsraum 

" " 
Boden 

Alcohol. absol. Verkaufsraum 
Keller 

Schrank 

12 
1\ 
2 

10 

Bemerkungen 

GriiBerer Vorrat 
im feuersich. Raum. 

Gleich wie iiber die Aufbewahrung der feuergefahrlichen Stoffe sind 
auch in den einzelnen Staaten des Deutschen Reiches Vorschriften iiber 
die Aufbewahrung der Gifte und der Arzneimittel erlassen. 

Was nun die Unterbringung der Waren in den verschiedenen Vorrats
raumen betrifft, so ist die Natur der Stoffe, um die es sich handelt, ma13-
gebend. Denn wahrend die einen heller, luftiger Raume fiir ihre Erhaltung 
bediirfen, verlangen andere kiihle, moglichst dunkle. Es gehort eine genaue 
Kenntnis dazu, hier immer das Richtige zu treffen. Deshalb sollen bei den 
einzelnen Stoffen Bemerkungen iiber die Aufbewahrung hinzugefiigt werden. 
Als feststehende Regel gilt, da13 alle Krauter, Wurzeln, Samen usw. 
sowie die meisten Chemikalien in durchaus trockenen und luftigen Raumen 
untergebracht werden miissen. Denn namentlich fiir die Pflanzenteile 
(Vegeta bilie n) ist die Feuchtigkeit der allergro13te Feind. Man sorge daher 
stets dafiir, da13 diese vollstandig trocken in die am besten nieht ganz luft
dieht sehlie13enden Kasten oder Fasser gepaekt werden. Von den Chemika
lien miissen nur diejenigen aus den troekenen Raumen verbannt werden, 
welehe leicht verwittern, d. h. einen Teil ihres Kristallwassers verlieren, 
z. B. Soda, Glaubersalz, Borax usw. Sie konnen, wenn der Keller nicht zu 
feucht ist, in diesem aufbewahrt werden. 

In den Keller gehOren ferner die gro13eren V orrate von atherisehen 
und fetten Olen, Essenzen und Tinkturen, Zuekersafte und leiehtfliichtige 
Korper, wie Kampfer. 

Weniger empfindlich sind die Erd- und Mineralfarben; doeh auch 
von ihnen miissen die meisten wenigstens vollig troeken stehen. 

Kann man die fliissigen Sauren, die in Ballonen in den Handel kommen, 
ferner Salmiakgeist, rohe Karbolsaure und ahnliche Stoffe, in einem luftigen 
Schauer, getrennt yom W ohnhaus, unterbringen, so ist dies wegen der nieht 
zu vermeidenden Ausdiinstung beim Umfiillen sehr wiinsehenswert. 

Waagen, Gewichte und Wagen. 
Alle Korper ziehen sich untereinander an. Die Starke der Anziehung, 

der Attraktion, ist proportional, d. h. steht im Verhaltnis zu der Masse 
eines jeden Korpers. Da nun die Gro13e der Erde zu der Masse der einzelnen 
auf ihr befindlichen Korper unendlieh bedeutender ist, so verschwindet fiir 
unsere Wahrnehmung die Anziehung der Korper auf die Erdkugel und 
wir beobachten nur die Anziehung, welehe diese ausiibt. Diese Anziehungs
kraft der Erdkugel, Seh wer kr aft genannt, wenn sie sieh auf zur Erde 
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gehOrende Korper bezieht, dagegen Gravitation genannt, wenn sie auf 
andere Himmelskorper einwirkt, aul3ert sich durch das Bestreben eines 
jeden Korpers, auf die Erde zuriickzufallen, sobald er von ihr getrennt, z. B. 
eine Kugel in die Luft geworfen mrd. Befindet sich ein Korper nicht 
frei in der Luft, sondern z. B. an einem Faden, so kann er nicht auf die 
Erde zuriickfallen, doch iibt auch hier die Schwerkraft ihre Wirkung aus, 
der Faden wird in g erad e r, s enkre ch ter, lotre ch ter Linie straff 
angezogen. Dieses Werkzeug, ein Faden mit einem daran befestigten 
Korper, hei13t Lot und zeigt stets nach dem Erdmittelpunkte hin. Zieht 
man durch den an dem Faden befestigten K6rper, den Fu13punkt des 
Lot e s, eine zu dem Faden rechtwinklig stehende gerade Linie, so ist diese 
wag ere e h t, h 0 r i z 0 n taL Tritt dem Bestreben eines Korpers, auf die 
Erde zuriiekzufallen, ein Hindernis entgegen, so wird der Korper einen 
Druck auf dieses ausiiben, der im Verhaltnis zu seiner Masse steht. Die 
Gr613e des Druckes, den der K6rper ausiibt, nennt man das Gewicht, di~ 
Gerate, dureh die eine solche Gewichtsbestimmung vorgenommen wird, 
hei13en Waagen. Die Waagen sind nach dem Gesetz eines Hebels auf
gebaut. Hierunter versteht man eine unbiegsame Stange, die an einem 
Punkte, dem Un terstii tzungspunkt, auch Dr eh p unkt oder 
Aehse genannt, unterstiitzt bzw. drehbar ist. Durch den Unterstiitzungs
punkt wird der Hebel in He bel arm e geteilt. An diesen wirken an 
gewissen Punkten, den Angriffspunkten, die Krafte, die als Kraft 
und Las t bezeichnet werden. Wirken Kraft und Last auf einer Seite des 
Unterstiitzungspunktes, hei13t der Hebel einarmig, wenn auf verschie
denen Seiten, so da13 der Unterstiitzungspunkt dazwisehen liegt, z wei
arm i g. Sind bei einem zweiarmigen Hebel die Hebelarme gleich lang 
und gleich schwer, liegt der Unterstiitzungspunkt also in der Mitte, nennt 
man ihn gl eich ar mig - z w eia rmig, im andern Fall u ngl eie h
armig. 

Ein gleieharmig-zweiarmiger Hebel befindet sieh im Gleieh
gewicht, wenn Kraft und Last gleich sind. Ein ungleicharmiger 
dann, wenn sieh Kraft und Last umgekehrt verhalten, wie die 
Langen der Hebelarme. 1st bei einem ungleieharmigen Hebel z. B. 
ein Hebelarm 1 em, der andere 10 em lang und wirkt auf den Angriffs
punkt des 1 cm langen Hebelarms eine Last im Gewicht von 10 kg ein, 
so bedarf es, um den Hebel ins Gleichgewicht zu bringen, am Angriffs
punkt des 10 em langen Hebelarmes einer Kraft von nur 1 kg. Um 
mit der Waage eine Gewichtsbestimmung in Zahlen ausdriicken zu k6nnen, 
hat man eine Gewieht'seinheit festgesetzt. Die verschiedenen Tatig
keiten, die erforderlich sind, um festzustellen, wie viele Gewichtseinheiten 
notig sind, um das Gleiehgewieht einer Waage herzustellen, hei13en Wagen, 
und die dabei gefundene Zahl von Gewiehtseinheiten das absolute 
Gewicht des K6rpers. Wagen hei13t also: die Bestimmung des absoluten 
Gewiehts eines Korpers mittels Waage und Gewicht. Legen wir auf die eine 
Waagsehale einen beliebigen K6rper und bediirfen, um das Gleiehgewieht 
der Waage herzustellen, einer Beschwerung der zweiten Schale mit 
55 Gramm, so stellen diese das absolute Gewieht des K6rpers dar. Der 
K6rper wiegt, wie der gew6hnliehe Ausdruek lautet, 55 Gramm. 

Der Aufbau der Waagen ist sehr verschieden; von del' einfachen Balken
waage bis zu den feinsten analytisehen Waagen gibt es eine gro13e Menge 
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verschiedener Arten. Eines aber erfordern aIle, eine genaue, vorsichtige 
Behandlung. Stets achte man darauf, daB sie der GroBe entsprechend auch 
die kleinsten Gewichtsmengen genau angeben. Schon ein geringer Gewichts
unterschied beim Wagen ergibt im Lauf der Zeit eine groBe Summe. Zum 
Wagen ganz kleiner Mengen trockener Stoffe bedient man sich der Hand
waagen mithOrnernen oder silbernen Schalen, die an feinen seidenen 
Schniiren am W a age b a Ike n hangen. Man faBt die Waage mit Daumen 
und Zeigefinger der linken Hand und laBt die Z u n g e zwischen dem 
kleinen Finger und Ring finger spielen (Abb. 3 u. 4). Fiir groBere GewichtE
mengen eignen sich vor aIlem die Saulen- oder Tarierwaagen und die 
Tafel waagen, die oberschaligen Waagen mit festIiegenden, statt hangenden 
Schalen. Die letzteren, nament
Iich zum Wagen von groBeren 
Flaschen und GefaBen geeignet, 
sind sehr bequem in der Hand
habung, leiden aber bei der weit 
verwickelterenZusammensetzung 
an dem Dbelstande des schnel1eren 
Ungenauwerdens. Man benutzt 
sie iiberhaupt am besten nur beim 
Wagen fiber 100 Gramm. Weit 

Abb.3. Haitung der Hand beim Abwiigen Abb.4. Handwaage. BB Waagebaiken, z Zunge 
mltteis einer Handwaage. s Schneide. p Pfanne. WW Schaien, S Schere. 

dauerhafter und genauer sind die Saulenwaagen (Abb. 5). Hier schwebt der 
Waagebalken auf einem Dreiecke von hartestem Stahl, dem Zap fen, in 
einer P fa nne, und ebenso schweben auch die angehangten Schalen im 
Anhangungspunkt auf einem gleichen Dreiecke. Bei den besseren Waagen 
dieser Art ist der am Waagebalken befestigte Z e i g e r nach unten ge
richtet. und hinter ihm befindet sich eine vielfach halbkreisformige Ein
teilung, eine Skala, die auch die aIlerkleinsten Schwankungen anzeigt. 
Der Hauptvorteil dieser Waagen liegt darin, dal3 man die Lager und 
Zapfen der Schwebepunkte mit Leichtigkeit reinigen kann. Die Saulen-, 
Balken- und Tafelwaagen bestehen in der Hauptsache aus dem W a age
b a 1 ken, einem gleicharmigen Hebel, und den B ii gel n mit den S c h a len, 
kurzweg oft Schalen bezeichnet. Der Waagebalken ist bei ihnen gleicharmig, 
d. h. beide Enden sind yom Unterstfitzungspunkt, auf dem der Balken 
schwebt, dem Dr e h pun k t e, gleich weit entfernt. Die Arme sind gleich 
schwer, so daB der Waagebalken in der Rube eine voIlstandig wagerechte 
Lage einnimmt. Um den Waagebalken moglichst geringes Gewicht zu 
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geben, sind sie meist durchbrochen, denn je geringer das Gewicht des Waage
balkens, desto groBer ist die Empfindlichkeit der Waage. Die Schalen sind 
an den beiden Enden des Balkens entweder, wie bei den Balken- und Saulen
waagen, hangend oder, wie bei den Tafelwaagen, aufrecht stehend befestigt. 

Abb. 5. Sllulenwaage. 

Saulenwaagen sind solche, bei denen der Waage balk en an einer feststehen
den Saule befestigt ist. Fur Gewichtsmengen iiber 10 KiIogramm kann 
man sich der Dezimalwaagen bedienen, doch erfordern auch diese 
eine groBe Aufmerksamkeit (Abb. 6). Der Wagende hat sich jedesmal vor der 
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Abb. 6. Dezimalwaage 

Benutzung zu uberzeugen, daB die Waage richtig arbeitet. Er erkennt dies 
daran, daB die beiden Zungen sich genau gegenuberstehen und bei dem 
kleinsten Drucke frei spielen. N amentIich pflegt besonders durch die Ver
drehung der Ketten, in denen die Gewichtsschale hiingt, leicht eine kleine 
Abweichung vom Gleichgewicht zu entstehen. Der Wagende hat zu be-
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denken, <!all der Gewichtsunterschied sich hier verzehnfacht. Gleich den 
Dezimalwaagen hat man fiir ganz grolle Mengen auch Zentesi mal wa agen 
gebaut, bei denen durch eine weitere Verlegung des Schwerpunktes im 
Waagebalken das aufgelegte Gewicht verhundertfacht wird. Doch mochten 
Waagen dieser Art wohl selten in Drogengeschaften benutzt werden. Bei 
den Dezimal- und Zentesimalwaagen ist der Waagebalken nicht gleicharmig, 
sondern der Unterstiitzungspunkt ist hier so angebracht, dall der Arm, 
woran die Gewichtsschale befestigt wird, 10'mal, bei den Zentesimalwaagen 
100malliinger ist als der Arm, auf den der zu wagende Korper einen Druck 
ausiibt. Auf diese Weise wird ermogIicht, dall wir nur des 10. beziehungs
weise 100. TeiIes von Gewichtseinheiten zur Bestimmung des absoluten 
Gewichts des zu wagenden Korpers bediirfen. Schon von Archimedes zu 
Syrakus, 287-212 vor Christo, ist ermittelt worden, dall bei einem ungleich
armigen Hebel an dem kiirzeren Arm eine grollere Kraft wirken mull, um 
ihn ins Gleichgewicht zu bringen, als an dem langeren. Und zwar miissen 
sich die Krafte umgekehrt verhalten wie die Langen der Hebelarme. Bei der 
Dezimalwaage, die auch Briickenwaage genannt wird, befindet sich der 
zu wagende Korper, die Last, auf der sog. Briicke E F. Diese wird von 
einer Eisenstange DE getragen und ruht im Punkte G auf einem einarmigen 
Hebel J H, der seinen Drehpunkt in H hat und ebenfalls durch eine Eisen
stange J B gehalten wird. Der Waagebalken selbst, ein zweiarmiger, ungleich
armiger, in 0 unterstiitzter Hebel ist so hergestellt, dall 0 D = 1/10 0 A und 
= l/S 0 B ist, 0 B ferner = 1/2 0 A, und H G = 1/5 H J. Die Last, also 
die zu wagende Ware, wirkt nun einerseits auf den Unterstiitzungspunkt 
E und somit auf D ein, anderseits auch auf den Unterstiitzungspunkt G, und 
zwar je nach der Liegestelle auf den einen Unterstiitzungspunkt mehr als 
auf den anderen. Hat die Ware z. B. ein Gewicht von 180 kg und liegt so 
auf der Briicke, dall 100 kg auf den Unterstiitzungspunkt E und somit 
auf D einwirken, 80 kg dagegen auf G, so ware, um der Belastung in Evon 
100 kg das Gegengewicht zu halten, da 0 D = l/to 0 A ist, erforderlich, ein 
Gewichtsstiick von 10 kg auf die in A hiingende Waageschale zu legen. Den 
Druck von 80 kg auf G wiirde dann ebenfalls 1/10 des Gewichts = 8 kg 
zum Ausgleich bringen; denn da J H fiinfmal so lang ist als G H, ist nur der 
fiinfte Teil an Kraft, also nur 16 kg notig, um den durch die Last auf 
J bzw. B ausgeiibten Druck auszugleichen, da aber 0 A doppelt so lang ist 
als 0 B, bedarf es nur der Halfte an Gewicht von 16 kg, also 8 kg, um die 
Waage ins Gleichgewicht zu bringen. So sind im ganzen nur 10 kg + 8 kg 
= 18 kg erforderlich, um auf der Dezimalwaage ein Gewicht einer Ware von 
180 kg zu bestimmen. 

Auf allen Waagen ist die groBte zulassige Last, die T rag f ii. hi g k e it, 
auf dem Waagebalken nachKilogramm oder Gramm bezeichnet angegeben. 
Man unterscheidet bei den Waagen Prazisionswaagen und Handels
waagen. Nach den Bestimmungen der Eichordnung werden an die Emp
findlichkeit der Prazisionswaagen groBere Anforderungen gestellt als an 
die der Handelswaagen. 

Wahrend die gro.l3eren Gewichte meistens aus Eisen angefertigt 
sind, pflegen die kleineren aus Messing bzw. aus Porzella,n und die 
allerkleinsten aus Platin oder SiIberblech zu sein. Alle miissen stets 
sauber gehalten werden, doch ist bei denen von Messing das Putzen mit 
scharfen Stoffen zu vermeiden, da sonst leicht Gewichtsunterschiede ent-
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vom Pol zum Aquator, dar, bzw. den vierzigmillionsten Teil des Erdumfanges. 
Nach der Mall- und Gewichtsordnung ist es der Abstand zwischen den End
strichen des internationalen Meterprototyps (unter Prototyp versteht man 
ein V orbild) bei der Temperatur des schmelzenden Eises. Das Langen
mall dient dazu, die Ausdehnung eines Korpers nach einer Richtung zu 
bestimmen. 

Die Einteilungen und Vervielfaltigungen des Langenmalles werden, wie 
bei Hohlmall und Gewicht, durch lateinische und griechische Bezeichnungen 
ausgedriickt, indem Dezi, Zenti, Milli lateinischen, Deka, Hekto, Kilo, Myria, 
Mega aber griechischen Ursprungs sind: 

1 Dezimeter 1/10 Meter = dm 
1 Zentimeter Iltoo" = em 
1 Millimeter 1/1000" = mm 
1 Dekameter - 10" = Dm 
1 Hektometer= 100" = hm 
1 Kilometer 1000 " = km 
1 Myriameter = 10000 " = myr 
1 Megameter =1000000 " = 106 m 

Andere Langenmalle sind folgende: 
1 Deutsche Meile = 7,5 km = 7500 m 
1 englische ,,= 1524 m 
1 geographische" = 7420,44 m 
1 Seemeile oder Knoten = 1855,11 m = II, geograph. Meile 
15 geographische Meilen = 1 Grad des Erdaquators. 

Ferner von alteren Langenmallen: 
1 rheinischer Full= 0,314 m oder 12 Zoll 
1 Rute = 3,765 " 

Fiir peinlich genaue Messungen, wie sie in der Mikroskopie notig sind, 
benutzt man als Mall das MikromiIlimeter, auch Mikrometer oder 
Mikron= 0,001 mm = ein tausendstel Millimeter oder 1 miIIionstel Meter, 
und bezeichnet dieses mit einem ft. Ferner das Millimikron ftft 
= 0,000001 mm = 1 millionstelMillimeter oder 1 tausendstel Mikromillimeter. 

Die Einheit, um Flachen zu messen, d. h. einen Korper nach zwei 
Richtungen hin, nach I"ange und Breite, zu bestimmen, die Flachenein
heit, ist das Quadratmeter, qm oder m2. 
I Ar = 100 m2 = a 
1 Hektar = 100 Ar = 10000 m2 = lO'm2= 1 qhm= 1 ha 
1 Quadratkilometer= 100 Hektar= 1 qkm oder lkm2 

I preull. Morgen = 2556 qm 
1 Quadratrute = 14,2 qm 

Sonstige Geschaftsgerate. 
Limel braucht man eine grolle Anzahl, da man gut tut, moglichst in allen 

Kasten mit gepulverten Stoffen einen eigenen Loffel zu halten. Sie konnen, 
da sie immer fiir denselben Stoff benutzt werden, aus Holz oder Blech an
gefertigt sein, solche in Schaufelform mit kurzem Stiel sind besonders 
zweckmiil3ig. Fiir die feineren Sachen, im besonderen fiir den Verkaufstisch, 
benutzt man Loffel von gegliittetem Horn oder Hartgummi. Niemals darf 
der Verkaufer verl"iiumen, diese Loffel nach dem Gebrauche sofort zu 
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betrag ergeben. Es zeigt uns dies Beispiel, da13 der Verkauf von Waren, 
welche einen irgendwie erheblichen Preis haben, niemals durch Messen, 
sondern stets nach Gewicht stattfinden sollte. 

AlIe die obengenannten Staaten, welche das metrische Gewichts
system angenommen, haben auch das Liter angenommen; England und 
Nordamerika dagegen messen nach Gallonen zu 8 Pints. Die Gallone 
fa13t abgerundet 33/, Liter, genau berechnet 3790 g Wasser; 1 Pint fallt 
474 g. 

1m Weinhandel benutzt man folgende Ma13e: 
1 Stiick = 1200 1 
1 Fuder = 1000 I 
1 Oxhoft = 2061 
10hm = 1501 

Von friiher gebrauchten Hohlmallen kommen noch mitunter folgende vor: 
1 An k e r = 34,35 I, 1 S c h e ££ e I = 55 I, 1 K ann e = 1 I, 1 Him pte n = 
31,15 I, 1 Metze = 5 I, 1 Ort = 0,25 1. 

Man benutzt in Drogengeschaften Mallgefalle, auch wohl Mensuren 
genannt, aus Porzellan, Zinn und mit Schmelz iiberzogenem, emailIiertem 
Blech, doch sind Porzellan- und mit Schmelz iiberzogene Blechma13e nicht 
eichungsfahig, diirfen daher beim Verkamen nicht benutzt werden. Der § 6 
der Ma13- und Gewichtsordnung lautet: "Zum Messen und Wagen im offent
lichen Verkehr, sofern dadurch der Umfang von Leistungen bestimmt 
werden soll, diirfen nur geeichte Malle, Gewichte und Waagen angewendet 
und bereitgehalten werden. Zum o££entIichen Verkehr gebOrt der Handels
verkehr auch dann, wenn er nicht in offenen Verkaufsstellen stattfindet." 

Die Eichung besteht in der vorschriftsmiiBigen Priifung und Stempe
lung der Me13geriite durch die zustandige BehOrde, sie ist entweder N e u
eich ung oder Nacheich ung. Die dem eichpflichtigen Verkehre dienenden 
Me13geriite sind innerhalb bestimmter Fristen zur Nacheichung zu bringen 
(§ 11). Die Fristen, innerhalb deren die Nacheichung vorzunehmen und zu 
wiederholen ist, betragen bei Langenma13en, den Fliissigkeitsma13en, den 
Me13werkzeugen fiir Fliissigkeiten, den Hohlma13en und Me.(3werkzeugen fiir 
trockene Gegenstande, den Gewichten, den Waagen fiir eine gro13te zulassige 
Last bis a usschli ell1ich 3000 kg zwei Jahre, den Waagen fiir 3000 kg und dar
iiber, den festfundamentierten, d. h. fest eingelassenen Waagen, drei Jahre. 

• Es sind im ganzen nur wenig Fliissigkeiten, die nach Ma13 gehandelt 
werden, doch hat man hier und da angefangen, der Bequemlichkeit halber 
auch LeinoI, Terpentinol usw. nach Mall zu verkaufen. Will man bei der
artigen Stoffen das raschere Messen statt des Wagens benutzen, auch wenn 
man nach Gewicht verkauft, so kann man sich dazu Ieicht selbst Mallflaschen 
mit eingefeilten Teilstrichen herstellen, indem man mit mogIichster Ge
nauigkeit die gewiinschten Mengen einwagt und danach die Teilstriche 
anbringt. Diese Art und Weise ist namentIich sehr bequem, wenn man LeinoI, 
Firms und iihnliche Fliissigkeiten im Verkaufsraum in sog. Standern mit 
Abflullhahnen versehen vorriitig halt. 

Die Bezeichnung metrisches Gewichts- und Ma13system kommt 
daher, da13 man das Liingenma13 Meter bzw. dessen Teilungen zur Fest
setzung der HOhlmalle und der Gewichte benutzt hat. Das Meter stellt etwa 
den zehnmillionsten Teil des Erdquadranten, also der Verbindungslinie 

2* 
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der unter A fiir gleicharmige Waagen vorgeschriebenen Fehler
grenze, 
5 kg und mehr . . . . . . . . . . . . . . . . ein Fiinftel 

der unter A fiir gleicharmige Waagen vorgeschriebenen Fehler-
grenze, 
mindestens 10 g und nicht mehr als 20 g . . . . 20 mg 

ZumSchluB sollen noch einigeWorte iiber diePriifung derWaagen 
auf Richtigkeit und Empfindlichkeit eingefiigt werden. 

Auf Richtigkeit priift man die Waage in der Weise, daB man einen 
beIiebigen Korper genau wagt, d. h. den Waagebalken in vollstandiges Gleich
gewicht bringt. Nachdem dies geschehen, vertauscht man den gewogenen 
Korper und die Gewichte miteinander. 1st die Waage richtig, darf durch 
diese Veranderung das Gleichgewicht des Waagebalkens nicht gestort werden. 

Auf Empfindlichkeit priift man die Waage, indem man sie auf beiden 
Waagschalen bis zur aul3erst zulassigen Grenze belastet, diese hochste Be
lastung ist auf dem Waagebalken angegeben. Wenn die Waage nun vollig 
im Gleichgewicht ist, stellt man fest, welches kleinste Gewicht imstande 
ist, einen deutIichen, bleibenden Ausschlag zu bewirken, und vergleicht dies 
mit der gesetzIich festgelegten Fehlergrenze. 

MaDe und Messen. 
In gleicher Weise wie bei den Gewichten hat das Deutsche Reich auch 

bei den HohlmaBen das metrische, von Frankreich eingefiihrte MaB
system angenommen. Ein HohlmaB dient dazu, einen K 0 r per oder 
R a u m zu messen, der sich nach drei Richtungen hin ausdehnt, in die 
Hohe, Lange und Breite. Hier ist die Einheit das Liter, und gleich wie bei 
den Gewichten werden die Vervielfaltigungen durch griechische, die Tei
lungen durch lateinische Zahlworter ausgedriickt. Das Liter = I ist die 
RaumgroBe, die ein KiIogramm reines Wasser bei seiner groBten Dichte 
unter dem Druck einer Atmosphiire (8. Atmospharendruck) einnimmt, auch 
Kubikdezimeter = cbdm oder dm3 bezeichnet. 

10 Liter = 1 Dekaliter = Dl oder dal 
100 ,,= 1 Hektoliter= hI 

1000 ,,= 1 Kiloliter = 1 Kubikmeter=kl,cbmoderm3 

1/10 ,,= 1 Deziliter = dl 
1/100 ,,= 1 Zentiliter = cl 
1/1000 ,,= 1 M illili t er = K u bikz en time ter = ml 

1/1000000(0,000001)" = 1 Mik roliter= l (1 Millionstell). 
Ein Kubikzentimeter destiIIiertes Wasser wiegt unter 45° geographischer 

Breite, in der Hohe des Meeresspiegela, im luftleeren Raum, bei 4,1 ° C genau 
1 Gramm. Ein Liter bei gleicher Warme und gleichen Bedingungen 1 KiIo
gramm. 

Bei dem Verkaufe von Fliissigkeiten nach HohlmaB hat man niemals 
zu vergessen, daB die Warmeunterschiede hierbei eine groBe Rolle spielen. 
Hatte man z. B. ein Hektoliter Spiritus bei einer Warme von + 18° C ge
kauft und wiirde es bei einer Warme von 6° C in kleineren Mengen ver
kaufen, so wiirde aich bei der bedeutenden Zusammenziehung, welche die 
Fliissigkeit durch die geringere Warme erlitten hat, ein erheblicher Fehl-
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Bel elner Gewlchts· 
grlIl.le von 

50 kg 
20 " 
10 " 
5 " 
2 " 
1 " 

500mg 
200 " 
100 " 
50 " 
20 " 
10 " 

A. BII Handels
gewichten 

100 mg 
60 " 
40 " 
32 " 
24 " 
20 " 

B. Bei Prllillonl-
lewlchten 

50 mg 
30 " 20 

" 12 " 6 
" 4 " 2 
" 2 
" 2 
" 1 
" 1 
" 1 
" 

5 " 0,5 " 
2 " 0,4 " 
1 " 0,2 " 

17 

Die EmpfindIichkeit muI3 nach § 95 der Eichordnung hinreichend 
sein, daI3 nach Aufbringung der groI3ten zuUissigen Last die folgenden Ge
wichtszulagen noch einen deutIichen bleibenden Ausschlag (Verkehrsfehler
grenzen) bewirken, und zwar bei: 

A. Handelswaagen. 

1. Gleicharmige Waagen 

mit einer groI3ten zulassigen Last von 100 g und weniger 
fur jedes g der groBten zulassigen Last, 

mindestens 200 g, aber nicht mehr als 5 kg 
fiir jedes g der groBten zulassigen Last, 

10 kg und mehr ........... . 
fur jedes g oder 1 g fiir jedes kg der groI3ten zulassigen Last, 

mindestens 100 g, aber nicht mehr als 200 g 
mindestens 5 kg, aber nicht mehr als 10 kg . . . . . . . . . 

2. U'1lgleicharmige Waagen. 
1,2 g fiir je 1 kg (= 1/833) der groI3ten zulassigen Last. 

3. Laufgewichtswaagen. 

2,0 g fiir je 1 kg (= 1/500) der groI3ten zulassigen Last. 

B. Waagen fiir besondere Zwecke. 

1. Priizisionswaagen. 

Die Fehlergrenzen betragen fiir die groBte zulassige Last 
bei Waagen mit einer groI3ten zulassigen Last von 10 g und 

4 mg 

2 " 

1 mg 

400 " 
10 g 

weniger . . . . . . . . . . . . ... . . . . " die Halfte 
der unter A fur gleicharmige Waagen vorgeschriebenen Fehler-

grenze, 
mindestens 20 g und weniger als 5 kg 

Bllchheiater·Ottersbach. I. 16. Alln. 2 

ein Viertel 
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Auch das Lot kommt after in Betracht. Das alte Lot = 10 Quent
chen zu 1,6 g, also = 16 g, das N eulot = 10 g. 

AuI3er Deutschland haben noch Belgien, Danemark, Frankreich, 
Italien, Mexiko, Niederlande, Osterreich, Portugal, Schweden, Spanien und 
die Tiirkei das metrische Gewichtssystem angenommen, wahrend China, 
GroI3britannien bzw. England, die Vereinigten Staaten von Nordamerika, 
Rulliand und Norwegen besondere Gewichtseinteilung haben. Australien 
hat die groI3britannische bzw. englische Gewichtseinteilung, und in Japan, 
RuI31and und in den Vereinigten Staaten von Nordamerika ist hauptsach
lich ffir den AuI3enhandel das metrische Gewichtssystem zugelassen. Ver
gleichsweise fiihren wir an, daI3 

1 W Englisch = 453,6 g 
1" Amerikanisch = 453,6 " 
1" Norwegisch = 498,4 " 
1" Russisch = 409,0 " ist. 

Die Arbeit des Wagens bedingt, wenn sie gut und rasch ausgefiihrt 
werden soIl, eine gewisse Erfahrung und Dbung. So einfach sie auch er
scheinen mag, dauert es doch eine geraume Zeit, bis der Lehrling, namentlich 
beim Einwagen von Fliissigkeiten, tadellos arbeitet. Rier mull die ausiibende 
Unterweisung an die Stelle des geschriebenen Wortes treten. Nur daran 
sei der junge Drogist auch hier erinnert, daB er beim Wagen von Fliissig
keiten gegen das Ende den ZufluI3 bedeutend verringern mull. Zum Ta
rieren der GefiiJ3e benutzt man zweckmaI3ig zur genauen Ausgleichung 
Bleischrot, oder noch besser die sogenannten Porzellanerbsen. Sie befinden 
sich in zwei kleinen harnernen oder metallenen Bechern, den Tar i e r -
be c her n, von denen man einen auf die Gewichtsschale stellt und nun 
durch langsames Zuschiitten von Schrot oder Erbsen aus dem zweiten 
Becher das Gleichgewicht der beiden Schalen genau herstellt. Bei dieser 
Gelegenheit seien die drei teohnischen Bezeichnungen Brutto, Tara und 
Netto erklart. Brutto bedeutet das Gesamtgewicht der Ware einschlieI3lich 
der Verpackung, Tara das Gewicht der Verpackung, gleichviel woraus diese 
besteht, Netto das Reingewicht der Ware. 

Zulassige Fehlergrenzen bei Gewichten und Waagen 
laut Bekanntmachung vom 18. Dezember 1911. 

Gewlcbie. 
Die Abweichung vom Sollgewicht darf hachstens betragen: 

Bei einer Gewichts- A. lei Handell- I. Bel Prlzillionl-
grolle von gewichlen gewlchlen 

50 kg 10 g 5 g 
20 

" 
8 

" 
4 

" 10 
" 

5 " 
2,5 

" 5 
" 2,5 " 1,250 " 

2 
" 

1,2 .. 0,600 " 
1 

" 0,8 " 0,400 " 
500 g 500 mg 250 mg 
250 " 250 

" 
130 " 

200 " 200 " 
100 

" 125 " 140 " 
70 " 

100 " 120 
" 

60 
" 
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stehen. Abwaschen mit verdunnter Ammoniakflussigkeit, Salmiakgeist und 
Nachreiben mit wollenem Tucbe genugen. Die eisernen uberzieht man, um 
das Rosten zu verhuten, dunn mit feinem schwarzen Lacke. 

Seit der Grundung des Deutschen Reiches gilt fiir aIle in ihm vereinten 
Staaten das sogenannte metrische Gewichtssystem, bei dem die Zehn
teilung, die Dezimalteilung, streng durchgefiihrt ist. Bei dieser Teilung, die von 
Frankreich schon seit Ende des 18. Jahrhunderts eingefiihrt worden ist, ist 
die Einheit das Kilogramm. DasKilogrammist nach demGesetze die Masse 
des internationalen Kilogrammprototyps (Musterbild, Urbild). Als deutsches 
Urgewicht gilt laut Gesetz dasjenige mit dem Prototyp fiir das Kilogramm ver
glichene Gewichtsstiick aus Platin-Iridium, welches durch die Internationale 
Generalkonferenz fiir MaB und Gewicht dem Deutschen Reich als nationales 
Prototyp iiberwiesen ist. Es wird von der Normal-Eichungskommission 
au£bewahrt (§ 4 der MaB- und Gewichtsordnung vom 30. Mai 1908). 

Die Form der Gewichte ist fiir Gewichte von 1 Gramm bis 50 Kilo
gramm ein gerader Zylinder, bei Gewichten von 500, 50 und 5 Milligramm 
ein an einer Seite umgebogenes Sechseck, bei 200, 20 und 2 Milligramm 
ein Viereck, bei 100, 10 und 1 Milligramm ein Dreieck. Wie bei den 
Waagen unterscheidet man Prazisionsgewichte und Handelsgewichte. 

Fiir die Teile des Kilogramms gelten folgende Bezeichnungen: 
Der tausendste Teil des Kilogramms heiBt das G ram m. 
Das Gramm = gist gleich dem Gewicht eines Kubikzentimeters 

Wasser bei 4,1 0 C, bei welchem Grade Wasser die groBte Dichtigkeit hat. 
1/10 (0,1) Gramm = 1 Dezigramm = dg, 
1/100 (0,01) " = 1 Zentigramm = cg, 
1/1000 (0,001) " = 1 Milligramm = mg, 
1/1000000(0,000001)" = 1 Mikrogramm= 'Y. 
(1 millionstel g) 

Fur die Vielfachen des Gramms und des Kilogramms gelten fol
gende Bezeichnungen: 

10 Gramm = 1 Dekagramm = Dg oder dag, 
100" = 1 Hektogramm = hg, 

1000" = 1 Kilogramm = kg, 
100 Kilogramm = 1 Doppelzentner = dz, auch Quintal genannt, 

1000 " = 1 Tonne = t. 
Diese Gewichtsteilung hat sich jedoch im gewohnlichen Verkehr noch 

nicht vollstandig eingebiirgert. Immer spielt noch das Pfund = 500 g 
mit seiner Vierteilung eine groBe Rolle, so daB wieder Gewichtsstiicke 
von 250 g und 125 g eingefiihrt worden sind. In friiherer Zeit gab es in 
Deutschland neben dem gewohnlichen Gewicht noch ein eigenes Medizinal
gewicht. Das medizinische Pfund war gleich drei Vierteilen des ge
wohnlichen Pfundes und zerfiel in 12 Unzen, die U nz e in 8 Drachmen, die 
Drachme in 3 Skrupel und das Skrupel in 20 Gran, so daB die Unze 
gleich 480 Gran war. Fiir diese Gewichte hatte man folgende Zeichen: 

Pfund = W, Unze = 5, Drachme = 5, Skrupel = 3-, Gran = Gr. 
Da man zuweilen noch nach alten Vorschriften mit Medizinalgewicht 

zu arbeiten hat, sei bemerkt, daB man bei der Umwandlung desselben in 
Grammgewicht die U nz e = 30 g rechnet, obwohl es genau 31,25 g sein wiir
den. Eine Drachme= 4g. Das Skrupel = 1,25g und das Gran = 0,06g. 
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reinigen; zu vermeiden ist dabei das Abwaschen in heiJ3em Wasser, da sie 
hierdurch die Form verlieren. 

Spa tel nennt man aus Eisen gefertigte, an einem oder an beiden Enden 
spatenformig verbreiterte Werkzeuge zum Herausnehmen von Fetten usw. 
Zum Riihren von Fliissigkeiten, Auflosen von Gummi 
oder Salzen in Wasser usw. benutzt man am besten Spatel 
aus Porzellan oder fertigt sich selbst solche aus hartem 
Holz an (Abb. 7 u. 8). 

Schalen. Zum kalten oder warmen Auflosen vou 
Salzen usw. benutzt man am besten diejenigen der Berliner 
Porzellanmanufaktur, welche ein Erhitzen iiber freiem 
Feuer vertragen und mit gut gearbeiteter Ausflulltiille 
versehen sind. Es sind aber auch gulleiserne, mit weillem 
Schmelz versehene Schalen im Handel, die sich fiir viele 
Zwecke ausgezeichnet bewahren. Auch die ungemein hart 
gebrannten Nassauer Tongeschirre, aullen mit feinem 
braunen, innen mit reinweillem, sehr glattem Dberzuge 
sind zu empfehlen, wo keine starke Hitze angewandt zu 
werden braucht. Zum Feststellen der halbkugeligen 
Schalen ohne Full benutzt man am besten Stroh-
k d R · II K k bf II ADD. 7. ADD.~. ranze 0 er lnge aus gepre ten or a a en. spate\. 

Morser und Gerate zum Pulvem und Mischen. Ge-
brauchlich sind kleine Porzellanmorser oder Reibschalen mit und ohne 
Ausgull zum Mischen kleiner Mengen Pulver oder zum Anreiben fester 
Korper mit Fliissigkeiten, Messingmorser zum Zerstollen oder Zer
quetschen und endlich grolle eiserne 
Morser zum Pulvern grollerer Mengen 
von Stoffen, die das Eisen nicht angreifen. 
Bei ganz grollen eisernen Morsern mit sehr 
schwerem Stoll el, Pis till, kannmansich 
die Arbeit des Stollens sehr erleichtern, 
wenn man den Stollel mittels Stricken an 
einen gut federnden Schwebebaum hangt. 
Der Stollende hat bei dieser V orrichtung 
nur notig, den Stollel niederzustollen, 
wahrend das Heben durch den Schwebe
baum selbst besorgt wird. Der eiserne 
Morser mull innen stets blank und rostfrei 
erhalten werden. 

Es werden heute iiberhaupt nur 
wenige Drogengeschiifte das Pulvern und 
Zerkleinern der Rohdrogen selbst be
sorgen. Grolle Fabriken mit Dampf
betrieb liefern mittels hOchst sinnreicher 
Maschinen das Pulver von einer Giite Abb.9. Stampfmorser mit Schwungrad. 
und Feinheit, wie sie der gewohnliche Ge-
schaftsmann gar nicht herstellen kann. Trotzdem solI aber auf einen 
Stampfmorser hingewiesen werden, del' sich infolge der Anwendung des 
Schwungrades als sehr zweckmaJ3ig erweist, bei dem auch irgendein Ver
stauben ausgeschlossen ist (Abb. 9). Fast das gleiche gilt von den zer-
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schnittenen Krautern und Wurzeln, die bei einem sehr kleinen Preisaufschlag 
ebenfalls von besonderen Geschiiften schOn zerschnitten in den Handel ge
bracht werden. Doch kommen immerhin einzelne Waren vor, die nicht zer
schnitten zu kaufen . sind, und die deshalb, wenn natig, selbst zerkleinert 

Abb. 10. Krauter·Schneldelade. Abb. 11. Krauter-Stampfmesser. 

werden mussen. Hierzu benutzt man meistens Schneideladen nach Art 
der Hiickselschneidemaschinen (Abb.10) oder Sta m p f m esser verschiedener 
Formen, deren Stiel zuweilen mit Quecksilber ausgegossen wird, um die 
Wucht des StoJ3es zu vermehren (Abb. 11). Um moglichst wenig Verlust 

zu haben, werden die Pflanzenteile etwa 
10-12 Stunden vor dem Zerschneiden mit 
etwa 20% Wasser angefeuchtet und nach 
dem Zerschneiden im Trockenschrank ge
trocknet. Bei Wurzl'ln kann der Wasser
gehalt erhOht werden, doch fugt man hier 
zweckmaJ3ig das Wasser in verschiedenen 
Teilen zu. 

Von den Pulvern sind es hauptsachlich 
die Gewlirzpulver, die noch am haufigsten 
in den Drogengeschaften selbst hergestellt 
werden. Es hat dies auch seine Berechtigung 
wegen der vollstandigen Burgschaft, die der 
Drogist dann fur die Reinheit der Ware 
hat. Man bedient sich zur Darstellung 
dieser Pulver selten des Morsers, sondern 
fast immer der Gewurzmuhlen. Diese 
sind meistens nach der Art der gewohn
lichen Kaffeemuhlen gebaut, nur in ver-

Abb.12. GewUrzmiihle. groJ3ertem MaBstabe, zuweilen auch mit sog. 
V orbrecher zum Zerkleinern der graBeren 

Stucke versehen. J edoch mussen aIle Rohdrogen, die gepulvert oder zer
stoBen werden solIen, vorher gut ausgetrocknet werden. Eine sehr zweck
miiBige Muhle wird von der Maschinenbauanstalt Aug. Zemsch Nachf. in 
Wiesbaden in den Handel gebracht (Abb. 12). Die MUhle hat starke 
Rippen zum Vorbrechen, die in eine ganz feine Zahnung auslaufen. Durch 
engeres oder weiteres Einstellen des Mahlwerkes kann man nach Belieben 
ein grobes bis ganz feines Pulver erzielen. Zum Trennen der graberen von 
den feineren Pulvern bedient man sich der Siebe, wo in einem Rah-
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men von Holz Gewebe aus lOl'em Seidenstoff, Haartuch, Messing oder 
lackiertem Eisendraht in den verschiedensten Maschenweiten eingespannt 
sind. U nter diesem Rahmen wird der S i ebb 0 den, in dem ein Leder 
eingespannt ist, befestigt, und es werden so durch sto13weises Schiit
teln die feineren von den groberen Teilen ge
trennt. Es sind auch mit Deckeln geschlossene 
Siebe von mit Schmelz versehenem Stahl
blech im Handel, wo die Spannvorrichtung 
mit sechs verschieden weiten Siebeinlagen ver
sehen werden kann. Auch mit einer dreh
baren Biirstenvorrichtung ausgestattet, die 
das Pulver bequem durch das Sieb reibt (Ab
bildungen 13 u. 14). 

£ 

Abb. 13. 
Sieb mit drehbaren BUrsten. 

Auu. 14. Sieb mit auswechsel· 
baren Siebbbden. 

Farbenmiihlen siehe Abteilung Farbwaren. 
Trichter. Diese sehr wichtigen Hilfsgerate werden aus den allelver

schiedensten Stoffen hergestellt, deren Verwendung sich nach der Art der 
Ware, mit der sie in Beriihrung kommen, richten muIl. Waren die Glas
trichter nicht von so iiberaus groBer ZerbreChlichkeit, solIte man nur sie 
benutzen, da kein anderer Stoff so leicht rein zu halten und gleich un
empfindlich gegen Sauren, Laugen usw. ist. Am nachsten 
stehen ihnen in dieser Beziehung die Trichter aus mit 
Schmelz versehenem Blech, doch sind sie gegen starke 
Sauren nicht ganz widerstandsfiihig. Fiir Sauren be
nutzt man auch wohl Trichter aus Guttapercha. Doch 
selbst Guttapercha wird nach verhaltnismaBig kurzer 
Zeit, namentlich durch starke englische Schwefelsaure, 
miirbe und briichig. Fiir rohe Sauren und Laugen 
konnen auch die ziemlich billigen, aber weniger be
kannten Trichter aus hart gebranntem Ton verwendet TricI1~rb~~Lwei 
werden. Fiir aIle Fliissigkeiten, die keine schaden Stoffe Trichterrohren. 

enthalten, kann man zum bloIlen DurchgieIlen Trichter 
aus WeiIlblech oder Aluminium verwenden. Sobald sie aber, wie beim 
Filtrieren, langere Zeit mit den Stoffen in Beriihrung kommen, sollen nur 
Glastrichter angewandt werden. Auch Trichter mit zwei Trichterrohren 
werden in den Handel gebracht. Hierdurch erreicht man eine schnell ere 
Entleerung, auch wird die Spitze des eingesetzten Filters vor dem Zer
reiBen geschiitzt, da sie auf einem festen Trichterboden ruht (Abb. 15). 
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Luftdruck und Barometer. Die Luft hat wie jeder andere Korper ein 
Gewicht, sie tibt einen Druck auf ihre Unterlage aus. Urn dies nachzuweisen, 
wird eine moglichst luftIeer gemachte Flasche gewogen, darauf laBt man 
Luft einstromen und wagt von neuem; die Flasche hat jetzt ein groBeres Ge
wicht. 1 Liter Luft wiegt etwa 1,3 g, da das spez. Gewicht 0,001293 betragt. 
Die Luft drtickt allseitig und mit gleicher Starke, jedoch ist der Druck an 
der Meeresktiste groJler als auf einem hohen Berge, da dort die Luft dtinner 
ist. 1m Mittel, d. h. an der Meeresktiste, ist der Luftdruck bei 0° gleich dem 
Gewicht einer Quecksilbersaule von 760 mm. Dies beweist man durch 
den Versuch des Torricelli, eines Schillers des Naturforschers Galilei. 
Man nimmt ein etwa 1 m langes, 1 qcm weites, oben geschlossenes GIasrohr, 
ftillt es mit Quecksilber, schlieBt die Offnung mit dem Finger und stellt 
die Rohre umgekehrt in ein GefaB mit Quecksilber. Zieht man nun den 
Finger fort, so flieBt ein Teil des Quecksilbers aus und die Quecksilber
saule fallt in dem Glasrohr, bis sie 760 mm tiber dem Quecksilberspiegel 

Abb.16. 
Kugelbarometer. 

stehenbleibt. Der Raum in der Glasrohre tiber dem Queck
silber ist nun luftleer - Torricellische Leere oder 
Torricellisches Vakuum. Der von der Luft auf 1 qcm 
ausgetibte Druck betragt etwa 1,033 kg; man bC7.eichnet 
dies als Atmospharendruck. Dies Gewicht crhiilt man 
durch Vervielfaltigung des spez. Gewichts des 
Quecksilbers 13,590 mit 76. 

Urn den Luftdruck zu messen, benutzt man 
das Barometer oder den Schweremesser. 
Man unterscheidet Quecksilberbarometer 
und Aneroidbarometer. 

Von den Quecksilberbarometern sind hau pt
sachlich Kugelbarometer, auch wohl Phio
lenbarometer genannt, und Heberb3ro
meter im Gebrauch. Das Kugelbarometer 
(Abb. 16) bildet eine etwa 80 em lange, oben 
zugeschmolzene, unten U-formig gebogene Glas
rohre, die in eine offene, mit Quecksilber ge
fUUte Kugel auslauft. Diese Rohre befindet 
sich auf einem Brette, das oben eine Gradein-
teilung, eine Skala, tragt. Ais Nullpunkt nimmt 
man den mittleren Stand des Quecksilberspiegels 
der Kugel an. Wird der Luftdruck starker, 
d. h. je kalter die Luft wird und je weniger 
reich an Wasserdampf, so steigt das Quecksilber 
in der GIasrohre, im anderen Faile sinkt es. Abb. 17. 

Heberbaro-
Infolge der Ausdehnung des Quecksilbers meter. 

der Kugel durch die Warme ist aber der Null-
punkt Schwankungen unterworfen. Man benutzt deshalb fiir genauere 
Messungen vorwiegend das Heberbarometer (Abb. 17). Dies stellt 
ein U-formiges, oben zugeschmolzenes, unten offenes, iiberaU gleichweites 
Glasrohr dar, dessen langerer Schenkel 1 m lang ist. Bei Schwankungen 
des Luftdruckes steigt das Quecksilber in dem einen Schenkel genau soviel, 
wie es in dem anderen fallt. Zum Ablesen des Quecksilberstandes wird 
entweder die Glasrohre durch eine Schraubvorrichtung auf den ein fiir 
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allemal bestimmten Nullpunkt eingestellt, oder man zahlt die Zahlell des 
Quecksilberstandes in beiden Schenkeln zusammen. 

A n e r 0 i d bar 0 met e r enthalten kein Quecksilber. Der Hauptteil 
ist entweder eine kreisformige, luftleere Messingrohre, nach dem Erfinder 
Bourdon - Bourdons Metallik genannt (Abb. 18) oder eine luftleere 
Metalldose, nach dem Erfinder Vidi - Vidis Ho lost erik, auch 
D ol5en baro meter, genannt. 

Nimmt der Luftdruck zu, so nahern sich die Enden der Metallrohre, bei 
Abnahme des Luftdruckes gehen sie auscinander. Diese Veranderungen werden 
mittels Hebel, Feder und Zahnrad auf cinen Zeiger iibertragen (Abb. 18). 

Beim Holosterik wird der sehr 
diinne, wellenformige Metalldeckel 
der Dose durch den Luftdruck mehr 
oder weniger eingedriickt, geht aber 
bei schwacherem Druck infolge 

Abb. 18. 
Aneroldbarometer Metaihk. 

Abb. 19. 
Aneroidbarometer Hoi08terik. 

Anwendung einer starken Federkraft wieder in seine alte Lage zuriick. 
Diese Bewegungen werden ebenfalls auf einen Zeiger iibertragen (Abb. 19). 

Heber. So zweckdienlich die sog. Ballonkipper sind, Eisengestelle, in die 
die Ballone hineingesetzt werden (s. diesel, so zeitigen auch sie verschiedene 
Dbelstande. Einmal erfordern sie viel Platz, und dann muB man fiir jede 
der Sauren und Laugen einen besonderen Kipper 
haben, da das Ein- und Aussetzen der Ballone miih
sam und nicht ohne Gefahr ist, namentlich wenn 
die Vmhiillung, wie dies oft vorkommt, zerfressen 
und miirbe ist. Vnd so greift man ofter zum Heber. 
Der Heber ist ein im spitzen Winkel gebogenes Rohr 
aus beliebigcm Stoff (Glas, Metall, Kautschuk), dessen 
ciner Schenkel langer ist als der andere. Wird das 
kurzere Rohr in eine Fliissigkeit getaucht und durch 
Ansaugen an dem langeren Schenkelrohr in diesem 
ein luftverdiinnter Raum hergestellt, so steigt die 
Fliissigkeit infolge des Luftdrucks im kiirzeren Rohr 
empor und fiillt auch den langeren Schenkel an. 
Die Fliissigkeit lauft nun in ununterbrochenem Strahl Heber m~b~~~~;ch ange-
ab, bis sie an beiden Schenkeln in gleicher Hohe setztem Saugrohrc. 
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steht oder der kiirzere Schenkel nicht mehr in die Fliissigkeit eintaucht. So 
einfach nun die Handhabung bei Fliissigkeiten wie Wein, Wasser usw. ist, 
so liegt die Sache ganz anders bei allen scharfen und atzenden Fliissigkeiten, 
wo ein Ansaugen des Hebers mit dem Munde von vornherein ausgeschlossen 
ist. Fiir 501che scharfen Fliissigkeiten hat man eine Menge verschiedener Heber 
gebaut, die aber meist sehr umstandlich in der Verwendung sind; sehr zweck
ma13ig sind jedoch die Glasheber mit seitlich angesetztem Saugrohre. Nur 
mul3 man wahrend des Ansaugens die Offnung des langen Schenkels ver
EchlieBen, um den Luftdruck abzuhalten, und das Ansaugen immerhin mit 
gewisser Vorsicht ausiiben, um von der Fliissigkeit nichts in den Mund zu 
bekommen (Abb. 20). 

Hat man leichte Fliissigkeiten, kann man sich auch dadurch helIen, 
daB man auf den Ballonhals einen doppelt durchbohrten Pfropfen, am besten 
Kautschukpfropfen, sog. Gummipfropfen, setzt. Durch die eine Offnung wird 
ein gewohlicher Heber eingefiihrt, durch die andere ein kurzes, schwach ge
bogenes Rohr. BUist man durch das kurze Rohr kriiftig in den Ballon, so steigt 
die Fliissigkeit in dem Heber in die Hohe und flie13t ruhig abo Derartige 
Vorrichtungen versagen aber, sobald man es mit spezifisch schweren 
Fliissigkeiten zu tun hat, oder wenn der Ballon schon ziemlich geleert 
ist. Eine Abfiillvorrichtung, die diesen Dbelstand nicht hat, zeigt die 
Abb.21. Vermittels einer Luftpumpe, die einen starken Luftdruck er
zeugt, wird die Fliissigkeit in das aus Glas oder Blei hergestellte Aus
fluBrohr getrieben. Ein Heber, der billigen Anforderungen geniigt, wird 

auch durch verschiedene Weite der beiden 
Schenkel erreicht, er wird am besten durch 
die Abb. 22 erklart. Der kiirzere Schen
kel A kann von beliebiger Weite sein, 

_~~ wahrend der Schenkel B den zwei- bis drei
£achen Durchmesser von A haben muI3. 
Wahlt man £iir den kiirzeren Schenkel A 
10 mm, so muI3 B 25 mm Durchmesser 
haben. B ist an heiden Enden so weit 
verjiingt, daB die Ein- und AusfluI30ffnung 
ebenfalls 10 mm Wdte hat. Hierdurch 
wird erreicht, daB die Fliissigkeitssaule 
in B, abgesehen von der gro13eren Lange 
des Schenkels, einen 61/" mal groI3eren 
Rauminhalt bzw. ein 6 1/" mal gro13eres Ge
wicht hat als in Schenkel A. Auf dem 
Knie 0 ist, etwas nach dem AbfluI3rohl e 
zu, ein kleiner Trichter eingefiigt, dessen 

Abb. 21. Heber mit LUftpumpe. AusfluBoffnung durch einen mit einem 
Kautschukrohr iiberzogenen Stab leicht ge

schlossen werden kann. Die Ausflul30ffnung von B wird entweder eben
falls durch einen Kautschukstopfen geschlossen oder besser mit einem Hahne 
von Hartgummi oder Glas versehen. 

SolI der Heber in Tatigkeit kommen, taucht man das Rohr A in die 
Fliissigkeit, schlie13t den Hahn D und fiillt durch den Trichter das Rohr B 
mit der gleichen Fliissigkeit. Sob aId dies geschehen, wird der Trichter 
geschlossen und der Hahn D geoffnct. Die Fliissigkeitssaule im Schenkel 
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B wird kaum zu einem Drittel oder zur Halfte abgelaufen sein, und die 
Luftverdunnung im Heber ist so stark geworden, dal3 die Flussigkeitssaule 
des Schenkels 11 in B ubersteigt und nun in bestandigem Strahle fliel3t, bis 
entweder der Hahn D geschlossen oder der Stopfen des Trichters heraus
genommen wird. 1m letzteren Fall entleert sich der Heber ganzlich, wah
rend im anderen FaIle Schenkel B gefwlt bleibt und der Heber nach be
liebiger Zeit weiter in Tatigkeit tritt, sobald man den Hahn D von 
neuem offnet. 

Auf diese Weise wird es moglich, dal3 man z. B. Schwefelsii.ure aus 
den Ballonen ganz beliebig, wie aus einem Fal3, abzapfen kann. Das ein
zige, was nicht versaumt werden darf, ist, da13 man immer soviel Flussig
keit zuruckliil3t, um den Schenkel B damit fwlen zu konnen. Fur manche 

Zwecke, z. B. um aus Ballonen 
oder Fassern Proben zu ent
nehmen, bedient man sich des 
Stechhebers,gewohnlich einer 
nach oben zu ausgebauchten, 
unten engen Glasrohre. Man 
taucht die Rohre vollig in die 
Flussigkeit ein, zieht durch 
Saugen die Flussigkeit darin 
empor, bis der Stech heber voIl-
standig gefiillt ist, und ver-
schliel3t die obere Offnung mit 

n , Daumen oder Zeigefinger. Nun 
kann man die Flussigkeit heraus-

Abb. 22. Heber. heben, ohne dal3 sie ausfliel3t. s~~~e~~r. 
Durch Loslassen des Fingers 

fliel3t sie in ein anderes Gefal3 abo Dies beruht darauf, dal3 durch Verschliel3en 
der Rohre der Luftdruck einseitig von unten wirkt und die Flussigkeit 
in die Rohre hineindrangt, beim Offnen jedoch der Luftdruck von oben 
gleich dem von unten ist, und die Flussigkeit nun infolge der Schwere aus
tritt (Abb. 23). 

Lope ond Mikroskop. Zur Untersuchung der Waren auf Echtheit 
und Auffindung von Verfalschungen werden Lupe und Mikroskop fur den 
Drogisten immer wichtiger. 

Wie in der Abteilung Lichtbildnerei, Photographie, unter Linsen 
(siehe diesel erlautert ist, unterscheidet man konvexe oder Sammellinsen 
und konka ve oder Zerstreuungslinsen; Sammellinsen, die durch die Linse 
hindurchgehende Lichtstrahlen brechen und in einem Punkte hinter der 
Linse, dem Brennpunkt oder Fokus vereinigen (s. Abb. Linsen); 
Zerstreuungslinsen, die durch sie hindurchgehende Lichtstrahlen so 
brechen, dal3 sie hinter der Linse auseinandergehen und die Verliingerung 
dieser Strahlen nach vorn sich vor der Linse in einern Punkte treffen, 
dem negativen Brennpunkt oder negativem Fokus (s. Abb. Linsen). 
Die Entfernung des Brennpunktes von dem Mittelpunkte der Linse heil3t 
die Brennweite. 

Betrachtet man durch eine Sammellinse einen Gegenstand, der in der 
Brennweite der Linse liegt, so wird das Bild des Gegenstandes zwei- bis 
dreimal vergrol3ert. Es erscheint weiter entfernt als der Gegenstand in 
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Wirklichkeit liegt, aber beirn Naherheranriicken dieses an die Sammellinse 
wird das Bild immer kleiner. Auf dieser Erscheinung der Sammellinse be
ruht die Lupe, eine Sammellinse in Horn-, Zellhorn- (Zelluloid-) oder 
Hartgummifassung. 

Das M i k r 0 s k 0 P ist eine Zusammensetzung von zwei Sammellinsen, 
und zwar bikonvexen, d. h. auf beiden Seiten gewolbten Linsen (s. Linsen). 
Diese Linsen sind durch ein innen gesch warztes Metailrohr - den Tub us 
- miteinander verbunden. Die obere, schwach gewolbte, fiir das Auge 
zum Betrachten des Gegenstandes bestimmte Linse heiBt Okular oder 
Okularlinse. Die untere, stark gewolbte, die den Zweck hat, das Bild 
des zu vergroBernden Gegenstandes aufzunehmen, wird Objektiv oder 
Objektivlinse genannt. Bei besseren Mikroskopen jst an Stelle der ein-
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Abb.24. 
Vergrollerung durch dill! Mikroskop. 

Abb. 25. 
Mikroskop. 

fachen Okularlinse noch eine dritte Sammellinse, die Kollektivlinse 
eingeschaltet, die die durch das Objektiv gebrochenen Strahlen starker 
zusammenlaufen laBt, konvergenter macht, und so das Bild dem Okular 
naher bringt. Aile Linsen der Mikroskope sind achromatische Sammellinsen 
(s. diese). Das Objektiv wird nun so eingestellt, daB sich der zu vergroBernde 
Gegenstand etwas iiber den Brennpunkt hinaus befindet (a-b). Es ent
steht dadurch ein vergroBertes, aber umgekehrtes Bild (B-A), das in 
die Brennweite des Okulars fallt, das nun als Lupe wirkt und das Bild 
wiederum zwischen Okular und Objektiv vergroBert (B' -A') (Abb. 24): 

DasLinsenrohr R ist ineinemStativ, auch Mikrosko psa ulegenannt, 
befestigt, es kann mittels der Schraube S eingestellt werden. Zur Aufnahme 
des zu vergroBernden Gegenstandes dient eine durchlocherte Platte T -
der Objekttisch, hiiufig mit Klemmen oder Klammern zum Fest
halten des zu vergroBernden Gegenstandes versehen. Darunter befindet 
sich ein nach allen Seiten hin drehbarer Spiegel H, um die Lichtstrahlen 
des Tages- oder kiinstlichen Lichtes aufzufangen und durch die Offnung 
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des Objekttisehes hindureh auf den Gegenstand zu werfen. Das Mikro
skop ruht auf einem vielfach hufeisenformigen FuBe. Mikroskope fUr milao
skopische Messungen sind mit einer Mikrometerschraube ausgestattet, 
durch deren Drehung der Objekttisch verschiebbar gemacht ist, im Okular 
ist dann ein Fadenkreuz angebracht. Zur Messung bringt man durch Dre
hung der Schraube zwei Seiten des Gegenstandes in Einklang mit den Faden 
des Fadenkreuzes und liest an der Schraube die GroBe abo Urn einen Gegen
stand zu vergroBern, wird er moglichst diinn auf eine kleine Glasplatte, den 
Objekttrager oder das Objektglaschen gebracht, mit einem Tropfen 
Wasser befeuchtet und mit einer zweiten Glasplatte, dem Deckglase, 
bedeckt. Um den Gegenstand klarer zu bekommen, laf3t man das Deck
glas fort und bringt zwischen den Gegenstand und das Objektiv einen 
Tropfen 01 oder Wasser - Immersion. Man betrachtet den Gegen
stand durch das Okular am besten, indem man beide Augen offen halt. 

Das Mikroskop solI urn das Jahr 1600 herum von dem hoIlandischen 
Brillenmacher Zacharias Jansen erfunden sein (Abb. 25). 

Technische Arbeiten und Ausdriicke. 
Wenn auch der Drogist Kaufmann und nicht immer Hersteller der von 

ihm vertriebenen Waren ist, so gibt es doch eine ganze Reihe von Arbeiten, 
die in jtldem Drogengeschafte vorgenommen werden, und mit vielen anderen 
muB er, auch wenn er sie nicht selbst vornimmt, in den Grundziigen ver
traut sein. 

Durchseihen, auch Abseihen oder Kolie
ren, nennt man die Trennung flussiger Bestand
teile von festen, wobei es nicht auf vollstandige 
Klarheit der Flussigkeit ankommt. Die gewonnene 
Flussigkeit heiBt Seihfl ussig keit oder Kola tur. 
Man bedient sich meistens viereckiger Flanell- oder 
Leinentticher, die lose in einen viereckigen Rah
men, Seihrahmen, Durehseihrahmen oder Abb. 26. Durchseihrahmen. 
Tenakel genannt (Abb. 26), eingehiingt werden. 
Um Verletzungen durch die an den Kreuzungsstellen der Holzer des Seih
rahmens hervortretenden Nagel zu vermeiden, schiitzt man die Nagel
spitzen beim Nichtgebrauch des Seihrahmens durch aufgesteckte Korke, 
die aber Hi.nger als die hervortretenden Nagel sein mussen. Auch gewohne 
man sich daran, den Seihrahmen mit den Nagelspitzen nach unten auf 
einen Tisch zu legen und hange ihn zur Aufbewahrung nicht hoch auf. Die 
Seih t ueher, Seihstoffe oder Koliertucher muB man vorteilhaft vor dem 
Durchseihen mit einer entsprechenden Flussigkeit, z. B. verdunntem Spiritus 
oder bei Sirupen mit weiBem Sirup, anfeuchten. Das zuerst Durehlaufende 
ist fast immer trtibe und wird deshalb noch einmal zuruckgegossen. 1st 
aIles durchgelaufen, legt man das Seihtuch in zwei Half ten Rand auf 
Rand, wickelt das Seihtuch an den '"Randern zusammen, faBt es mit den 
Hiinden an beiden Enden an und ubt durch entgegengesetzte Drehung 
der Hande einen Druck aus. 1st ein starkerer Druck erforderlich, urn 
aIle Flussigkeit aus festen Bestandteilen, wie Pflanzenteilen, heraus
zupressen, bedient man sich vorteilhaft der K 0 lie r pre sse, wie sie die 
Abb. 27 zeigt. 
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FiItrieren. Der Zweck des Filtrierens ist die vollstandige Trennung 
der flussigen Bestandteile einer Mischung von den darin enthaltenen festen 
Bestandteilen, so daB vollige Klarheit der Fliissigkeit erreicht wird, man 
bedient sich dazu bei kleineren Mengen des durchlassigen Papiers. Von 
diesem legt man ein kreisrundes Stiick oder einen viereckigen Bogen, den 
man spiiter beschneidet, in fiicherartige Falten, und zwar derart, daB die 

Abb. 27. Kolierpresse. 

Spitz en der Falten aIle 
in einem Punkte zu
sammenlaufen. Der so 
zusammengelegte Bo
gen wird auseinander
genommen und in 
einen Trichter gelegt. 
Die Falten verhindern, 
daB sich das Papier 
dicht an die Wan
dungen des Trichters 
anlegt und so das Ab
laufen der durch
sickernden Fliissigkeit 
erschwert. Man be
netzt bei wasserigen 

oder alkoholischen 
Fliissigkeitenzuerstdie 
Filter mit ein wenig 
Wasser oder Weingeist, 
je nach der zu fil

trierenden Fliissigkeit, und gieBt dann diese in langsamem Strahl an der 
Wandung des Filters hinunter. Diese Vorsicht ist notwendig, um das Zer
reiBen der ohnehin zarten Spitze zu vermeiden. Zu beachten ist auch, daB 
das Filter nie iiber den Trichter hervorrage. 1st die durchgelaufene Fliissig
keit anfangs noch nicht klar, wird sie nochmals zUriickgegossen. Gutes 
Filtrierpapier muB weiB, durchlassig und doch ziemlich ziihe sein. Selbst 
bei einem gut bereiteten Filter legt sich ein groBer Teil dicht an die Wan
dungen des Trichters an und verhindert dadurch ein rasches Filtrieren 
der Fliissigkeit. Um diesen Ubelstand zu vermeiden, hat man Trichter aus 
Glas und Porzellan mit gerippten Wandungen angefertigt, oder man legt 
in die Glastrichter Einsiitze aus feingelochtem Zink- oder WeiBblech oder 
aus fein verzinntem Drahtgeflecht oder Aluminium. Diese Einsiitze sind 
mit einer sehr feinen Spitze und, um das zu dichte Anlegen an die Glaswand 
zu verhindern, auBen mit drei oder vier angeli:iteten, senkrecht ablaufenden 
Drahtstreifen oder mit Ausbauchungen versehen. Fiir einen solchen Einsatz 
ist kein Faltenfilter notig, sondern man legt das Papier einfach zusammen 
und erreicht doch, da jeder durchsickernde Tropfen sofort zwischen der 
Einlage und der Trichterwandung ablauft, ein ungemein schnelles Filtrieren; 
diese Einsiitze diiden aber nicht bei sauren oder alkalischen Fliissigkeiten 
benutzt werden. In diesen Fallen verwendet man Einsiitze von RoBhaar
geflecht, die man sich aus nicht mehr gebrauchsfiihigen RoBhaarsiebboden 
herstellen kann. Setzt man den Trichter mit dem Filter unmittelbar auf 
eine Flasche, so dad dadurch der Luftaustritt aus der Flasche nicht ver-
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hindert werden. Man hangt entweder zwischen Trichterrohr und Flaschen
hals einen Bindfaden oder schiebt unter das Filter einen Glasstab (Abb. 28). 

Fur schnelle Filtrationen, namentlich bei groBen Mengen, bedient 
man sich mit VorteildesPapierbreief!. Manerhaltihn, indem man Filter
papier, und zwar Abfalle, zuerst in moglichst wenig Wasser einweicht, dann 
mit mehr Wasser iibergieBt und nun durch Schlagen oder Quirlen eine 
faserige Masse bereitet. Am besten ist es, wenn man sich aus verschiedenen 
Papiersorten feineren und groberen Faserbrei herstellt. SoIl nun mit solchem 
Faserbrei filtriert werden, wird der TrichterausfluB zuerst mit einem Pfropfen 
entfetteter Watte lose geschlossen; auf diesen Wattepfropfen bringt man 
zuerst den feinen Faserbrei, laBt durch langsames Abtropfen des Wassers 
eine einige Zentimeter hohe, moglichst dichte 
Faserschicht, die man mittels des Fingers ein 
wenig festdruckt, entstehen und bringt auf diese 
so viel groberen Faserbrei, daB auch hiervon 
eine gleich hohe Schicht sich bildet. Sobald 
auch diese dicht geworden ist, kann die Fil
tration beginnen. Um ein Aufspulen des Papier
breies beim AufgieBen zu vermeiden, bedeckt 
man den Brei mit einer maBigen Schicht von 
nicht zu feinem Glaspulver oder von gewasche
nem weiBen Sand. Haufig ist eine Flussigkeit 
klar, nur durch einige Flocken oder fremde 
Gegenstande verunreinigt; in diesem FaIle kann 
man die Filtration ohne Papier vornehmen, 
indem man die Spitze des Trichters durch ein 
wenig entfettete Baumwolle (Verbandwatte) 
schlieBt. Die Flussigkeit wird rasch und voll
standig klar durchlaufen. 

Bei Sauren, Laugen und ahnlichen Fliissig

Abb.28. 
]clltration mit eingehlingtem 
Bindfaden und unter da~ Filter 

geschobenem GiaRstabe. 

keiten, die das Papier angreifen, benutzt man in gleicher Weise statt der 
Watte Pfropfen von ausgewaschenem Faserasbest oder von der sog. 
Schlacken- oder Glaswolle. Namentlicb mitdieser, die eigenszudiesem 
Zwecke von Glasblasern hergestellt wird, erreicht man vorzugliche Ergeb
nisse. Bei zahen Flussigkeiten, namentlich zuckerhaltigen und sehr groBen 
Mengen, bedient man sich haufig statt des Filtrierpapiers der Filterbeutel 
von Filz oder besonderer Filtriergerate mit Filz- oder Zelluloseeiniagen. Bei 
dem Filtriergerate Wigger der Maschinenbauanstalt Aug. Zemsch Nachf. 
in Wiesbaden (Abb.29) ist oben ein Aufnahmebehalter fur die zu filtrierende 
Flussigkeit. In dessen Boden sind zahlreiche kurze Auslaufrohre, sog. Trom
peten, angebracht, woran die FiIterbeutel befestigt werden. Diese Filter
beutel, die je nach der zu filtrierenden Flussigkeit noch mit Filz- oder 
Zelluloseeinlage versehen werden konnen, hangen in dem groBen Zylinder, 
der unten einen Abflu.Bhahn hat. Die Flussigkeit wird auf den Aufnahme
behalter gegossen, durchsickert die Filterbeutel und lauft durch den Hahn 
klar abo 

Es gibt eine ganze Reihe von Flussigkeiten, fetten Olen usw., die un
gemein langsam filtrieren. Bei diesen kann man die Arbeit beschleunigen, 
wenn man das Trichterrohr mittels eines Kautschukschlauches sog. Gummi
schlauches, luftdicht mit einem 40-60 cm langen, in der Mitte schleifen-
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ftirmig gebogenen Glasrohre verbindet. Hat sich die Schleife erst einmal ge
fliIlt, wirkt sie als Saugheber, und die Filtration geht drei- bis viermal 
schneller vonstatten als ohne diese Vorrichtung. Oder man filtriert unter 
erhtihtem Luftdruck. Man verschlieBt eine starkwandige Flasche luftdicht 

Abb.29. 
Filtrierst4nder ftir 

griiBere Mengen von 
zkhen FlllsBigkeiten. 

mit einem doppelt durchbohrten Kork. In die eine Off
nung wird der Trichter gesteckt, in die andere ein 
Glasrohr, das durch einen Kautschukschlauch (Gummi
schlauch) mit einer Wasserluftpumpe in Verbindung 
steht, und setzt diese in Tatigkeit. Die Was s e r
I u {t P u m P e ist ein nicht zu enges, oben durch einen 
durehbohrten V crsehlul.l gesehlossenes Glasrohr, das seit
lieh reehtwinklig einen engeren Ansatz tragt, den man 
mit einer Wasserleitung in Verbindung bringt. Dureh 
das Glasrohr fiihrt bis fast an das untere Ende ein 
ofienes, oben knieformig gebogenes enges Glasrohr, das 
mit dem Sehlauehe des Filtrationsgefal.les in Verbindung 
gebraeht wird. Sobald der Wasserhahn geoffnet wird 
und das Wasser in diinnem Strahle dureh den Ansatz 
und darauf in das weite Rohr fiiel.lt, wo es sieh ver
breitcrt, reiSt es Luft mit sieh und dadurch zugleich 
aueh aus dem engen Rohre heraus, so dal.l nunmehr 
dieses als Saugheber wirkt, in dem GebB ein luft
verdiinnter Raum geschaffen wird und der Druck von 
oben starker wirken kann (Abb. 30). Doch hat man bei 
dieser Filtration nicht Faltenfilter, sondern nur glatte 
Filter zu verwenden und, um das ReiBen des Filters 
zu vermeiden, einen fein durchltieherten Platinkegel 
oder einen durchlocherten Porzellankegel in den Trichter 

r: 

zu legen. Steht eine Luftpumpe 
nicht zur Verfiigung, kann man 
sicb dadureh helien, daB man 
die Luft durch das Glasrohr mit 

8 / dem Mund aussaugt. Diese Art 
~-E.=l:::~~ der Filtration ist aber nicht an

A 
zuwenden, sobald die Fliissig
keiten sehr viel feste pulver-
artige Stoffe wie Niederschlage 
enthalten. Durch den verstark
ten Luftdruck werden narnlich 
die festen Karper in das Papier 
hineingepreBt, so die Poren ge
schlossen, und man erreicht ge
rade das Gegenteil, narnlich eine 

Ahh. 30. Wa~scrlllft.pllmpr. langsame Filtration. Hat man 
starkwandige Flaschen, die 

etwas iiber dem Boden eine Offnung, einen Tubus, haben, so verschlieBt 
man die Einfiilltiffnung luftdicht mit einem durchbohrten Kork, durch 
den man das Trichterrohr gesteckt hat, der Tubus selbst wird ebenfaIls 
durch einen durchbohrten Kork verschlossen, durch den man ein Stiick 
Glasrohr steckt, woran sich ein Stiick Kautsehukscblauch befindet. Man saugt 
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durch den Kautschukschlauch die Luft moglichst aus der Flasche 
heraus und verschIiel3t die Offnung des Schlauches durch einen Quetsch
hahn (s. d.). 

Bei leichtfliichtigen Fliissigkeiten bedeckt man den Trichter mit einer 
Glasscheibe. Vielfach hat man Fliissigkeiten zu filtrieren, die bei gewohn
Iichem Warmegrade fest oder doch so zahe sind, dall sie nicht durch das Filter 
gehen. Hierfiir hat man eigene Trichter mit doppelten Wandungen, He i B -
was s e r t ric h t e r, die oben mit ZufluB- und unten mit Abflull<>f£nung 
versehen sind. Der Zwischenraum wird durch die obere Tiille mit heiBem 
Wasser gefiillt und nun die zuvor erwarmte Fliissigkeit auf das Filter ge
bracht. Das heiBe Wasser muB so oft als notig erneuert werden. Oder es 
befindet sich in einem trichterformigen MetaIl-
mantel, dessen Rand oben etwa 1 em breit nach 
innen gebogen ist und dessen unterer Teil seitlich 
ein etwa 10 em Ianges, etwa 3 em weites ge
schlossenes Ansatzrohr tragt, ein Glastrichter. 
Dessen Trichterrohr ist durch einen durchbohrten 
Kautschukstopfen gesteckt, der die untere Offnung 
des Metallmantels wasserdicht verschlieBt. In den 
durch den umgebogenen Rand zwischen Glastrichter 
und Metallmantel entstandenen Raum wird warmes 
Wasser gegossen, das auch den Ansatz flillt. Man 
stellt unter diesen Ansatz eine WarmequeIle, 
Spiritusflamme oder Bunsenbrenner, wodurch das 
Wasser bestandig heW gehalten wird (Abb. 31). 
Auf diese Weise kann man z. B. Rizinusol, feste 
Fette und ahnliche Stof£e filtrieren. Zuweilen hat 
man Fliissigkeiten zu filtrieren, deren vollstiindige 
Klarung selbst durch mehrmaIiges Filtrieren nicht Abb.31. 
gelingt; es sind dies namentlich Losungen von HeiBwassertrichter. 

atherischen Olen in verdiinntem Weingeist, ferner 
Pepsinwein u. a. m. Hier kommt man meistens mit Leichtigkeit zum Ziel, 
wenn man die Fliissigkeiten mit ein wenig reinem Bolus oder Talkumpulver 
oder noch besser mit weiBer Kieselgur, sog. Infusorienerde oder BergmehI 
durchschiittelt und dann erst filtriert. Jedoch ist erforderIich, die Pulver 
vor dem Zusammenschiitteln mit den betreffenden Fliissigkeiten gut an
zureiben. Die Wirkung dieser Stoffe ist rein physikaIisch, indem sie die 
triibenden Bestandteile der Losungen gleichsam auf sich niederschlagen 
und so festhalten. Derartige Mischungen werden hiiufig durch bloBes Ab
setzenlassen blank und kIar. 

In manchen Fallen ist auch eine BOg. Ultrafiltration erforderlich, 
z. B., um Fliissigkeiten von kolloidalen Korpern (s. d.) oder sonst kleinen 
Teilchen, die in Schwebe gehalten werden, zu befreien. Man benutzt hierzu 
diinne Kollodiumhiiute oder Goldschlagerhiiute, mull aber unter Druck 
filtrieren; man saugt, wie oben beschrieben, die Luft aus der Filtrier
flasche aus. 

Dekantieren nennt man das A bgiellen oder A bfliellen lassen 
kIarer Fliissigkeiten von einem festen Bodensatze. Zweckmallig bedient man 
sich hierbei besonderer Gefalle aus Glas, Porzellan oder hartgebranntem 
Ton, sogen. De k ant i e r t <> P £ e, die in verschiedener Hohe verschIiellbare 

Buchheister·Otterabach. I. 15. A ufl. 3 
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Offnungen haben, so da13 man beliebige Mengen der Fliissigkeit abflie13en 
lassen kann. 

Schlammen hei.Bt die Trennung verschieden feiner Pulver durch Auf
riihren in Wasser. Es geschieht dies namentlich haufig bei den Farben, 
um sie von groben sandigen Beimengungen zu befreien. Die schwereren 
Korner setzen sich rasch zu Boden, wahrend die leichteren langer im Wasser 
schwebend bleiben und sich mit diesem nach dem Aufriihren vom schwereren 
Bodensatze durch Abgie.Ben oder Abflie13en trennen lassen. Diese triibe 
Fliissigkeit iiberla13t man dann der Ruhe und entfernt nach dem Absetzen 
das Wasser wiederum durch AbgieI3en oder AbflieI3enlassen. 

Niederschlagen, Fallen, Prazipitieren heillt durch chemische Agen
zien, das sind chemisch wirksame Stoffe, oder durch Veranderung des 
Losungsmittels feste Korper aus Losungen ausscheiden. Der hierbei in feiner 
Verteilung niederfallende Korper hei13t Prazipitat. z. B. Sulfur praeci
pitatum, Ferrum sulfuricum alcoholisatum. Die Erfahrung hat gelehrt, da13 
der Korper desto feinpulveriger ausfallt, je gro13er die Verdiinnung war, 
worin er entstanden ist. Auch die Warme ist von gro.Bem Einflu13 auf die 
Feinheit des Korpers. Wendet man gro.Bere Warme an, so sind die Nieder
schlage nicht so fein wie die kalter Fallung. Der Niederschlag wird durch 
Abgie.Ben oder Filtration von der Fliissigkeit getrennt und so lange 
mit Wasser oder einer anderen Fliissigkeit gewaschen, bis er keine fremden 
Bllstandteile mehr enthalt. Dieser Vorgang heillt Auswaschen oder 
A ussii.Ben. 

Krlstallisieren. Wird aus einer Losung durch allmahliches Verdunsten 
der Losungsfliissigkeit oder durch Anwendung von Kalte der geloste feste 
Korper langsam ausgeschieden, so setzt sich derselbe meistens in bestimmter 
Form an (Kristall). Zu beachten iet, daB die Gefa.Be beim Auskristallisieren 
nicht erschiittert werden, auch ist es zweckma13ig, GefaI3e mit nicht ge
wolbtem Boden zu verwenden. Die von der Mutterlauge, der iiber den 
Kristallen zuriickgebliebenen Fliissigkeit, durch Abziehen dieser befreiten 
Kristalle laBt man auf einem Glastrichter abtropfen und trocknet sie 
auf Filtrierpapier. Es bilden sich aber auch Kristalle durch langsames 
Erkalten geschmolzener Massen oder, wie bei der Schneebildung, durch 
Erstarren fliissiger oder auch durch Erstarren gasfOrmiger Korper. Die 
Formen der Ktistalle sind fiir jeden Korper feststehend und werden nach 
ihrer au.Beren mathematischen Figur benannt. Diese sind sehr verschieden, 
doch lassen sich an den Kristallen drei bestimmte Richtungen, Hohen-, 
Langen- und Breitenachsen, feststellen, zu denen verschieden geformte 
Flachen, die Ebenen genannt werden, wie Dreiecke, Quadrate, Fiinfecke, 
bestimmte Lagen haben. Je nach der Form der Flachen und der Lage teilt 
man die Kristalle in sechs Kristallsysteme ein: das regulare, quadratische, 
rhombische, klinorhombische, rhomboidische und Rexagonalsystem und 
diese in 32 Gruppen. Man unterscheidet z. B. wiirfel£ormige, oktaedrische, 
d. h. achtseitige, saulenformige, rhombische oder rautenformige, spie.Bige, 
schuppenformige usw. Kristalle. Kann ein Stoff in verschiedenen Kristall
systemen kristallisieren, hei.Bt er polymorph oder heteromorph, kommt 
er in zwei Formen vor, wie der Schwefel, heiI3t er dimorph, in drei Formen 
tri m or p h. Raben in der Zusammensetzung verschiedene aber ahnliche Kor
perdieselbe Kristallform, sosindsieisomorph, z. B. Aluminiumoxyd AI20 a, 
Eisenoxyd Fe,Oa und Ohromoxyd Cr2oa, oder Kalziumkarbonat OaOOs und 
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Magnesiumkarbonat MgC03 • Isomorphe Korper konnen zusammenkri
stallisiert werden, nichtisomorphe Korper dagegen nicht. Anderseits kann 
man nichtisomorphe Korper durch Umkristallisieren reinigen, wahrend 
dies wiederum bei isomorphen Korpern nicht moglich ist. Wird die kristalli
sierende Flussigkeit durch Ruhren am ruhigen Bilden der Kristalle gehindert, 
nennt man das gestorte Kristallisation. Man gewinnt hierdurch ein 
sehr feines Kristallmehl, das vielfach das Pulvern uberflussig macht und 
oft den Vorteil hat, nicht zusammenzuballen. 

Kristallwasser. Mit diesem Ausdruck bezeichnen wir das in Kristallen 
enthaltene, chemisch gebundene Wasser, wodurch die Kristallform, mit
unter auch die Farbe der Kristalle entsteht, wie beim Kupfervitriol, Kupfer
sul£at, es IaBt sich durch Warme von den Kristallen trennen. Die Kristalle 
zerfallen hierbei. Manche geben ihr Kristallwasser schon an der Luft zum 
Teil oder ganz ab, sie verwittern. 

Mutterlauge heiBt der flussige Ruckstand, der nach dem Ausscheiden 
der Kristalle aus Salzlosungen zuruckbleibt, und worin sich von dem aus
kristallisierten Stoff noch so viel gelOst befindet, wie das Losungsmittel 
davon zu losen imstande ist. 

Amorph heiBt ein Korper, der, im Gegensatz zu den Kristallbildungen, 
ohne bestimmte Gestalt auftritt. Ein und derselbe Korper kann unter be
stimmten Verhaltnissen in Kristallform oder amorph auftreten oder aus 
dem amorphen Zustand in Kristallform ubergehen. Kristallisch oder 
kristallinisch nennt man einen Stoff, der die Kristallform nur un
deutlich zeigt, wo diese nur auf dem Bruche zu erkennen ist. 

Sublimieren. Wird ein fester, aber fluchtiger, d. h. verdampfbarer 
Korper erhitzt, so geht er in Dampfform uber, ohne vorher zu schmelzen. 
Wird dieser Vorgang in einem geschlossenen Raume vollzogen und werden 
die entstandenen Dampfe abgekuhlt, so verdichten sie sich wieder zu festen 
Korpern. Es entstehen dabei entweder Kristallformen, die um so groBer 
sind, je langsamer die Abkuhlung vor sich geht, z. B. Jod, oder es biIden sich 
kleine Kugelchen, z. B. Schwefel, oder aber es entstehen feste, kristallinische 
Krusten wie beim Salmiak, dem Ammoniumchlorid, oder beim Quecksilber
chlorid. 

Dieses Verfahren wird vorgenommen, entweder um beigemengte nicht
fluchtige oder weniger fluchtige Verunreinigungen zu trennen, oder um 
aus festen Korpern einen einzelnen fluchtigen BestandteiI zu gewinnen, 
wie z. B. die Benzoesaure aus dem Benzoeharze. Der gewonnene Korper 
heiBt das Sublimat. 

Destillieren. Werden in gleicher Weise wie bei der Sublimation flussige 
(auch die Verfluchtigung fester Korper, wie Zink, Kalium, Natrium usw., 
die, hevor sie in Dampfform ubergehen, zuerst fllissig und auch bei nicht 
zu groBer Abkuhlung als flussige Korper aufgefangen werden, nennen wir 
Destillation) und zu gleicher Zeit fluchtige Korper erhitzt, so gehen sie 
gleichfaUs in Damp£form uber. Geschieht dieser Vorgang in der Weise, daB 
die entstandenen Dampfe abgeleitet und gleichzeitig abgekuhlt werden, so 
gehen sie wieder in den tropfbar fliissigen Zustand li ber, sie werden v e r d i c h
tet, kondensiert und konnen in dieser Form gesammelt werden. Das 
gewonnene Erzeugnis heiBt Destillat, die Arbeit selbst Destillation, 
das dazu angewandte Gerat Destillierapparat (Abb. 32). Er besteht, 
ganz abgesehen von den verschiedensten Bauarten, fur die Destillation in 

3* 
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groI3erem MaI3stabe stets aus drei Teilen, der Blase oder dem Destillier
kessel, wonn die Fliissigkeit erhitzt wird, der Kiihlvorrichtung 
oder K iihlschla nge und endlich der Vorlage, wonn sich das Destillat 
ansammelt. Die Destillierblase ist durch einen Helm geschlossen und 
besteht meist aus Kupfer oder Zinn, und zwar muB Kupfer gewahlt werden, 
wenn iiber freiem Feuer destilliert werden soIl. Fiir manche Zwecke ver-

Abb. 32. Destilllerapparat. a Destillierblase, b Helm. e K11hlvorrichtung. n Vorlage, r Rost, 
f-g KUhlwasser, k EinfluBilffnung des K11hlw3ssers, h AusfluBoffnung des KUhlwassers. 

wendet man glaserne Gerate, Retorten, die man auch mit verschlieB
baren Offnungen versieht, tubulierte Retorten (Abb. 33). 1st der 
H a I s der Retorte zu dick, so steckt man einen V 0 r s t 0 B darauf, und 
zwar·unter Zuhilfenahme eines durchbohrten Korkes oder unmittelbar Glas 
auf Glas (Abb. 33 u. 34). Der Helm der Destillierblase miindet in die 

Kiihlschlange, und diese ist mit der Vorlage 
verbunden. Bei Verwendung von Glas
retorten wird die Vorlage entweder un
mittelbar mit der Retorte in Verbindung 
gebracht (Abb. 36), ein Verfahren, das nur 
moglich ist, wenn sich die Dampfe wieder 
sehr leicht verdichten, oder die entweichen
den Dampfe werden durch den Liebig

Abb.33. Tubulierte Glasretorte. schen Kiihler geleitet. Hier ist das mit 
der Retorte R verbundene Glasrohr a-b 

von einem zweiten weiteren Glasmantel c-d umgeben, der bestandig von 
kaltem Wasser durchflossen wird. Das kalte Wasser wird unten durch e 
eingelassen und flieBt oben durch f wieder ab, so daB der Kiihler bestandig 
gefiillt ist. Bei a flieBt die verdichtete Fliissigkeit in die Vorlage ab (Abb. 37). 

Die Destillation kann vorgenommen werden entweder iiber freiem 
Feuer oder durch Manteldampf, indem iiberhitzte Dampfe zwischen die 
doppelten Wandungen des Kessels geleitet werden, oder im Wasserbad-
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in diesem FaIle wird der Dampfmantel durch siedendes Wasser ersetzt
oder endlich durch einen unmittelbar durchgeleiteten iiberhitzten Dampf
strom. In selteneren Fallen destilliert man auch im Sand bad, d. h. man 
senkt das Destilliergefii.6 in eine Schicht vorher vollstandig ausgetrockneten, 
erhitzten Sandes ein. Die Destillation geschieht entweder zur Reinigung 

Abb.34. 
Glasretorte durch einen Kork mit elnem 

Vorstof3e verbunden. 

Abb.35. 
Glasretorte unmfttelbar mit elnem 

VorstoJle verbunden. 

der fliichtigen Korper von nichtfliichtigen, z. B. beim Destillieren des 
Wassers, oder weniger fliichtigen, oder urn fliichtige Stoffe aus anderen 
Korpern in einem fliichtigen Losungsmittel zu losen, ohne daJ3 nichtfliichtige 
Bestandteile in die Losung iibergehen, z. B. iiber Krauter destillierte Wasser 
oder Spirituosen, die sich von Tinkturen dadurch unterscheiden, da.6 diese 
neben den fliichtigen auch nicht
fliichtige Bestandteile enthalten. In 
diesem FaIle nennt man den V organg 
das Abziehen, abgezogener Geist 
usw. Endlich wird die Destillation 
trockener Korper mit Wasser zu dem 
Zweck ausgefiihrt, urn fliichtige Kor
per, die sich wenig oder gar nicht in 
Wasser IOsen, weit unter ihrem Siede- Abb.36. Destillation ohne Kl1hl\"orrlchtuug. 

punkt iiberzudestillieren, wie bei der 
Gewinnung von atherischen Olen usw. Die Destillation selbst muJ3 zuerst 
langsam vor sich gehen, damit die Luft aus dem Destillierapparat verdrangt 
wird, ohne daJ3 Stoffe des Destillates mitgerissen werden und so verlorengehen. 

Sehr haufig ist das erste Destillationsergebnis noch nicht von der ge
wiinschten Reinheit oder Starke; in diesem FaIle wird es nochmals, vielfach 

Abb. 37. Lieblgscher KiihJer. 

unter Wasserzusatz, destilliert. Eine salcha wiederholte Destillation hei.6t 
Rektifikation. Mu.6 ein drittesMal destilliert werden, sohei.6t der Vorgang 
Bisrektifikation, das gewonnene Erzeugnis selbst ein Bisrektifikat. 

Sind in einer Fliissigkeit Korper von verschiedener Fliichtigkeit mitein
ander gemischt, so lassen sich diese mehr oder weniger voneinander trennen, 
indem man die Destillationsergebnisse, welche bei steigender verschiedener 
Wiirme iibergehen, gesondert auffangt, z. B. bei dem Reinigen, dem Raffi-
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nieren des Rohpetroleums. Hier werden nacheinander Petroleumather, 
Benzin, Brennpetroleum, Schmier- oder V ulkanol, Vaselin und endlich Paraffin 
gewonnen. Man nennt dies unterbrochene oder fraktionierte D e
stillation. 

Erhitzt man organische, trockene Sto.ffe in einem geschlo.ssenen Raume, 
so. entstehen vielfach fliichtige und fliissige Umsetzungssto.ffe, die sich, 
wie bei der gewohnlichen Destillatio.n, durch Abkiihlen verdichten und 
sammeln lassen. Dies ist die tro.ckene Destillatio.n, die gewo.nnenen Sto.ffe 
heiBen brenzlige o.der empyreumatische Korper, sie wird z. B. an
gewandt bei der Gewinnung vo.n Ho.lzteer, Ho.lzessig, Kreo.so.t usw. 

AU8ziehen, Extrahieren, Extraktion. DasAusziehen o.der die Extraktio.n 
kann auf sehr verschiedene Weise und zu ganz verschiedenen Zwecken vo.r
geno.mmen werden. Die haufigste Anwendung findet es zur Darstellung 
vo.n Tinkturen und Essenzen. Bei den ersteren hat man sich, so.weit sie 
fiir den Dro.gisten aIs Heilmittel in Betracht ko.mmen, genau an die V o.r
schriften des Deutschen Arzneibuches zu halten. Hier werden die be
treffenden Rohsto.ffe mittelfein zerschnitten o.der grob gepulvert mit der 
bestimmten Menge der zum Ausziehen vo.rgeschriebenen Fliissigkeit in einer 
Glasflasche iibergo.ssen. Die Glasflasche wird darauf gut geschlo.ssen und 
an einem vo.r unmittelbarem So.nnenlichte geschiitzten Orte bei unge
fahr 15°_20° unter wiederho.ltem Umschiitteln etwa 10 Tage lang bei
seitegesetzt. Das Ausziehen bei gewohnlichem Warmegrade heiBt Maze
rieren, bei hOherem (35°-40°) Digerieren. Nach der vorgeschriebenen 
Zeit wird die Fliissigkeit abgego.ssen, der Riickstand, wenn erfo.rderlich, 
mittels einer einfachen Presse, del' sog. Tinkturenpresse, s. Abb. 38, aus
gepreBt und die gesamte Fliissigkeit filtriert, wo.bei eine Verdunstung vo.n 
Fliissigkeit moglichst zu vermeiden ist. Bei der Darstellung von Essenzen 
zur Bereitung weingeistiger Getranke, ferner in allen Fallen, wo es darau£ 
ankommt, die Ro.hstoffe moglichst erschopfend auszuziehen, z. B. bei der 
Extraktbereitung, bedient man sich mit Vo.rteil eines so.g. Deplazierungs
gefaBes. Ein so.lches kann man sich in beliebiger GroBe selbst herstellen, 
indem man z. B. in einem holzernen Fasse, welches o.ffen ist, dxei Zahnleisten 
o.der in verschiedenen Hohen V o.rspriinge anbringt, so. daB man einen nicht 
zu groBlochrigen Siebboden auflegen kann, und eben iiber dem Bo.den einen 
Hahn. Die auszuziehenden zerkleinerten Sto.ffe werden auf den Siebbo.den 
geschiittet, zunachst die Fliissigkeit in das GefaB ge£iillt, und nun hangt 
man das Sieb so weit in das GefaB hinein, daB die Fliissigkeit iiber den Sieb
bo.den-!eicht. Das Fal3 wird darauf mit dem Deckel gut geschlo.ssen und sich 
selbst iiberlassen. 

Nach dem Gesetze der Schwere werden diejenigen Schichten der Fliissig
bit, welche durch Auflosung der loslichen Bestandteile schwerer gewo.rden 
sind, sich zu Bo.den senken, wahrend die leichteren Schichten, nach o.ben 
stE'igend. sich do.rt gleichfalls dureh das Ausziehen des Ro.hsto.ffes verdichten 
und ebenfalls zu Bo.den sinken. Dieser Kreislauf wird sich so. lange wieder
holen, bis die ganze Fliissigkeit gleichmaBig gesiittigt ist. Darauf wird sie 
abgezapft und, wenn notig, no.ch ein o.der mehrere Male durch neue Fliissig
keit ersetzt. Auf diese Weise lassen sich die Rohsto.ffe so vo.llstii.ndig er
sl'hopfen, daB die Pressung iiberfliissig wird. In Fabriken, wo. es o.ft darauf 
ankommt, groBe Mengen auszuziehen. bedient man sich vielfach der so.g. 
Kolo.nnenapparate. Hier wird eine ganze Reihe vo.n Extraktio.ns-
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gef aBen staffelformig in der Weise iibereinander aufgestellt, daB der Ab
fluB hahn des ersten GefaBes das ZufluBrohr des zweiten bildet und so fort. 
Sind aIle GefaBe mit Rohstoff gefiilIt, so pumpt man in das oberste und 
erste GefaB die Fliissigkeit ein und laBt sie, wenn das GefaB gefiilIt, langsam 
in das zweite ablaufen und so fort bis zum letzten. Wenn der ZufluB nach 
dem Abflusse geregelt wird, laBt sich der ganze Vorgang ohne Unterbrechung 
ausfiihren. Jedoch miissen die GefaBe, wenn die zum Ausziehen erforderIiche 
Fliissigkeit fliichtig ist, gut geschlossen sein. Die Fliissigkeit wird im 
ersten GefaB oberflachlich von den lOslichen Bestandteilen auflosen und sich 
im zweiten, dritten, vierten usw. derartig verstarken, daB sie zuletzt in hOchst 
gesattigtem Zustand abflieBt. 1st das erste GefjiB erschopft, wie eine ab
flieBende Probe zeigt, wird es entweder mit frischem Rohstoffe gefiillt oder 
aus der Reihe entfernt und der ZufluB unmittelbar in das zweite geleitet, 
bis auch dieses erschOpft ist usw. 

Mitunter werden auch zum Ausziehen Gerate angewendet, bei denen 
die Fliissigkeit mittels zusammengepreBter, komprimierter, Luft durch 
den Rohstoff getrieben wird. Diese Gerate miissen vollstandig geschlossen 
sein, eignen sich aber wegen der starken Verdunstung bei dem gewaltsamen 
Ausstromen aus dem AbfluBhahne nur fiir wasserige Ausziige. Auch diese 
Gerate werden mehr und mehr durch Kolonnen- oder Deplazierungsapparate 
ersetzt. 

Sollen die Ausziige zur DarstelIung von Extrakten benutzt werden, 
so werden sie, wenn sie wasseriger Natur sind, in weiten, am besten 
porzellanenen, aber niemals kupfernen Kesseln durch Wasserdampf unter 
stetem Umriihren bis zur gewiinschten Dicke eingedampft. Waren die Aus
ziige dagegen weingeistiger oder atherischer Natur, so geschieht das Ab
dampfen im geschlossenen Destillierapparat, um die zum Ausziehen v~r
wandte Fliissigkeit wiederzugewinnen. In den Fabriken, und auch das D. A. B. 
schreibt es vor, geschieht die Verdunt!tung, namentIich bei sol chen Extrakten, 
welche keine hohe Wiirme vertragen, im Iuftverdiinnten Raum, im V a k u u m
apparat. Der Nutzen dieses beruht auf dem Erfahrungssatze, daB eine 
Fliissigkeit um so leichter siedet, je geringer der auf ihr lastende atmospha
rische Druck ist. Wiihrend z. B. das Wasser auf der Hohe des Meeresspiegels 
bei 100° siedet, Iiegt der Siedepunkt auf dem Gipfel eines hohen Berges 
bedeutend niedriger, und zwar um so niedriger, je hoher der Berg ist, 
weil hier die Hohe der Luftsaule und damit der DIUCk der Luft geringer 
ist. Um einen niedrigen Luftdruck zu erreichen, hat man nur notig, die iiber 
der erwahnten Fliissigkeit stehende Luftschicht durch eine Luftpumpe mog
lichst zu entfernen; der so entstehende, annahernd luftleere Raum laBt die 
Fliissigkeit bei verhaltnismiiBig niederer Wiirme sieden und ungemein rasch 
verdunsten. Die Bauart der Vakuumapparate ist sehr verschieden und ver
wickelt. Zuweilen wird die Luftverdiinnung nicht durch eine Luftpumpe, 
sondern durch starke AbkiihIung der in einen besonderen Dampfraum ein
tretenden Diimpfe bewirkt. Durch die Abkiihlung werden die Diimpfe so
fort tropfbar fliissig, und es entsteht oberhalb der kochenden Fliissigkeit 
ein fast dampf- und Iuftfreier Raum. 

Man unterscheidet bei den Extrakten, abgesehen von den S. 40 auf
gefiihrten Fluidextrakten, drei verschiedene Arten der Festigkeit. Erstens 
d ii nne sEx t r a k t , Me II ago, das hinsichtlich der Beschafienheit frischem 
Honig gleicht, zweitens dickes Ex tr akt, Ex tra ctum spis sum, das 
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erkaltet, sich nicht ausgieBen laBt, von zaher, halbfester Dicke ist, und 
drittens trockenes, Extractum siccum. Hier ist das Extrakt so weit 
eingedampft, daB es beim volligen Erkalten fest wird und sich zerreiben 
liiBt. Diese trockenen Extrakte werden noch warm mit einem Spatel aus 
dem Abdampfgefa13e herausgenommen, in diinne Streifen gezogen, zerrieben 
und iiber gebranntem Kalk getrocknet. Sie miissen gut vor Feuchtigkeit 
geschiitzt aufbewahrt werden. Ferner unterscheidet man je nach der Aus
zugsfliissigkeit wasserige, weingeistige oder atherische Extrakte. 

Die Pressen, die man vielfach als Nebengerate bei der Arbeit des 
Ausziehens oder zum Auspressen von fetten Olen, Fruchtsaften usw. benutzt, 

sind sehrverschiedener Art. Teils 
sind es Schalenpressen mit 
seitlichem Abflu13 , bei welchen 
der auszupressende Gegenstand 
in ein starkes Pre13tuch, am 
besten Segeltuch, auch PreB
beutel genannt, geschlagen in 
die meistens metallene Schale 
gelegt wird; auf den PreBbeutel 
kommtnundersog.Pre13block, 
der genau in die Schale pa13t 
und mittels einer Schraube 
niedergepre13t wird (Abb. 38). 
Bei den Plattenpressen 
wird der PreBbeutel unmittel
bar zwischen zwei senkrecht 
stehende und durch Schrauben
gewinde gegeneinander beweg
liche Platten geMngt. Welche 
der beiden Bauarten diepassend
ste ist, richtet sich nach der Art 
des Stoffes. Regel muB es bei 
allen Pressungen sein, daB die 

Abb.38. Presse. Schrauben anfangs nur sehr 
allmahlich angezogen werden, 

und da13 die auszupressenden Stoffe nicht zu fein sind, weil die PreB
beutel sonst platzen; erst gegen das Ende der Arbeit, wenn die Hauptmenge 
der Fliissigkeit entfernt ist, darf gro13ere Kraft angewandt und die Presse 
in kiirzeren Zwischenraumen angezogen werden. Die Vorsicht gilt vor aUem 
bei saftreichen Stoffen, wie Friichten und dergleichen. In groBen Betrieben 
benutzt man hydraulische Pressen, die einen Druck von 200 Atmo
spharen ermoglichen, und die ein fortwiihrendes Arbeiten gestatten, indem 
die BeMIter fiir die auszupressenden Stoffe leicht auswechselbar sind. 

Perkolieren. Ein besonderes Verfahren der Extraktion durch De
plazierung hat sich, von Amerika her, auch bei uns eingebiirgert. Es dient 
zur Darstellung der sog. Fluidextrakte. Das dazu erforderliche Gerat 
hei13t Perkolator, es besteht in der Hauptsache aus einem konischen 
~y1inder a, dessen diinnerer Teil nach unten gerichtet ist; er enthiilt 
in seiner Spitze eine Filtriervorrichtung b, einen zum Regeln des Ab
flusses dienenden Glashahn d und miindet in eine Vorlage. In den 
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Zylinder driickt man die mit der Ausziehflussigkeit durchtrankten ge
pulverten Pflanzenteile fest ein, uberliiIlt sie einige Tage sich selbst und 
affnet dann den Hahn; nun fliellt die gesiittigte Flussigkeit tropfenweise 
abo Aus einem uber dem Zylinder befindlichen Gefalle f fliellt durch einen 
Hahn g stets so viel Ausziehfliissigkeit nach, wie aus dem Hahne d aus
getreten ist. Auf diese Weise erzielt man 
eine vollstiindige Erschapfung des auszu
ziehenden Stoffes (Abb. 39). Das D.A.B. 
gibt folgende Vorschrift ffir die Bereitung 
derFluidextrakte : 100 Teile der nach Vor
schrift gepulvertenPflanzenteile werden mit 
der vorgeschriebenen Menge des Losungs
mittels gleichmallig durchfeuchtet und in 
einem gutversohlossenen Gefalle 12Stunden 
lang stehengelassen. Das Gemisch wird 
duroh ein Sieb von 2 mm Maschenweite 
gesohlagen und darauf in den Perkolator, 
dessen untere OfInung mit einem Mull
bausch lose versohlossen wird, so fest ein
gedriiokt, dall grollere Luftraume sioh nioht 
bilden konnen. Dariiber wird eine Lage 
Filtrierpapier gedeckt und so viel des 
Losungsmittels aufgegossen, dall der Aus
zug aus der unteren OfInung des Perko
lators abzutropfen beginnt, wahrend die 
Pflanzenteile nooh von dem Losungsmittel f' 
bedeckt bleiben. Nunmehr wird die untere ~ .. ~ 
OfInung gesohlossen, der Perkolator zu- ~ 
gedeokt und 48 Stunden lang bei Zimmer- t b 

i 

e 
temperatur, 15° bis 20°, stehengelassen. ~ 

Nach dieser Zeit lallt man unter Naoh- ~~~~~~~~~~~~~~ 
fullen des Losungsmittels den Auszug in ~ 
eine enghalsige Flasohe in der Weise ab
tropfen, daB bei Anwendung von Abb. 39. Perkolator. 

1 kg Droge und darunter 10 bis 15 Tropfen 
2" " " " 20"25,, 
3" " " " 30"35,, 

10" " " " 40" 70 " in der Minute abfliellen. 
Den· zuerst erhaltenen, einer Menge von 85 Teilen der trockenen Pflanzen
teile entspreohenden Auszug, den Vorlauf, stellt man beiseite und giellt in 
den Perkolator so lange von dem Losungsmittel naoh, bis die Pflanzenteile 
vollkommen ausgezogen sind. Diese weiteren Auszuge, die Naohlaufe, werden 
mit dem letzten Auszuge beginnend bei mogliohst niedriger Temperatur, am 
besten im luftverdiinnten Raume, zu einem dunnen Extrakt eingedampft. 
Dieses wird mit dem Vorlaufe vermisoht und der Misohung so viel des Losungs
mittels zugesetzt, daIl100 Teile Fluidextrakt erhalten werden. Naoh 8 Tagen 
wird filtriert. 

Mischung von Pulvern. So einfach diese Arbeit bei kleinen Mengen 
ist, so ist sie doch bei grollen Mengen nioht immer leicht auszu{uhren, 
namentlich wenn die genaue Mischung von spezifisoh leiohten mit spezifisoh 
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schweren Pulvern ausgefiihrt werden solI. Bei kleinen Mengen bedient man 
sich der Reibschalen oder Pulvermorser und mischt durch Umriihren 
mittels Pistills oder Morserkeule. Man wagt zuerst die erforderlichen 
kleinsten Mengen ab, verreibt diese, wenn notig, fiir sich oder unter Hin
zurugung einer sehr kleinen Menge eines anderen Bestandteileg der Mischung, 
fiigt die iibrigen Stoffe allmahlich in immer groBerer Menge hinzu und mischt 
so lange, bis das Pulver vollstandig gleichmaBig ist. Wahrend der Mischung 
hat man durch vorsichtig schleudernde Bewegung des Pistills und, wenn 
notig, Of teres Abkratzen mit einem Kartenblatt oder einem Spatel das Pulver 
in die Mitte der Reibschale zu bringen. Oder man benutzt eine Pulvermisch

maschine (Abb. 42), die zu
gleich als Salbenreibmaschine 
dient. Sollen spezifisch 
schwere mit leichten Pulvern 
gemischt werden, so hat man 
allmahlich das leichte Pulver 
dem schweren, nicht umge
kehrt, zuzusetzen. G roBere 
Mengen mischt man ober
flachlich zusammen und reibt 
sie dann durch ein geeignetes 
Sieb. Bei groBen Mengen 
wiirde das Verfahren zu zeit
raubend sein. Man hat hierfiir 
eigene Riihrgerate, Misch
trommf'ln mit Hand- oder 
Riemenbetrieb, hergestellt, 
deren Anschaffung fur einen 
Drogisten sich dann lohnt, 
wenn er derartige Arbeiten 

Abb. 40. Misch- und Slebmaschine. oft auszufiihren hat. Die Ab-
bildung 40 zeigt eine solche 

Misch- und Siebmaschine. Die innige Mischung wird durch eine sich 
drehende Biirstenwalze verrichtet, die etwaige Klumpen zu gleicher Zeit 
zerkleinert. Nach dem Mischen reibt die Maschine das Gemisch durch 
Siebeinsatze, die auswechselbar sind, urn Pulver von verschiedener 
Feinheit zu erhalten. Kommen Mischungen von groBeren Mengen nur 
seltener vor, kann man sich ein zweckmaBiges Mischgerat mit verhiiltnis
miiBig geringen Kosten selbst herstellen. Man liiBt ein hinreichend groBes 
FaB mit einem gutschIieBenden Deckel versphen, in den Mittelpunkt des 
Deckels und des Bodens Zapfen befestigen, mittels welcher das FaB auf 
zwei Bocken in wagerechter Lage ruht. Zum Einfiillen wird in den Dauben 
ein groBes viereckiges Loch angebracht, das durch einen kegelformig 
eingepaBten Deckel leicht schlieBbar ist. Durch diese Offnung wird das 
FaB zu hOchstens zwei Drittel mit den zu mischenden Pulvern gefullt, 
eine nicht zu kleine Anzahl eiserner Kugeln hineingetan, die Offnung ge
schlossen und das Fall durch einen an der Seite angebrachten Griff in 
langsam drehende Bewegung gebracht. Auf diese Weise kann man z. B. 
grollere Mengen von trockenen Farben in verhiiltnismiiBig kurzer Zeit auf 
das innigste vermengen. 
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Unterschied zwischen einer mechanisehen Misehnng nnd einer 
chemischen Verbindnng. In einer mechanischen Mischung sind die ein
zelnen Korper, aus denen die Mischung besteht, unverlindert auch in der 
kleinsten Menge vorhanden. In der chemischen Verbindung treten die 
Korper zu einem neuen Korper von verlinderten physikalischen und 
chemischen Eigenschaften zusammen. Reiben wir z. B. metallisches Eisen
pulver und Schwefel zusammen, so erhalten wir eine Mischung, denn in 
jedem Teile dieser Mischung sind beide Korper unverlindert enthalten. 
Erhitzen wir diese Mischung aber, so treten beide Korper zu einer chemischen 
Verbindung zusammen; es entsteht Schwefeleisen, und die beiden Stoffe 
lassen sich aus dieser neuen Verbindung nicht mehr durch Losungsmittel 
trennen, wie dies bei der Mischung der Fall ist. 

Bereitnng von Salben. Diese Arbeit kommt fiir den Drogisten durch die 
enggezogenen Grenzen uber den Verkauf von Salben als Heilmittel weniger in 

Abb. 41. SaJbenmllhJe. Abb. 42. Salbenreibmaschine mit Schwungrad. 

Betracht. Da aber die Bereitung der meisten Haarsalben, Pomaden, genau der 
der medizinischenSalben entspricht, so seien hier einigeAnweisungen gegeben. 
Bei dem Schmelzen der verschiedenen Bestandteile mussen diejenigen, welche 
den hochsten Schmelzpunkt haben, zuerst verfliissigt werden, dann erst 
werden die leichter schmelzbaren Stoffe hinzugefugt. Angenommen, wir 
wollten eine Salbe aus Wachs, Talg und Schweinefett bereiten, so wird zuerst 
das Wachs vorsichtig geschmolzen, dann der Talg, zuletzt das Schmalz hinzu
gefugt und sofort yom Feuer entfernt, sobald alles geschmolzen ist. Man 
erreicht durch diese V orsicht zweierlei, einmal wird vermieden, daB auch 
das Schmalz bis zum Schmelzpunkt des Wachses erhitzt wird, da man 
vermeiden muB, Fette wegen der dabei eintretenden Verlinderungen, 
namentlich hinsichtlich ihres Geruches, weit uber ihren Schmelzpunkt 
zu erhitzen; andernteils wird die Gesamtmasse, ihrer niedrigeren Wlirme 
halber, viel weniger Zeit zum Erstarren bedurfen als im entgegengesetzten 
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FaIle. Man kann nun die geschmolzene Fettmasse, nachdem man sie durch
geseiht hat, beiseitesetzen, bis sie sich zu triiben beginnt, dann mull sie bis 
zum volligen Erkalten fortwahrend mittels eines, am besten hOlzernen 
Pistills geriihrt, agitiert, werden. Sollen wasserige Fliissigkeiten hinzugeIiigt 
werden, so geschieht dies erst gegen das Ende der Arbeit, wahrend des 
Erkaltens, und zwar unter bestandigem Umriihren. Wasserlosliche Ex
trakte oder Salze sind vor der Mischung mit dem Salbenkorper mit wenig 
Wasser anzureiben oder darin zu lOsen. Sollen Salben trockene Pulver ent
halten, so werden diese zuerst mit ein wenig 01 bzw. der vorgeschriebenen 
Fettmasse ganz fein angerieben, dann erst wird der geschmolzene und 
durchgeseihte Salbenkorper allmahlich zugesetzt. Grolle Mengen von Salben 
kann man vorteilhaft in Salbenmiihlen herstellen, die nach Art der 
Farbmiihlen als Miihlen mit Mahlstein, und zwar die Reibeteile aus 
Porzellan (Abb.41), oder als Zweiwalzenmiihlen im Handel sind. Oder 

Abb. 43. Tubenfilllapparat. 

man benutzt Salbenreibmaschinen, die zugleich als Pulvermischmaschinen 
dienen konnen. Durch Schwungrad und Ubertragung bringt man das 
Pistill in Bewegung, zugleich auch einen Spatel, der die Salbe bestandig in 
die Mitte streicht (Abb. 42). 

Um Sal ben in Tubenpackung zu bringen, hedarf man eines 
Tubenfiillapparates, wie ihn Abb. 43 zeigt. Ein Zylinder, mit Salbe 
gefiillt, triigt vorn ein Abflillrohr, liber das die Tube vollstandig gestiilpt 
wird. Ein Kolben im Innern des Zylinders, durch Zahnbetrieb in Be
wegung gesetzt, drlickt die Salbe langsam in daB Flillrohr bzw. in die 
Tube hinein, die dadurch allmahlich bis zu einer gewissen Marke von dem 
Flillrohr abgleitet und abgenommen wird. Solche Tubenfiillapparate sind 
ent~eder liegend oder stehend gebaut. In einem Tub e n a u s que t s c her 
(Abb. 44) wird darauf der untere Teil der Tube von der Salbe entleert 
und zusammengedriickt, um dann mit der Tub e n zan g e, einer flachen, 
breiten Zange (Abb. 45) oder mit der Tubenschliellmaschine mehrmals um
gebogen zu werden. 

Reinigung von Gefii8en. Eine hiiufig vorkommende, oft nicht ganz 
leichte Arbeit ist die Reinigung der verschiedenen GefaIle und Gerate. Hier-
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bei kommt es immer darauf an, durch welche Stoffe diese beschmutzt sind. 
Aile fettigen Stofie werden am besten durch Sagespane aufgesogen. Will 
man Morser, Reibschalen, Trichter, Farbmiihlen usw. von anhiingendem 
Fette befreien, reibt man sie mit trockenen Siigespanen und einem Lappen 

Abb. 44. Tubenausquetscher. 

tiichtig ab und spiilt sie mit hei13em Seifen- oder Soda wasser und schliel3lich 
mit reinem Wasser nacho 

,.In zu reinigende Ol£laschen schiittet man eine Handvoll Sagespane 
oder Abfiille von Filtrierpapier und etwas warmes Wasser, schwenkt tiichtig 
um, gie13t aus und spiilt mit warmem und schlie13lich mit kaltem Wasser 
nacho Die Siigespiine Baugen hierbei alles Fett auf, 
und die Flaschen werden vollstiindig rein. 

Kommt man auf diese Weise nicht zum Ziel, 
so lOst man in dem warmen Wasser Natriumkarbo-
nat, Soda, auf, um das Fett zu verseifen bzw. Abb. 45. Tubenzange. 

zu emulgieren. 
Eingetrocknetes Leinol, Firnis, Sikkativ, Lacke uSW. lassen sich auf 

diese Weise nicht entfernen. Hier bleibt nichts iibrig, als die Stoffe in Lauge 
weichen zu lassen, und zwar am besten in einer Au£losung von Xtznatron 
(Seifenstein, N atriumhydroxyd). 

Zweckmiillig ist es, zuriickgebrachte Ol£laschen nicht ohne weiteres 
beiseitezusetzen, sondern eine ober£liichliche Reinigung sofort vorzunehmen. 
Fiir diesen Zweck eignet sich am besten Salmiakgeist, dem etwa 3% 01-
saure zugesetzt sind. Diese Fliissigkeit lii.Bt man -in der zuriickgebrachten 
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Olflasche so lange, bis wieder eine andere Olflasche gebracht wird, und gieBt 
die gebrauchte Ammoniakfliissigkeit in diese hinein. LaBt allmahlich die 
VerseifungskraIt nach, fiigt man wieder etwas Salmiakgeist hinzu. 

Mit Sagespanen nimmt man auch verschiittetes 01, Firnis usw. yom 
Fu.Bboden oder den Tischen auf; jedoch ist wohl zu beachten, 
daB die mit Fett getrankten Sagespane nicht wieder in den 
Behalter der Sagespane zuriickgeschiittet werden diiden, 
da sich derartig getrankte Spane, namentlich wenn zugleich Sikkativ oder 
Terpentinol vorhanden ist, bei der groBen Oberflache, die sie der Luft 
bieten, so stark oxydieren, daB die dadurch entstehende Warme zuweilen 
bis zur Entziindung steigt. 

Raufig sind Flaschen zu reinigen, worin sich am Boden und an den 
Wandungen feste Niederschlage angesetzt haben. Rier versucht man zuerst, 
ob sie mittels einiger Tropfen Salzsaure oder Salpetersaure sich entfernen 
lassen; ist dies nicht der Fall, so tut man etwas groben Sand und ein wenig 
Wasser hinein und schiittelt sehr kraftig um. Fast immer wird der Nieder
schlag dadurch entfernt werden. 

DaB man bei der au.Beren Reinigung der GefaBe, namentlich der Stand
gefaBe, ebenfalls den Stoff, durch den sie beschmutzt sind, beriicksichtigen 
mu.B, versteht sich von selbst. Rarzige Stoffe entfernt man mit Terpentinol 
oder starkem Sprit. 

Wahrend im vorhergehenden kurze, allgemeingiiltige Regein und 
Ratschlage fiir die Fiihrung des GeschiHts und die dabei vorkommenden 
Arbeiten gegeben wurden, sollen im folgenden einige der wichtigsten 
oft vorkommenden, wissenschaftIichen Ausdriicke besprochen und er
kliirt werden. Die zahlreichen Fragen aus der geschaftIichen Tatigkeit 
erfordern meistens erst eine groBere Warenkenntnis, sie sollen deshalb 
am SchluB der Warenkunde in einem besonderen Abschnitt behandelt 
werden. 

Mit Schmelzpunkt bezeichnet man den Wiirmegrad, bei dem ein fester 
Korper in die fliissige Form iibergeht. 

Mit Erstarrungspnnkt den Grad, bei dem der fliissige Korper in die 
feste Form iibergeht. 

Mit Koch- oder Siedepunkt den Warmegrad, bei dem eine Fliissigkeit 
oder ein fester Korper, der durch Erhitzung in den fliissigen Dichtigkeits
zustand, Aggregatzustand, iibergefiihrt ist, sich von innen heraus unter 
Aufwallen, Kochen in Dampf verwandelt. Es sei hierbei bemerkt, daB die 
meisten Fliissigkeiten, wenn sie iiberhaupt fliichtig sind, schon bei weit 
niedrigeren Warmegraden als ihrem Siedepunkte verdunsten, d. h. sich ver
fliichtigen. Bei einer solchen allmii.hlichen V e r dun stu n g findet aber 
niemals eine Blasenbildung wie beim Kochen statt, sondern die Verdun
stung tritt nur an der Oberfliiche ein und es entwickelt sich hierbei 
V e r dun stu n g s k ii 1 t e. Die Bestimmung des Schmelz-, Erstarrungs
und Siedepunktes ist vielfach fiir den Wert der Waren von groBer Wichtig
keit, weil sie uns Aufschliisse iiber die Reinheit der Waren gibt, da ffir jeden 
Korper diese drei Temperaturgrade genau feststehen. Der Warmegrad eines 
schmelzenden oder siedenden Korpers bIejbt trotz weiterer Zufiihrung von 
Warme so lange derselbe, bis der Korper vollstiindig in den neuen Dichtigkeits
zustand, Aggregatzustand, iibergegangen ist. Es ist demnach Wiirme notig, 
um den Korper in den weniger dichten Zustand iiberzufiihren. Diese Wiirme 
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kann durch das Thermometer nicht festgestellt werden, sie ist gebunden 
oder latent. Man unterscheidet so die Schmelzungswarme und die 
Verdampfungswiirme. Die Schmelzungswarme, die erfordprlich ist, 
um Eis zu verfliissigen, geniigt, um eine gleiche Gewichtsmenge Wasser 
von 0 0 auf + 79,25 0 C zu bringen. Man driickt dies auch in Kalorien 
oder Wiirmeeinheiten aus. Unter Warmeeinheit oder Kalorie versteht 
man die Wiirmemenge, welche erforderlich ist, um 1 kg Wasser um lOin 
dem Wiirmegrad zu erhohen. Somit betriigt die Schmelzungswarme des 
Eises 79,25 Kalorien. 

Geht anderseits ein Korper von einem weniger dichten in einen dichteren 
Zustand iiber, so wird Wiirme frei. 

Verdichtungstemperatur nennt man den Wiirmegrad, bei dem 
ein dampfformiger Korper zu einer Fliissigkeit wird. 

Das Deutsche Arzneibuch sagt iiber die Bestimm ung des Schmelz
punktes folgendes: Bei allenStoffen, ausgenommenFette und fettahnliche 
Stoffe, wird die Bestimmung des Schmelzpunktes in einem diinnwandigen. 
am unteren Ende zugeschmolzenen Glasrohrchen von hochstens 1 mm 
lichter Weite ausgefiihrt. In dieses bringt man so viel von dem feingepul
verten, vorher in einem Exsikkator, einer Vorrichtung zum Austrocknen, 
iiber Schwefelsiiure, und wenn nichts anderes vorgeschrieben ist, wenigstens 
24 Stunden lang getrockneten Stoffe, daB sich nach dem Zusammenriitteln 
auf dem Boden des Rohrchens eine 2 bis hochstens 3 mm hoch stehende 
Schicht bildet. Das Rohrchen wird darauf an einem geeigneten Thermo
meter derart befestigt, daB der Stoff sich in gleicher Rohe mit dem 
QuecksilbergefiiBe des Thermometers befindet. Darauf wird das Gauze 
in ein etwa 15 mm weites und etwa 30 mm langes Probierrohr ge
bracht, in dem sich eine etwa 5 cm hohe Schwefelsaureschicht be
findet. Das obere, offene Ende des Schmelzrohrchens mull aus der 
Schwefelsiiureschicht herausragen. Das Probierrohr setzt man in einen 
Rundkolben ein, dessen Rals etwa 3 cm weit und etwa 20 cm lang 
ist und dessen Kugel einen Rauminhalt von etwa 80-100 ccm hat. 
Die Kugel enthalt so viel Schwefelsiiure, daB nach dem Einbringen des 
Probierrohres die Schwefelsiiure etwa zwei Drittel des RaIses anfiillt. 
Die Schwefelsiiure wird erwiirmt und die Wiirme von 100 unterhalb des 
zu erwartenden Schmelzpunktes ab so langsam gesteigert, daB zur Er
hOhung um 10 mindestens 1/2 Minute erforderlich ist. Der Wiirmegrad, bei 
dem der undurchsichtige Stoff durchsichti~ wird und zu durchsichtigen 
Tropfchen zusammenflieBt, ist als der Schmelzpunkt anzusehen. 

Zur Bestimmung des Schmelzpunktes der Fette und fett
iihnlichen Stoffe wird das, wenn notig, geschmolzene Fett in ein an 
beiden Seiten offenes, diinnwandiges Glasrohrchen von etwa 1 mm lichter 
Weite aufgesaugt, so daB die Fettschicht etwa 1 cm hoch steht. Das mit 
dem Fette beschickte Glasrohrchen wird, wenn das Fett geschmolzen war, 
mindestens 24 Stunden lang bei 10 0 liegengelassen, um das Fett vollig 
zum Erstarren zu bringen. Erst dann wird es an einem geeigneten Ther
mometer derart befestigt, daB das Fettsiiulchen sich in gleicher Rohe mit 
dem QuecksilbergefiiBe des Thermometers befindet. Das Gauze wird in ein 
etwa 3 cm weites Probierrohr, in dem sich das zur Erwiirmung dienende 
Wasser befindet, hineingebracht und das Ganze allmahlich und unter 
haufigem Umriihren des Wassers erwiirmt. Der Wiirmegrad, bei dem das 
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Fettsau1chen durchsichtig geworden und in die Rohe geschnellt ist, ist als 
der Schmelzpunkt anzusehen. 

Zur Bestimmung des Erstarrungspunktes werden etwa 10 g 
des zu untersuchenden Stoffes in einem Probierrohr, in dem sich ein ge
eignetes Thermometer befindet, vorsiehtig geschmolzen. Durch Eintauchen 
in Wasser, dessen Warmegrad etwa 5° niedriger als der zu erwartende Er
starrungspunkt ist, wird die Schmelze auf etwa 2° unter dem Erstarrungs
punkt abgekuhlt und darauf durch Ruhren mit dem Thermometer natigen
falls durch Einimpfen eines kleinen Kristalls des zu untersuchenden 
Stoffes zum Erstarren gebraeht. Die wii.hrend des Erstarrens beobachtete 
hachste Temperatur ist als der Erstarrungspunkt anzusehen. Zur Be
stimmung des Siedepunktes sind, solI durch die Bestimmung der 
Reinheitsgrad festgestellt werden, wenigstens 50 ccm des Stoffes aus einem 
Siedekalbchen von 75-80 eem Rauminhalt zu destillieren. Das Queck

Abb. 16. Sledekoiben. 

siIbergefaB des Thermometers muB sich 1 cm 
unterhalb des AbfluBrohres befinden. In die 
Flussigkeit ist zur Verhutung des Siedever
zuges vor dem Erhitzen ein kleines Stuck 
eines Tonscherbens zu geben, das Erhitzen 
ist in einem Luftbade vorzunehmen. Oder 
man verwendet nach dem D. A. B. die eigens 
ffir diese Bestimmung vorgeschriebenen 
Siedegefii.Be. Fast die gesamte Flussigkeit 
muB innerhalb der im Einzelfall aufge

stellten Wii.rmegradgrenze uberdestillieren, Vorlauf und Ruckstand durfen 
nur ganz gering sein (Abb. 46). 

Wirme, Warmemessung. Wii.rme kann man als eine Tatigkeit, eine 
Bewegung der kleinsten Teile eines Korpers auffassen, die gewisse Schwin
gungen ausfiihren. Sie wird erzeugt durch die Sonnenstrahlen, die Erde, 
die Elektrizitat, durch chemische V organge, durch Druck, Schlag oder 
StoB. Sie verbreitet sich durch Leitung und durch Strahlung. Metalle 
werden leicht warm, geben die Warme aber aucb bald wieder ab, sie sind 
gute Warmeleiter. Holz, Pelz, Wolle, Stroh, Wasser nehmen dagegen 
Warme langsam auf, behalten sie dafiir aber langer, es sind s chI e c h t e 
W ii. r mel e i t e r. Durch Strahlung verbreitet sich die Wii.rme, wenn sie 
keine dazwischen liegenden Karper zur Leitung benutzt. AIle Warme
strahl en pflanzen sich geradlinig, und nach allen Seiten fort. Nicht aIle 
Korper, z. B. die Metalle lassen die Warmestrahlen hindurch, sie heiBen 
ad i a the r man, die fiir die Warmestrahlen durchdringbaren, z. B. das 
Kochsalz d i a the r man. Gleichwie die Lichtstrahlen werden auch die 
Warmestrahlen gebrochen und zuriickgeworfen, reflektiert. Klilte ist nur 
ein geringer Grad von Wii.rme. Zum Messen oder Bestimmen der Warmegrade, 
d. h. des Wii.rmezustandes, fremdsprachig der Temperaturgrade, bedient man 
sich des Warmemessers, des Thermometers, fiir gewohnlich des Queck
silberthermometers, und zwar bei allen wissenschaftlichen Bestimmungen 
des hundertteiligen Thermometers, nach seinem Erfinder, dem Schweden 
Celsius, benannt. Ein Thermometer besteht aus einem engen, iiberall 
gleich weiten, oben zugeschmolzenen Glasrohre, das unten meist in eine 
Kugel oder einen Schneckengang endigt, worin sich Quecksilber oder ge
fii.rbter Weingeist oder Toluol befindet. Der Raum uber dem Queck-
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silber ist luftleer und das Glasrohr in Grade, in eine Skala geteilt. Bei 
dem hundertteiligen ist der NuIIpunkt der Gradeinteilung mit dem Er
starrungspunkte, dem E i s punk te, des Wassers iibereinstimmend, identisch, 
wiihrend der Siedepunkt auf 100° festgesetzt ist. Der Zwischenraum 
dieser beiden Punkte, der Fundamentalabstand, ist in 100 gleiche 
Teile, Grade eingeteilt. In Deutschland ist im 
gewahnIichen Leben mitunter noch das Ther
mometer nach dem Franzosen Reaumur im 
Gebrauch, bei dem ebenfalls der Siedepunkt und 
der Erstarrungspunkt des Wassers als Richt
schnur angesehen werden, und wo Koch- oder 
Siedepunkt mit 80° bezeichnet wird. Hier ist 
der Zwischenraum nicht wie bei Celsius in 100, 
sondern in 80 gleiche Teile, Grade geteilt. Die 
Grade unter Null werden bei beiden mit minus 
(-), diejenigen iiber Null mit plus (+) be-
zeichnet (Abb. 47). 

In England, den engHschen Kolonien und 
N ordamerika bedient man sich des Fahrenheit
Thermometers, nach dem Deutschen Fahrenheit 

80 

32 

Abb.47. Thermometer. 

benannt, bei dem die Einteilung nach einem anderen Gesichtspunkt ein
gerichtet ist. F. nahm als Nullpunkt die damals beobachtete gro.l3te Kii.lte 
an, die er durch eine Mischung von Schnee und Salmiak, Ammoniumchlorid, 
erhielt, so da.13 bei ihm der Erstarrungspunkt des Wassers bei + 32 ° Hegt. Er 
teilte dann den Abstand zwischen dem Erstarrungs- und Siedepunkt des 
Wassersin 180 Grade, soda.l31000 C oder80° Rgleich 212° F sind. Umdiese 
drei verschiedenen Einteilungen miteinander zu vergleichen, braucht man nur 
im Gediichtnis zu behalten, daB 4° R gleich 5° Coder 9° + 32° = 41 ° F 
sind. Will man Grade von F, die iiber dem Erstarrungspunkte Hegen, in Grade 
von Roder C umwandeln, so mu.13 man zuvor 32° in Abzug bringen, ebenso 
viele aber zuziihlen, will man Grade von R und C in Fahrenheit umwandeln. 
Zur Messung von Kiiltegraden unter - 39° C bedient man sinh nicht del' 
gewahnlichen Quecksilberthermometer, da das Quecksilber bei - 39,4 
erstarrt, sondel'll der Weingeistthermometer. Ebenso kann man nicht 
Quecksilberthermometer verwenden, sobald es sich um Wiirmegrade handelt, 
die sich einer Wiirme von + 360 niihern, da bei diesem Wiirmegrade Queck
silber siedet. Fiir so hohe Wiirmegrade bedient man sich des Pyrometers, 
einer Platinstange, nach deren Ausdehnung durch die Ritze man die Wiirme
grade bestimmt. Kommt es nicht auf genaue Messung an, so benutzt 
man zur Abschiitzung die Farbe, welche das Eisen in der Gliihhitze annimmt. 
Das Eisen zeigt bei 500° dunkle Rotglut, bei 700° helle Rotglut und bei 
1000°-1600° Wei.l3glut. 

Bei den Fie berther mo metern ist das Glasrohran einerStelle gebogen 
oder etwas verengt. Kiihlt sich das Quecksilber nach der Messung wieder abo 
so kann das iiber der Biegung befindliche Quecksilber nicht zuriick. So ist man 
imstande, beliebig lange den Grad abzulesen, bis zu dem das Quecksilber ge
stiegen war. Erst durch afteren kurzen Ruck geht die Queckailbersiiule zuriick. 

Einflu.B der Wanne und des hellen Sonnenlichts auf die ver
schiedenen Waren. Die Wiirme dehnt aIle Karper aua und bringt leicht
fIiichtige Korper zum Verdunsten, daher miissen letztere atets an kiihlem 

Buchheister-Otterabach. I. 15. Aufl. 4 
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Oft aufbewahrt werden, und GefaJ3e, die aus kiihleren in warmere Raume 
gebracht werden, dUrfen niemals ganz gefiillt sein. 

Das helle Sonnenlicht wirkt zersetzend auf eine groJ3e Reihe von che
mischen Verbindungen und sonstigen Stoffen, namentIich organischer Natur. 
Diese Waren miissen daher mogIichst vor Licht geschiitzt aufbewahrt 
werden; wo dies nicht ganz durchfiihrbar ist, wendet man GefaBe aus brau
nem, blauem, schwarzem oder durch Aufstreichen von Asphaltlack ge
schwarztem Glas an. 

1m AnschluB an die Veranderungen, welche die Korper durch die 
Warme erleiden, sei hier des Ausdrucks Aggregatzustand gedacht. 

Der Aggregatzustand, der Dichtigkeitszustand eines Korpers, wird 
bestimmt durch die GroBe des Widerstandes, den er dem Bestreben ent
gegensetzt, seine Form und seine raumIiche Ausdehnung, sein Volumen, zu 
andem. - Man unterscheidet drei Dichtigkeitszustande, Aggregatzustande: 

Feste Korper sind solche, die eine selbstii.ndige Gestalt besitzen. Sie 
sind begrenzt hinsichtlich der Form und der riumlichen Ausdehnung. Bei 
ihnen iiberwiegt die Kohasion, d. h. die Kraft, vermoge deren die Teilchen 
eines Korpers fest zusammenhaften. So setzen sie dem Bestreben, Form 
und raumliche Ausdehnung zu verandern, einen starken Widerstand ent
gegen. Sie bediirfen keiner Umhiillung. (Fester Dichtigkeits- oder 
Aggregatzustand.) 

Fliissige Korper sind solche, die zwar die raumliche Ausdehnung, das 
Volumen, infolge dernoch vorhandenen aber geringeren Kraft der Kobasion 
beibehalten, ihre Form aber den sie umschIiel3enden Korpern anpassen. 
(Fliissiger Dichtigkeits- oder Aggregatzustand.) Fliissige Korper 
konnen diinpfliissig, dick- oder z8.hfliissig, seimig und fadenziehend sein. 

Gasformige, I uftformige oder dampfformige Korper sind solche, 
die infolge der iiberwiegenden Expansionskrait, Ausdehnungskraft, 
oder auch der infolge des fast vollstandigen Mangels an Kohasionskraft 
entstehenden RiickstoJ3e der Molekiile, weder selbstandige Gestalt noch 
gleichmaJ3ige raumIiche Ausdehnung, gleichmaJ3iges Volumen, besitzen. Sie 
sind vielmehr bestrebt, sich innerhalb des ihnen zur Verfiigung stehenden 
Raumes nach MogIichkeit auszudehnen. Sie passen sich in Form und raum
licher Ausdehnung dem Raum an. (Gasformiger Dichtigkeits
oder Aggregatzustand.) 

Die Dichtigkeitszustiinde, Aggregatzustii.nde werden verandert durch 
Warme bzw. KiUte, ~emperatur und durch Druck. Ein und derselbe 
Korper kann bei verschiedenen Warmegraden fest, fliissig und gasformig 
sein, z. B. das Wasser ist fest unter 0°, fliissig von 0°_100°, luftformig iiber 
100°. Umgekehrt konnen die bei gewohnIichem Wirmegrade gasformigen 
Korper, z. B. Kohlensaure, dumh Druck und starke Abkiihlung in den 
fliissigen und festen Dichtigkeitszustand iibergefiihrt werden. Nach den 
neuesten Erforschungen miissen wir annehmen, daB aIle Gase durch 
geniigenden, k Ii tis c hen, Druck oder Abkiihlung, k r i tis c h e T e m
per a t u r, in fliissige oder feste Form iibergefiihrt werden konnen, 
und der friiher gebrauchIiche Ausdruck konstante Gase fUr solche, die 
man damals nicht zu verfliissigen vermochte, ist hinfallig geworden. Ebenso 
miissen wir nach dem heutigen Stande der Wissenschaft annehmen, daB aIle 
festen Elemente sich bei geniigender Erwii.rmung - a b sol ute r S i e d e
t e m per a t u r - in Gaaform iiberfilhren laBBen. 
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Harte. Unter Harte eines Korpers versteht man den Widerstand, 
den er dem Einritzen in die Oberflache entgegensetzt. Man hat eine Harte
skala aufgestellt. 1. Talk. 2. Steinsalz, auch Gips. 3. Kalkspat. 4. FluB
spat. 5. Apatit. 6. Feldspat. 7. Quarz. 8. Topas. 9. Korund. 10. Diamant. 
Die niedrigen Zahlen dieser StufenIeiter umfassen die weichen Korper. So 
ist Talk der weichste, der Diamant der harteste Korper. Wird ein Korper 
z. B. vom Apatit geritzt, jedoch nicht vom FluBspat, so hat er die Harte 4. 

Abb. 48. Mohrsche Waage. 

Absolutes und spezifisches Gewicht. Unter absolutem Gewicht ver
stehen wir das Eigengewicht eines Korpers ohne Riicksicht auf seine riium
Iiche Ausdehnung. 1m Gegensatz zum absoluten Gewicht eines Korpers 
bezeichnet man bei festen und fliissigen Korpern die Verhaltniszahl, welche 
angibt, wievielmal schwerer oder 
leichter eine bestimmte Raummenge 
eines Korpers ist als die gleiche Raum
menge destillierten Wassers bei 150 , 

ala spezifisches Gewicht oder Dich teo 
Angenommen, wir hatten ein GefiiB, 
in das genau 100 g destilliertes Wasser 
(bei 150 C) gehen, fiillten es statt mit 

Abb. 49. Mohreche Waage. 
a apez. Gew. 1,492. b apez. Gew 0,833 Abb. 50. Mohrsche Waage. 

Wasser mit Quecksilber, so wiirden wir linden, daB von diesem 1350 g hinein
gehen. Das spez. Gewicht, die Dichte des Quecksilbers ist also.= 13,500; 
mit Worten, es ist 131/ 2 mal schwerer als Wasser, dessen DlChte oder 
~pez. Gewicht wir mit 1,000 bezeichnen. Fiillen wir dasse.~be Ge~iiB mit 
Ather, so finden wir, daB nur 72,0 g hineingehen: der Ather 1st also 
spezi£isch leichter ala Wasser, man bezeichnet deshalb, den Zahlen ent-

4* 
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sprechend, seine Dichte mit 0,720. Wir drucken die Dichte stets in drei 
Stellen nach dem Komma aus, da die Schwankung im Gewicht sich zuerst 
in der dritten Stelle zeigen wird. 

Die Angaben der Dichte im D.A.B. beziehen sich jedoch nicht auf 
eine Temperatur von 15°, sondern legen als Temperatur der zu bestim
menden Flussigkeit 20° und als Temperatur des "\Vassers 4° zugrunde. 
Das D.A.B. sagt uber die Dichte im Sinn des D.A.B. folgendes: Die 
Dichte bedeutet das Verhaltnis der einen gewissen Rauminhalt ausfiillenden 
Masse der Flussigkeit bei 20° zu der Masse destillierles Wasser, die bei 
4 ° den gleichen Rauminhalt _hat, .. also ein Dichteverhaltnis, namlich den 
Quotient der Dichte der Flussigkeit bei 20° durch die Dichte des Wassers 
bei 4 0. Die Dichtezahlen geben auch an, wieviel Gramm 1 ccm Flussigkeit 
von 20° im lultleeren Raume wiegen wurde. Der Berechnung ist die Formel 

zugrunde gelegt d = m .0,99703 + 0,0012, worin d die gesuchte Dichte, 
w 

m das Gewicht der zu untersuchenden Flussigkeit und to das Gewicht 
eines gleichen Rauminhalts Wasser bezeichnen, beide bei 20° und gewogen 
in der Luft. 

Die Bestimmung der Dichte, wenigstens bei Flussigkeiten, ist haufig 
fur den Drogisten von groBer Wichtigkeit, weil dadurch vielfach die 
Reinheit oder Starke einer Flussigkeit bestimmt werden kann. Man be
dient sich zur Bestimmung der Dichte verschiedener Art und Weisen 
und verschiedener Gerate. Am einfachsten geschieht die Feststellung 
mittels der Mohr-Westphalschen Waage, verfertigt yom Mechaniker 
Westphal in CelIe. Diese beruht auf dem Grundsatze, daB ein in eine 
Flussigkeit getauchter Karper scheinbar soviel von seinem Gewichte verliert, 
wie die verdrangte Flussigkeit wiegt, und daI3 der Gewichtsverlust, den ein 
und derselbe Karper beim Einsenken in verschiedene Flussigkeiten erleidet. 
dem sp ez. Ge wich t dieser Flussigkeiten entspricht (Abb.48-50). Diese 
Erscheinung riihrt von der Kraft her, die Auf t r i e b genannt wird. Wie eine 
Flussigkeit einen Druck senkrecht nach unten ausiibt - Bodendruck, 
so geschieht dies in demselben MaI3e senkrecht nach oben - A uftrie b, 
hierdurch entnimmt die Fliissigkeit dem in sie getauchten Karper einen Teil 
des Gewichtes, um ibn zu tragen. Dieser Auftrieb oder scheinbare Gewichts
verlust, den der Karper erleidet, ist gleich dem Gewichte der gleichgroBen 
Raummenge der Fliissigkeit. 

Die sog. Mohrsche Waage hiingt an einem Stativ, und die eine Halfte 
des Balkens ist von der Mitte des Drehpunkts bis zur Mitte des Aufhiinge
punkts genau in zehn gleiche Teile geteilt, die durch Feileinschnitte ge
kennzeichnet und mit fortlaufenden Zahlen versehen sind. Ein Glas
karper, zugleich ein kleines Thermometer, hangt an einem etwa 12 cm 
langen, feinen Platindrahte. Dazu ist eine Anzahl Laufgewichte aus 
Draht, siimtlich in einen spitzen Winkel oder U-farmig gebogen, gegeben, 
darunter zwei Stucke a, von denen jedes geradeso schwer ist wie das 
durch den Glaskarper verdrangte Wasser; ein zweites Stuck b ist 1/10 
so schwer wie a, ein drittes c 1/10 so schwer wie b. Beim Gebrauch 
wird der Glaskarper in das Hakchen des Teilschnittes 10 gehii.ngt, die 
Waage durch ein fiir diesen Zweck bestimmtes TarageW'ichtsstuck bzw. 
eine Waageschale in das Gleichgewicht gebracht und der Glaskarper in die 
gegebene Fliissigkeit eingesenkt. Die Waage kommt nun aus dem Gleich-
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gewicht, und man hangt von jenen winkelig oder U-formig. gebogenen 
Drahten, mit den gro13eren anfangend, in die Feileinschnitte, bis das Gleich
gewicht wiederhergestellt ist. Ware die Dichte einer Fliissigkeit gleich der 
des Wassers, so wiirde das Gleichgewicht durch Aufhangen des Drahtes a 
an dem Haken, an dem der Glaskorper hangt, hergestellt sein. Ware 
die Dichte der Fliissigkeit = 1,843, so wiirde der erste Draht a am 
Raken, der andere Draht a in dem Feileinschnitt 8, der Draht b in dem 
Feileinschnitte 4, der Draht c in dem Feileinschnitte 3 hangend das Gleich
gewicht der Waage herstellen. Man Iiest also die Dichte nach der Reihen
folge der Schwere der Drahte von dem Waagebalken ab, indem der erste 
Draht am Haken 1,000, der andere Draht a die erste, der Draht b die 
zweite, der Draht c die dritte Dezimalstelle angibt. 

Die Westphalsche Waage ist nach demselben Grundsatz aufgebaut, 
nur unterscheidet sie sich dadurch, da13 sie keine Waageschale tragt, auch 
keine Zunge hat, sondern der linke Arm 
ist durch Verdickung schwerer gemacht, 
wodurch nach Anhangung des Senk
korpers das Gleichgewicht hergestellt ist. 
An Stelle der Zunge lauft der linke Waage
balken in eine Spitze aus, die gegen eine 
zweite Spitze spielt (Abb. 51). 

1st man nicht im Besitz einer solchen 
Waage, tut man gut, sich eine Normal
flasche oder Einheitsflasche von 
genau bestimmtem Inhalte, gewohnlich 
100 g, sog. Py k no meter, abgeleitet vom 
griechischen pyknos = dicht, wie solches 
aus jeder Handlung chemischer Gerat
schaften zu beziehen ist, anzuschaffen. 
In diesem FaIle bedarf es nur einer einzigen 
Wagung auf einer guten Waage. Ange-
nommen, die Flasche wiirde mit Schwe£el- Abb. 51. Westpha\sche Waage. 

saure gefiillt, und es zeigte sich, da13 statt 
der 100 g Wasser 179 g SauIe hineingehen, so ware dies gleich einem spez. 
Gewichte von 1,790, und der Beweis wiirde damit ge£iihrt scin, daB die 
Saure betreffs ihrer Starke nicht den Anforderungen entspricht, die an sie 
zu stellen sind. 

Hat man auch eine solche Normalflasche nicht zur Verfiigung, so la13t 
sich jede beliebige Flasche mit gut eingericbenem Stopscl verwenden. In 
diesem Falle bedarf es zweier Wagungen und einer besonderen Berechnung. 
Zuerst ruUt man die Flasche mit destilliertem Wasser ganzIich voll, verdrangt 
durch den eingesetzten Stopsel den Dberschu13, trocknet sie sorgfaltig ab und 
wagt. Das Gewicht des Wassers betragt z. B. nach Abzug der Tara 90 g; 
die Flasche wird nun entleert, die letzten Spuren des anha£tenden Wassers 
entfernt, am einfachsten durch Ausspiilen mit der zu untersuchenden Fliissig
keit. Die Flasche wird mit letzterer, unter denselben V orsichtsma13regeln wie 
oben, gefiillt und gewogen. Das Gewicht dieser Fliissigkeit betragt 120 g. 
Um aus diesen Zahlen das spez. Gewicht zu berechnen, teilt man das er
mittelte Gewicht der zu bestimmenden Fliissigkeit durch das ermittelte Ge
wicht des Wassers, die Teilzahl ist das spez. Gewicht. Also 120 : 90 = 1,333. 
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Zur Bestimmungdes spez. Gewichts bedientman sichauch vielfachdersog. 
Araometer, vomgriechischen arai6s zerbrechlich, Dichtigkeitsmesser, 
Sen k- oder Spindel waagen. Diese beruhen auf dem Grundsatze, da13 ein 
gleich schwerer Korper in Fliissigkeiten von verschiedener Dichte verschieden 
tief einsinkt, und zwar um so tiefer, je geringer das spez. Gewicht der Fliissig
keit ist, um so weniger, je hOher das spez. Gewicht derselben ist. Man benutzt 
zu diesem Zwecke Glasrohren, die oben zugeschmolzen, unten mit einer mit 
Quecksilber oder mit Bleischrot gefiillten Kugel versehen sind, um die 
schwimmende Rohre stets in senkrechter Lage zu erhalten. Oberhalb des 
Quecksilbers pflegt die Rohre ausgebaucht zu sein, um die Schwimmfahigkeit 
zu erhOhen, wahrend in die verengerte Rohre, oberhalb der Ausbauchung, 
eine Einteilung, eine Skala, eingeschoben ist. Die Einteilung in Grade 
ist em pirisch, d. h. erf~hrungsgema13, bewerkstelligt, und man mull, 
um das spez. Gewicht der Fliissigkeit zu erfahren, den Grad, bis zu 
dem die Senkwaage in die Fliissigkeit einsinkt, mit einer der Senk
waage beigegebenen 'Obersicbtstafel, Tab ell e, vergleichen. Die am 
meisten angewandte Senkwaage ist die von Baume, und zwar eine fur 
scbwerere Fliissigkeiten als Wasser und eine zweite fiir leichtere. Der 
Nullpunkt der Senkwaage fiir schwerere Fliissigkeiten befindet sich oben 
und ist durch Einsenken der Senkwaage in Wasser bestimmt, ein zweiter 
Punkt durch Einsenken in eine Losung von 15 Teilen Kochsalz in 
85 Teilen Wasser. Den Abstand dieser beiden Punkte hat Baume in 15 
gleiche Teile geteilt, in G r a de, und diese Gradeinteilung nach unten zu 
fortgefiihrt. 

Bei der Senkwaage fiir leichtere Fliissigkeiten befindet sich der Null-
punkt unten. Er ist ermittelt durch Einsenken der Senkwaage in eine 10 % ige 

Kochsalzlosung, ein zweiter Punkt durch Ein-
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Abb.52. Senkwaage. 
a fUr schwere, 
b fUr leichte Fltlssig' 

keiten. 

senken in Wasser. Dieser Raum ist in zehn 100 

gleicbe Teile geteilt und diese Teilung nach oben 
zu weiter fortgefiihrt (Abb. 52). 

Sind diese Senkwaagen fUr alle Fliissigkeiten 
anwendbar, so bat man auch solche fiir be
stimmte Fliissigkeiten hergestellt, z. B. fiir Spiri
tus Alkoholometer, fiir Milch Laktometer, 
fiir Zucker Saccharometer usw. Hier beziehen 
sicb die Einteilungen nicht auf das spez. Ge-
wicht, sondem wie bei den Alkoholometem 
auf Gewicbts- oder Volumprozent wasserfreien 
Alkohols, welche in 100 Teilen enthalten sind. 
Den N ullpunkt der Einteilung des Alkoholometers 
erbalt man durch Einsenken der Senkwaage in 
reines Wasser, den Grad 100 durch Einsenken in 
absoluten Alkohol. Der Abstand wird in 100 
gleiche Teile geteilt. Sinkt nun das Alkoholo
meter z. B. bis 90°, so zeigt dies an, da13 der 
untersuchte Weingeist 90% absoluten Alkobol 
enthalt (Abb. 53). 

Wir fiigen auf S. 56 zwei 'Obersichtsta£eln 

80 

10 

Abb. 53. 
Alkoholo
meter mit 
Thermo
meter. 

an, zur Vergleichung der Grade der Einteilungen von Baume mit dem 
spez. Gewicht bei 15 ° C. 
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Kommt man in die Lage, Fliissigkeiten von haherem spez. Gewicht 
auf ein niedrigeres zu bringen, wie dies z. B. bei starken Sauren oder Laugen 
haufig: vorkommt, so kann man die Menge der betreffenden Verdiinnungs
fliissigkeit genau berechnen. Wir wollen dies an einem Beispiele zeigen. 
Eine Lauge hat ein spez. Gewicht von 1,400. Die gewiinschte Lauge solI 
aber ein spez. Gewicht von 1,250 haben. Die Verdiinnungsfliissigkeit, hier 
Wasser, wiegt 1,000. Wir suchen zuerst die Unterschiedszahlen der starken 
Lauge und des Wassers von der Zahl des gewiinschten spez. Gewichts: 

II) starke Lange 

1,400 
1,250 

Unterschied --wo 

b) Walser 

1,000 
1,250 

Unterschied 250 

0) verdilmlt& Laup 

1,250 

J etzt dreht man die beiden Unterschiedszahlen um, nimmt 25 Raum
teiIe von a, der starken Lauge, und 15 RaumteiIe von b, dem Wasser. Diese 
Mischung wird 40 Teile c geben, d. h. verdiinnte Lauge von 1,250 spez. Gewicht. 
Will man die Probe hierauf machen, so vervieHii.Itigt man das spez. Gewicht 
von a mit 25 

von b mit 15 
25 X 1,400 = 35,000, 

15 X 1,000 = 15,000, 

ziihlt die beiden Endergebnisse zusammen und teiIt mit 40. Die SchluB
summe wird sein 1,250. Die Art der Berechnung ist auch dieselbe, wenn das 
Gewicht der zu mischenden Fliissigkeiten unter 1,000 liegt. 

Die angegebene Berechnungsart fiir die Mischung von Fliissigkeiten 
lii.Ilt sich nicht anwenden, sobald die betreffenden Fliissigkeiten beim Ver
mischen ihre RaumteiIe veriindern. Es ist dies z. B. bei der Mischung 
von Spiritus und Wasser der Fall; hier hat man besondere "Obersichts
tafeln, welche die Mischungsverhiiltnisse angeben. (Siehe Abhandlung 
Spiritus.) 

Es sei nochmals darauf 
aufmerksam gemacht, dall 
man fiir die Bestimmung 
der spez. Gewichte im all
gemeinen eine Wiirme von 
150 C annimmt, wahrend das 
D.A.B. 20 Co zugrunde legt. 
Abweichungen von diesersog. 
mittleren Temperatur 
miissen entweder durch Ab
kiihlung oder Erwiirmung 
ausgeglichen werden, wenn 
anders nicht Abweichungs
verzeichnisse des spez. Ge-
wichts bei verschiedenen Abb. 54. Hydrostatisehe Waage. 
Wiirmegraden vorliegen. 

Bestimmung des spezifischen Gewichts oder der Dichte 
fester Karper. Hierzu benutzt man die hydrostatische Waage, 
eine Tarierwaage, deren eine Schale verkiirzt aufgehiingt ist, so dall man 
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A. Fliissigkeiten, die leichter sind als Wasser . 

'El~ 's ~ ." . " .'" " Spez. Spez. S~ Spez. S~ Spez. S"" Spez. 
'" oj '" oj '" " Gewicht '" " Gewicht '" '" Gewicht " ... Gewicht '" ... Gewicht " .... ~c'E " ... ~t!l ~t!l ~t!l ~t!l 

0 - 13 0·979 26 0·901 39 0·833 51 0·781 
1 - 14 0·973 27 0·895 40 0·829 52 0·776 
2 - 15 0·967 28 0·890 41 0·824 53 0·771 
3 - 16 0·960 29 0·884 42 0·819 54 0·769 
4 - 17 0·954 30 0·879 43 0·815 55 0·763 
5 - 18 0·948 31 0·873 44 0·810 56 0·759 
6 - 19 0·942 32 0·868 45 0·806 57 0·755 
7 - 20 0·935 33 0·863 46 0·801 58 0·751 
8 - 21 0·929 34 0·858 47 0·797 59 0·748 
9 - 22 0·924 35 0·853 48 0·792 60 0·744 

10 1·000 23 0·918 36 0·848 49 0·788 61 0·740 
11 0·993 24 0·912 37 0·843 50 0·784 62 0·736 
12 0·986 25 0·906 38 0·838 

B. Fliissigkeiten, die schwerer sind als Wasser. 

." .." ., .'" '" a~ ." ., S~ Spez. S"" Spez. S"" Spez. Spez. Soc Spez. 
'" '" Gewicht '" '" Gewicht '" .. Gewicht !~ Gewicht '" " Gewicht '" ... ~c'E ci! ... " ... ~t!l ~C1 ~t!l 

0 1·000 15 1·113 30 1·256 45 1·442 59 1·671 
1 1·007 16 1·121 31 1·267 46 1·456 60 1·690 
2 1·014 17 1·130 32 1·278 47 1·470 61 1·709 
3 1·020 18 1·138 33 1·289 48 1·485 62 1·729 
4 1·028 19 1·147 34 1·300 49 1·500 63 1·750 
5 1·035 20 1·157 35 1·312 50 1·515 64 1·771 
6 1·042 21 1·166 36 1·324 51 1·531 65 1·793 
7 1·049 22 1·176 37 1·337 52 1·546 66 1·815 
8 1·057 23 1·185 38 1·349 53 1·562 67 1·839 
9 1·064 24 1·195 39 1·361 54 1·578 68 1·864 

10 1·073 25 1·205 40 1·375 55 1·596 69 1·885 
11 1·080 26 1·215 41 1·388 56 1·615 70 1·909 
12 1·088 27 1·225 42 1·401 57 1·634 71 1·935 
13 1·096 28 1·235 43 1·414 58 1·653 72 1·960 
14 1·104 29 1·245 44 1·428 

ein GefiiB mit Wasser darunter stellen kann. Diese Schale triigt auf der 
Unterseite einen Haken zur Aufnahme des zu bestimmenden Korpers. Man 
stelIt zuerst das absolute Gewicht des Korpers fest, wagt ihn darauf in Wasser 
und bestimmt nun den entstandenen GewicMsverlust. Da dieser das Ge
wicht der verdriingten Wassermenge angibt, erhiilt man das spez. Gewicht 
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des Karpers durch Teilung des absoluten Gewichts durch den Gewichts
verlust (Abb. 54). 

Auflosen im engeren (physikalischen) Sinn. Auflasen heillt das 
Dberfuhren eines Karpers mittels eines Lasungsmittels in die flussige Form, 
ohne daB durch diese Lasung, von der Ionentheorie abgesehen, die che
mische Zusammensetzung verandert wird. Aus einer Lasung laBt sich 
der gelaste Karper durch einfachen Vorgang in der ursprunglichen Zu
sammensetzung wiedergewinnen. Aus einer Auflasung von Kochsalz 
in Wasser kannen wir ersteres durch Abdampfen, aus einer Lasung 
von Kohlensaure in Wasser die Kohlensaure einfach durch Erwarmung 
wiedergewinnen. 

Die Auflasung von festen Karpern wird in der Regel durch Warme, 
durch Zerkleinern der Stoffe oder durch Einhangen derselben in die obere 
Schicht des Lasungsmittels, auch durch Umriihren oder leichtes Schutteln 
beschleunigt; die von gasfarmigen Karpern durch Abkuhlung und Druck. 

Ein jeder Karper braucht zu seiner Auflasung eine fur den jeweiligen 
Warmegrad festbestimmte Menge des Lasungsmittels; ist die Grenze erreicht, 
d. h. nimmt die Flussigkeit nichts mehr von dem betre£fenden Karper auf, 
so heiBt die Lasung gesattigt. Von einigen Salzen, z. B. Glaubersalz, wird 
manchmal scheinbar uber diese Grenze hinaus noch aufgelOst, man nennt 
solche Lasung ubersattigt. Dies beruht jedoch vielfach darauf, daB 
diese Salze mit verschiedenem Kristallwassergehalte kristallisieren kannen 
und diese Salze dann auch verschiedene Laslichkeitsverhaltnisse haben. 
Beruhrt man solche ubersattigte Lasungen mit einem festen Gegenstande, 
so erstarren sie sofort kristallinisch oder scheiden wenigstens reichlich 
Kristalle abo 

Von der hier besprochenen einfachen oder mechanischen Lasung 
unterscheidet sich die sog. chemische Lasung, bei dieser trittder 
zu lOsende Karper mit dem Lasungsmittel zu einer neuen chemischen 
Verbindung zusammen; beide sind in der entstandenen Lasung nicht mehr 
in der ursprunglichen Form enthalten, lassen sich daher durch einfache 
Behandlung, wie Abdampfen usw., nicht mehr trennen. Lasen wir z. B. 
metallisches Eisen in verdunnter Schwefelsaure, so entsteht eine Auflasung 
von schwefelsaurem Eisen, von Eisenvitriol, aus der sich aber die ur
sprunglichen Stoffe, Eisen und Schwefelsaure, nicht mehr auf einfache 
Weise abscheiden lassen. 

Der wesentliche Unterschied zwischen Lasung und Mischung flus
siger Karper besteht darin, daB bei der ersteren das Verhaltnis zwischen 
dem Lasungsmittel und dem zu IOsenden Karper ein feststehendes ist, d. h. 
daB es eine Grenze gibt, wo das Lasungsmittel nichts mehr von der zu IOsen
den Flussigkeit aufnimmt, wahrend bei einer Mischung diese Verhaltnisse 
unbegrenzt sind. Hierdurch unterscheidet sich z. B. die Lasung eines athe
rischen Ols in der dazu erforderlichen Menge Weingeist von der Mischung des
selben atherischen Ols mit einem fetten Ole. Die Menge des von dem Lasungs
mittel bei dem betreffenden Warmegrad aufgenommenen Stoffes bezeichnet 
man, auf 100 Teile des Lasungsmittels ubertragen, als Laslichkeitsko effi
zient des Stoffes. 

Lasen z. B. 100 Teile Wasser von 15° C von Natriumkarbonat 63,20 
Teile auf, so ist der Laslichkeitskoeffizient des Natriumkarbonats bei 15° C 
63,20. 
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Absorption. Das Au£Iosen von gasformigen Korpern in Fliissigkeiten 
wird mit Absorbieren, Aufsaugen. Aufnehmen bezeichnet. Auch 
bei der Absorption gibt es, wie bei der Losung fester Korper. bestimmte 

Grenzen. iiber welche hinaus 
keine Au£Iosung enolgt. 1m aU
gemeinen werden Gase desto 
weniger aufgenommen. je hoher 
der Warmegrad ist, und um so 
mehr. je starker der Druck ist. 
Auch hier konnen wir eine ein
fache Losung von einer chemi
schen unterscheiden. Leiten 
wir Kohlendioxyd. gewohnlich 
falschlich kurz Kohlensiiure ge
nannt, oder Chlorgas in Wasser. 
so entstehen einfache Losungen 
der beiden Karper. Leiten wir 
dagegen Kohlendioxyd in eine 
wiisserige Lasung von Kalium

Abb. 55. porzellanemulsionsmlirser; p Emulsiollll' hydroxyd, Kalilauge. so wird es 
keule aUs Buchsbaumholz. ebenfaUs aufgenommen, aber die 

Kohlensiiure ist nicht in ein
facher Losung vorhanden, son
dernsiehatsichmitdemKalium
hydroxyd zu kohlensaurem 
Kalium chemisch verbunden. 
Auch das Aufgesaugtwerden von 
Gasen durch sehr durchlassige 
Karper wie Platinschwamm wird 
Absorption genannt, 80lche Auf
saugung ist stets mit Warme
entwicklung verbunden. 

Hygroskopisch. Verwittem. 
Ais hygroskopisch, Feuch
tigkeit anziehend, bezeich
nen wir solche Stoffe, die aus der 
Luft Feuchtigkeit, d. h. Wasser, 
aufsaugen und dadurch selbst 
feucht werden oder sogar zer
£Iiellen. Beispiele hieniir sind: 
Pottasche, Chlorkalzium u. a. m. 

Verwitternde Salze sind 
solche, die schon bei gewohn
lichem Warmegrad ihr Kristall
wasser teilweise oder ganz ver-

Abb. 56. Emnisionsmaschine. lieren; sie zerfallen dabei zuletzt 
zu Pulver. Beispiele hierfiir sind: 

Glaubersalz, Soda, Borax u. a. m. Die Kenntnis dieser Eigenschaften bei den 
einzelnen Stoffen gibt uns wichtige Fingerzeige fiir die Aufbewahrung der
selben. Feuchtigkeit anziehende Karper miissen in trockenen, nicht zu 
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kiihlen, verwitternde dagegen in kiihlen, selbst etwas feuchten Riiumen 
aufbewahrt werden. 

Emulsion. Emulgieren. Emulsion heiat die durch schleimige Mittel, 
wie arabisches Gummi, Traganth oder Eigelb, unter Verreibung, Schiitteln 
oder Durcheinanderpeitschen bewirkte, iiuBerst feine Verteilung von Fetten 
in Wasser, die bewirkt, daB die kleinsten Teile in Schwebe gehalten 
werden. Emulgieren heillt die Vornahme einer solchen Mischung. Die 
Emulsion ist milchig triibe und scheidet das Fett nach liingerer oder kiir
zerer Zeit wieder abo Milch ist eine Emulsion, bei der das Butterfett durch 
gelOstes Kasein emulgiert ist. Man erklart das Emulgieren auch durch 
die Naturkraft, die Adhiision 
genannt wird. Diese bewirkt, 
daB die kleinsten Teilchen zweier 
Korper, die sich beriihren, an
einanderhaften. Zur Herstellung 
einer Emulsion benutzt man 
entweder hohe Porzellanmorser 
mit Holzkeule (Abb. 55) oder 
eine Emulsionsmaschine nach 
Art der Buttermaschinen (Ab
bildung 56). 

Besonders groB ist die 
Adhiision zwischen festen und 
fliissigen Korpern. Hierauf be
ruht auch die Tatsache, daB 
manche Fliissigkeiten beim Aus

Abb. 57. Ausgie/3en von Fhissigkeiten. 

gieJ3en an der Wandung des GefaBes herunterlaufen, die FI iissigkeit be
net z t den festen Korper. Um dieses zu vermeiden, gieBt man entweder 
die Fliissigkeit rasch, in scharfem Strahl und mit starker Winkelneigung 
aus, oder man benutzt einen Glasstab oder Spatel, den man an den GefaB
rand halt und liif3t die Fliissigkeit daran herunterIaufen (Abb. 57). Bei 
nicht alkoholhaltigen und nicht warmen Fliissigkeiten kann man die 
Benetzung dadurch aufheben, daB man 
den Rand des Gefaf3es mit etwas TaIg 
einreibt. 

Es findet aber auch Adhasion 
zwischen Korpern alIer Dichtigkeits
zustande statt. Mischen sich zwei 
fliissige oder gasformige Korper infolge 
der Adhasion von selbst, so nennt man 
diesen Vorgang Diffusion. 

Besonders stark wirkt die Adhasion 
in Verbindung mit der Kohasion (s.d.), 

Abb. 58 u. 59. Haarrilhrenanziehung. 
58. spez. leichtere Fltissigkeit. 
59. spez. schwerere Fltissigkeit. 

wenn sich Fliissigkeiten in sehr engen Glasrohren, sog. Haarrohrchen 
oder K a pill a r r 0 h r c hen befinden. Bei spez. leichteren Fliissigkeiten 
als Glas steigen diese im Gegensatz zum Gesetz der kommunizierenden 
Rohren (s. d.) in dem Kapillarrohrchen Mher als die umgebende Fliissig
keit, spez. schwerere Fliissigkeiten dagegen nicht so hoch wie die um
gebende Fliissigkeit. Diese Wirkung der Adhiision nennt man K a p i 1-
laritat oder Haarrohrenanziehung (Abb. 58 u. 59). 
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Zentrifugieren, Schleudern, vom lateinischen centrum, Mittelpunkt, 
und fugere, fliehen, nennt man den Vorgang, wobei mittels ungemein 
rascher, kreisformiger drehender Schleuderbewegung feste Korper aus 
fliissigen Mischungen oder leichtere Fliissigkeiten von schwereren getrennt 
werden. Durch die rasche Drehung steigen die leichteren Teile der Mischung 
auf die Oberfliiche und werden durch angebrachte AbfluI30ffnungen ab
geschleudert. Die Scheidung erfolgt um so leichter, je schneller die Drehung 
ist. DerVorgang beruht auf der Zentrifugalkraft oder Fliehkraft, 
die die Korper von dem Mittelpunkte fortzieht. 

Das Schleudern findet in der Technik immer mehr und mehr Aufnahme, 
z. B. bedient man sich seiner zum Abscheiden des Rahms von der Milch, 
Trennung feinkristallisierter SaIze von anhiingender Mutterlauge u. a. m. 

Raffinieren. Hiermit bezeichnen wir die Reinigung eines Korpers 
(raffinierter Zucker, raffiniertes RiiMl u. a. m,). 

Denaturieren oder Vergiillen heillt eine Ware ihrer Natur berauben, 
im engeren Sinne zum GenuI3 untauglich machen (denaturierter, vergiillter 
Spiritus, denaturiertes, vergiilltes Kochsalz). 

Kandieren, vom Worte Kandis abgeleitet, heiIlt iiberzuckern, in 
Zucker so weit einsieden, daB die Ware mit Zucker durchtriinkt und iiber
zogen ist (kandierter Ingwer, kandierte Orangeschale u. a. m.). 

Elegieren heiIlt, eineWare durch Aussuchen von den Unreinigkeiten 
oder minderwertigen Stiicken befreien (Gummi arabicum electum u. a. m.). 

Homogen heiBt gleichmiiI3ig; eine Mischung ist vollig homogen, wenn 
in ihr die einzelnen Bestandteile gleichmiiBig verteilt sind. 



Tropfen -Ubersichtstafel. 

Bei ganz kleinen Mengen ist es oft bequemer, eine Fliissigkeit zu tropfen 
anstatt zu wagen, wenn auch niemals eine vollige Genauigkeit damit erzielt 
wird, da die GroBe der Tropfen bei ein und derselben Fliissigkeit durch die 
Weite der Halsoffnung, aus welcher man tropft, beeinfluI3t wird. Es sollen 
daher nur folgende Anhaltspunkte aufgefiihrt werden: 

Man rechnet auf 1 Gramm 
bei wasserigen Fliissigkeiten und sol chen von ahnlichem 

spez. Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . 
" fetten und denjenigen atherischen Olen, welche ein 

hohes spez. Gewicht haben, wie BittermandeIoI, Nel-

16 Tropfen 

kenol usw. . .............. . 
" den iibrigen atherischen Olen, den weingeistigen Tink-

turen und Essigather 
" Alkohol, Benzin . . 
" rektifiziertem Ather . 
" Schwefelsaure 
" Salpetersaure und Salzsaure 

20 

25 
30 
50 

10-12 
13 

" 

" 
" 
" 
" 

Um zu tropfeln, befeuchtet man den Stopsel des GefaBes durch 
leichtes Auf - den - Kopf -Wenden des 
GefaBes und bestreicht mit dem an- /;. >;;:;;J 
gefeuchteten StOpsel den Flaschen- ~I'"LJ /1 
rand. Auch ist es zweckmaBig, beim 
Tropfeln den Stopsel mit der linken 
Hand an den Flaschenrand zu halten ' 
und die Tropfen auf den Stopsel fallen ~=iiiiiiiii~~~ 
zu lassen (Abb. 60). Abb.60. 

DasDeutscheArzneibuchschreibt Haltung des Stilpsels beim Trilpfeln. 

einen Normal-Tropfenzahler vor, 
der 20 Tropfen destiIliertes Wasser im Gewicht von 1 g bei einer Tem
peratur von 15 0 lie£ern soIl. 



Abkiirzungen. 

M (ana) - eine gleioha Menge. 
ad libit. (ad libitum) nach Gutdiinken, nach 

Belieben. 
add. (adde) - man fUge hinzu. 
ad us. (ad usum) - zutn Gebrauch. 

Aq. oder aq. (Aqua) - Wasser. 
Aq. bulliens - kochendes Wasser. 
Aq. comm. (Aqua communis) - gewiihn. 

liches Wasser. 
Aq. ferv. (Aqua fervida) - heilles Wasser. 
Aq. fluv. (Aqua. fluvia.tilis) - Flu/lwasser. 
Aq. font. (Aqua fontis B. fontana) - Quell. 

wasser. 
Aq. pluvii (Aqua pluvialis) - Regenwasser. 
Ax. (Axungia) - Fett. 
B. A. (Balneum Arenae) - Sandbad. 
B. V. (Balneum Vaporis) - Dampfbad. 
c. (cum) - mit. 
o. bract. (cum Bracteis) -mih HochbliLttem. 
c. calico (cum Calicibus) - mit Kelch. 
c. flor. (cum Floribus) - mit Bliiten. 
Cc. (concisus) - zerschnitten. 
ch. C. (Charta cerata) - Wachspapier. 
Ct. oder ot. (contusus) - zerstoBen. 
cist. (Cista) - Schachtel. 
cpo (compositus) - zusa=engesetzt. 
Col. (Coiatura) - das Durchgeseihte. 
conct. (concentratus) - gesiLttigt. 
ooq. (coque, coquatur) - es werde gekocht. 
d. ad. ch. (detur ad Chartam) - in Papiar 

zu geben. 
d. ad. BC. (detur ad Scatulam) - in einer 

Schachtel zu geben. 
d. ad. vitro (detur ad Vitrum) - in einem 

Glase zu geben. 
d. in p. aeq. (divide in Partes aequales) -

teile ea in gleiche Teile. 
dil. (dilutus) - vardiinnt. 
filtr. (filtretur) - es warde filtnert. 

Gtt. oder gtt. (Guttae) - Tropfen. 
in bac. (in Baci1lis) - in StiLbchenform. 
in bacul. (in Baculis) - in Stangenform. 
i. oubul. (in Cubulis) - in Wiirfelform. 
i. fasc. (in Fascibus) - in Biindeln, ge. 

biindelt. 
i. iil. (in Filis) - in Faden. 
i. glob. (in Globulis) - in Kiigelohen. 
i. gr. (in Granis) -' in Kiirnern. 
i. lacr. (in Lacrimis) - in TriLnen. 
i. lam. (in Lamellis) - in BliLttchen. 
1. a. (lege Artis) - nach den Regeln der 

Kunst. 
L. (Libra) - Pfund. 
Liqu. (Liquor) - Fliissigkeit. 
M. (misce) - mische. 
011. (0110.) - Tiipfchen, Kruke. 
P. (Pars) - Teil. 

p. c. (Pondus civile) - biirgerliches Ga. 
wicht. 

p. m. (Fondus medicinale) - Medizinal· 
gewicht (aItes). 

pct. (praecipitatus) - prazipitiert, gefallt. 
ppt. (praeparatus) - fein gepulvert. 
pro info (pro Infantibus) - fiir Kinder. 
Pulv. (Pulvis) - Pulver. 
q. I. (quantum libet) - beliebig. 
q. S. (quantum satis) - soviel als niitig. 
Ree. oder Rp. (Recipe) - nimm. 
rect., rectf. (rectificatus) - rektifiziert. 
rctfss. (rectificatissimus) hiichstrekti· 

fiziert. 
S. bract. (sine Bracteis) - ohne Hoch 

blatter. 
s. calic. (sine Calicibus) - ohne Kelch. 
solv. (solve) - liise auf. 
subt. (subtilis) - fein. 
tct. (Tinctura) - Tinktur. 
Ungt. (Unguentum) - Salbe. 



Erate Abteilung. 

Abri13 der allgemeinen Botanik. 
Unter Botanik oder Pflanzenkunde oder Phytologie versteht 

man die Wissenschaft, die uns mit dem Pflanzenreiche bekannt macht. 
Die Pflanzen haben gleich wie die Tiere Leben, das auf eine bestimmte 

Zeitdauer beschrankt ist, sie nehmen Nahrung auf, wachsen, pflan,zen sich 
fort und vergehen. Sie unterscheiden sich von den Tieren jedoch dadurch, 
daB sie sich nicht frei fortbewegen konnen, und daB sie kein BewuBtll'ein 
haben, wenigstens ist ein solches bisher nicht nachgeWiesen. Indes sind sich 
die niedrigsten Tiere und die niedrigst entwickelten Pflanzen in ihrem 
AuBeren und den Eigenschaften so ahnlich, daB sich eine strenge Grenz
scheidung zwischen Tier- und Pflanzenreich nicht aufrechthalten laBt. 

Das Pflanzenreich kann von verschiedenen Gesichtspunkten aus be
trachtet werden, und ;nan teilt demgemaB die Pflanzenkunde ein: 

I. in die Lehre von der auBeren Gestalt der Pflanze, in die Morpho
. logie, 
II. in die Lehre von dem inneren Aufbau der Pflanze. in die Anatomie, 

III. in die Lehre von den Vorgangen in dem Leben der Pflanze, in die 
Physiologie, 

IV. in eine ubersichtliche Einteilung des ganzen Pflanzenreichs. in die 
Systematik. 

Die Lehre von der auBeren Gestalt der Pflanze und die Lehre von den 
Vorgii.ngen im pflanzlichen Leben greifen jedoch so ineinander uber, daB 
sie hier nicht gesondert behandelt, sondem gemeinsam von Fall zu Fall 
besprochen werden sollen. 

Die au8ere Gestalt der Pflanzen. 
Sie ist bedingt durch verschiedene Teile oder Werkzeuge, die Organe 

genannt werden. Diese bezwecken, die Pflanze durch Nahrungszufuhr am 
Leben zu erhalten, unbrauchbare Stoffe auszuscheiden und fur die Ver
mehrung und Fortpflanzung zu sorgen, damit die Pflanze nicht ausstirbt. 
Um diese wichtigsten Vorginge im pflanzlichen Leben, die Ernihrung und 
die Fortpflanzung, verrichten zu konnen, hat selbst die am hOchsten ent
wickelte Pflanze nur vier Hauptteile: 

1. Wurzel, 2. Stamm, 3. Blatt, 4. Haargebilde. 
Und auch Organe wie Blute, Frucht und Samen konnen wir auf diese 

Hauptteile zuriickfiihren. 
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Die Wurzel. 
Unter Wurzel haben wir nicht aIle unterirdischen Pflanzenteile zu 

verstehen, sondern nur den Teil, der im Gegensatz zu dem nach aufwarts 
strebenden Stengel eine nach unten gehende, dem Erdmittelpunkte zu

strebende Richtung verfolgt, die Pflanze im Erd
boden befestigt und ihr aus diesem Wasser und 
darin geloste mineralische Sto££e als Nahrung zu
fiihrt. Um die Nahrungszufuhr recht ausgiebig 
zu gestalten und den Pflanzen er-
hOhten Halt zu geben, verastelt 
sich die Wurzel, sie treibt Seiten- W 
wurzeln, die wiederum in feinere 
Verzweigungen ausgehen und mit 
zarten Organen, mit W urzelhaaren 30; 

Abb. 61. 
a-b Hauptwurzel 
(a 8pltze. b Basis), 

c 8eltenwurzeln. 

besetzt sind (Abb. 61). Diese 
Seitenwurzeln entstehen stets e n
dogen, d. h. im Innern, in der 
Mitte der Hauptwurzel, niemals 
exogen,ausdenauBerenGewebe
schichten. An der Spitze tragt 
die Wurzel eine schiitzendeHiille, 
eine Wurzelhaube (Abb. 62). 
Die Wurzel hat keine Knospen 

und Blatter, enthalt auch kein Blattgriin (Chlorophyll). 

Wh 

Abb. 62. 
Ende einer Wur
zel (w) mit Wur
zelhaube (wh). 
30 tach vergr. 

Man unterscheidet die Wurzeln in: 1. Hauptwurzeln, 2. Seiten
wurzeln. 

1. Von einer Hauptwurzel sprechen wir, wenndasur
spriingliche Wiirzelchen des Keimlings, des Embryos, des 
Pflanzchens in kleinster Form, wie wir es beim Keimen 
des Samens haben, auswachst und die entstandene Wurzel 
wahrend der ganzen Lebensdauer der Pflanze in Tatigkeit 
bleibt. 1st diese Wurzel stark entwickelt, wie bei den Eichen 
und den ubrigen Waldbaumen, so heiJ3t sie Pfahl wurzel 
(Abb. 63). 

Bei manchen krautartigen Pflanzen, deren Kraut zum 
Herbst eingeht, deren Wurzel aber uberwintert, schwellen 
die Pfahlwurzeln fleischig an, sie dienen dann ala Nahrungs
aufspeicherungsort fiir das Wachstum der Pflanzen im nach
sten Jahre. Fiir den menschlichen Gebrauch sind derartige 
fleischig gewordene Wurzeln sehr wichtig wegen der be
deutenden Anhaufung von Stii.rkemehl und Zucker in ihrem 
ZeIlengewebe. 

Der Gestalt nach kann die Hauptwurzel verschieden 
sein, z. B. 
w a I zen for mig, wenn sie uberall ziemIich gleich 

dick ist, 

Abb.63. 
Wurzel mit 8ei
tenwurzeln und 

Wurzelhaaren. 

keg e If 0 r mig, wenn sie sich von der Basis bis zur Spitze gleichma.llig 
verjungt (Abb. 64&), 
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spindelformig, wenn sie sich nach der Spitze und der Basis zu gleich
miiJ3ig verjiingt (Abb.64b), 

rubenformig, wenn sie sich bei groJ3er Dicke nach der Spitze zu plotz
lich stark verjungt (Abb. 64 c). 

Abb.64. Abb. 65. 
a kegelfiirmlge, b splndeUiirmlge, 

c rlibenfiirmige Wurzel. 
Bll8chel- oder Faserwurzel der sechs
zeiligen Gerste (Hordeum hexastichon). 

2. Seiten- oder Nebenwurzeln. Sie entspringen entweder seitlich 
aus der Hauptwurzel oder auch aus dem Stamm. Vielfach verkummert auch 
die Hauptwurzel, und es entstehen dann an ihrer Stelle Buschel von Ne
benwurzeln, sog. Buschel- oder Faserwur
zeIn, wie bei den Griisern (Abb. 65). 

Die Form der Nebenwurzeln ist ebenfalls 
verschieden, tells fadenformig, teils fleischig 
verdickt, wiedie Wurzelknollen yom Knollen
spier und dem Knabenkraut (Abb. 66-69). 

T. Ac. 

Abb. 68. Abb. 67. Wurzelknollen von Aconlt.um 011-
Ein StUck dar Wurzel "el\us. A alte, B jUngere Wurzelknolle, 

vom KnoUenspier k Knospe, a Verbindung zwischen Alterer 
Spiraea fUipendula. und jilngerer Wurzelknolle, sr Stengelrest. 

Buehheiater-Ottersbaeh. I. 15. AufL 

Abb. 68. Wurzelknollen von 
Orchis morio. 

a alte, b jUngere Wurze)knoll~ 

Abb. 69. Handfiirmige 
Wurzelknollen einpr Ornhlsart. 

(Gymnadenla odoratisslma.) 
a vorjAhrige Wurzelknolle, 
b neujAhrige Wurzelknolle . 

5 
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Als besondere Wurzelarten sind zu nennen die Luftwurzeln, die 
Kletter- oder Haftwurzeln und die Saugwurzeln. 

Luftwurzeln finden sich bei vielen tropischen Gewachsen, sie dienen 
besonders zur Aufnahme von Wasser aus der Luft. 

Kletter- oder Haftwurzeln finden wir beim Efeu und der Vanille. Sie ent
springen langs des Stammes in groBeren Mengen und befestigen den Efeu an 
anderen Pflanzen, Baumen oder an Mauern, Holzwanden usw. (Abb. 70A). 

Saugwurzeln sind die Wurzeln von Schmarotzerpflanzen. Sie senken 
sich in das Gewebe anderer Lebewesen ein und Baugen aus diesen den ffir 
ihre Ernahrung erforderlichen Saft (Abb. 70B u. C). 

Die Ernii.hrung der Pflanze durch die Wurzeln geschieht durch die 
Wurzelhaare, die wasserdurchlii.ssig sind. Diese nehmen aus der Erde 

A c 

Wasser und zugleich die darin gelosten Stoffe, 
wie Kaliumnitrat, Magnesiumsulfat, Kalzium
phosphat auf, und die Wurzel fiihrt sie dem 
iibrigen Pflanzenkorper zu. GroBere Mengen 

"s von an sich in Wasser unloslichen Stoffen 
werden dem PIlanzenkorper dadurch einver
leibt, daB die in den Wurzelhaaren vorhandene 
saure Fliissigkeit die unloslichen Stoffe in 
losliche umwandelt und diese so in Wasser 
gelost in die Wurzelhaare iibergehen. Bei zu 
starker Abkiihlung des Erdbodens tritt jedoch 
keine Nahrungsaufnahme durch die Wurzel
haare ein, und die Pflanze welkt. Manchen 
Waldbii.umen, wie Kiefern und Buchen, fehlen 
die W urzelhaare. Hier iibernehmen dicke Ge-

Abb. 70. A Haftwurzeln. B u. e Saull' 
wufzelo, S Saugwurzeln, se stark ver
grli8erte Saugwurzeln, N Stengel der 
P1lanze, worauf die Schmarotzer-

pllanze, die Kleeselde, lebt. 

fIechte von Pilzfaden, die sich eng an die 
Wurzelenden legen und sich weit in den Erdboden erstrecken, die Herbei
schaffung von Wasser und den darin gel osten Nii.hrstoffen. 

Die niedrig entwickelten Pflanzen, die La. gel' p fl a n zen oder 
Thallophyten und die Bryophyten oder Moospflanzen, haben 
iiberhaupt keine Wurzeln. Es iibernehmen hier Zellfaden die Arbeit der 
Wurzeln, diese Zellfii.den heiI3en "'Rhizoiden. 

Der Stamm. 
Wii.hrend der Teil, der beim Keimen des Keimlings sich nach unten 

entwickelt, Wurzel genannt wird, heiBt der entgegengesetzte, nach oben 
strebendeTeil Stengel oderStamm, kurzweg Achsenorgan oder Achse. 

Dieses Achsenorgan tragt von Strecke zu Strecke K not en, an denen seit
lich Blii.tter-Tragblii.tter - entspringen, die stets eine andere Form haben 
aIs das sie erzeugende Organ, und die dem Zwecke dienen, der Pflanze aus der 
Luft gasformige Nahrungsstoffe, besonders Kohlensaure bzw. Kohlenstofi
dioxyd zuzufiihren. Stamm und Blatter gehoren zusammen, sie bilden einen 
Sprott Solcher SproB entsteht bei der BiIdung eines neuen Pflanzchens zu
erst; er ist die Grundlage eines Pflanzenkorpers. Der jiingste Teil eines 
Sprosses, wo Stamm und Blatter ihre endgiiltige Form und GroBe noch nicht 
erhalten haben, heiBt Knospe. Je nach dem Standpunkte oer Knospen 
unterscheiden wir 1. Axillarknospen (axilla = Achselhohle), aus den 
Blattwinkeln entspringend; 2. Terminal- oder Endknospen, an den 
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Spitzen der Zweige oder des Stammes entspringend; 3. Adventiv knos pen, 
an beliebigen SteUen des Stammes oder der Zweige entspringend. Die 
Knospe faUt nicht wie die Blatter im Herbst ab, sondern ist bleibend. 
Aus ihr entwickelt sich im Friihjahl' ein neuer Trieb, der bliitter- oder 
bliitentragend ist (Abb. 71 u. 72). 

Der zwischen zwei Bliittern liegende Stengelteil wird Stengelglied 
oder Internodium genannt, die AnheItungsstelle der Bliitter Insertion. 
Diese stellt nach dem Abfallen der Blatter die Blattnarbe dar. Um die 
NahrungsauInahme moglichst reichlich zu gestalten, entsendet das Achsen
organ, die Hauptachse, seitlich aus den von den Blattern und der Haupt
achse gebildeten Winkeln Nebenachsen, die Aste, und diese wiederum 

I" III 

c"k J 1 k 
.Ill 

Ahb. 71. 
1. Lingsdurchschnitt einer Knospe (schema

tlsche Form). 1 Holz, k Kamblum. c Rind •. 
b, t, vk und m siehe 71,2. 

2. LAngsdurchschnitt einer mAnnlichen BJUten
knospe derK!efer. a Knospenachse, vkVege· 
tationskegel, b vorgebildete BlAtter elner 
Knospp, t Knospendecken (tegmenta), 
sg sekundAre oder Nebenknospe, m Mark. 

sp 

1 8 
Abb.72. 

1. Zweigspitze des Bergahorns (Acer pseudopIa· 
tanus). 

2. Eine solche der Buche (Fagus silvatlca). 
gt TerminaIknospe, gst gemma Bubterminalls 
gs AxiJIarknospe, c BIattnarbe. p Blatt
kisseD 

3. Zweigspltze von Rhamnus cathartlca, in 
einem Dom sp endigend. 

seitlich die Zweige. Seltener kommt die Hauptachse nicht voll zur Ent
wicklung, sie verkiimmert, die Stengelglieder sind iiu13erst klein, kaum 
wahrnehmbar, dann ist der Stengel verkiirzt, und die Blatter bilden eine 
Blattrosette, wie beim Wegetritt. 

Je nach seiner Lebensdauer teilen wir den Stamm ein in: 
A. Stengel oder Krautstengel. 
E. Holzstamm. 

A. Der Stengel oder Krautstengel hat nur eine einjiihrige Lebens
dauer, er stirbt im Herbst, nachdem die Pflanze gebliiht und Frucht ge
tragen hat, abo Er ist meist saftig und von geringer Festigkeit. 

Den Stengel der Grasgewiichse, wo die Stengelglieder sehr groB sind, 
nennen wir einen Halm. 

E. Erstreckt sich die Lebensdauer des Stengels auf mehrere oder 
viele Jahre, so heiBt er Holzstamm, kurzweg Stamm. Er ist innen 
holzig und meist sehr verzweigt, wie bei den Waldbiiumen. Seltener 
ist er un verastelt, einfach, wie bei den Palmen. Tritt die Ver
zweigung erst in einer gewissen Hohe ein, nennen wir die Pflanze einen 
Baum, dagegen einen Strauch, wenn sie sich sofort fiber dem Boden 
verzweigt. 

5· 
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Zwischen Krautgewachs und Holzgewachs stehen die Hal bstra ucher, 
z. B. Heidelbeere und Quendel. iller verholzt der untere Teil des Stengels, 
er ist ausdauernd, wahrend der obere krautartige alle Jahre abstirbt. 

Stengel und Stamm konnen verschiedene Richtungen einnehmen, 
ihre Art der Verzweigung ist mannigfaltig, ebenso auch die Form ihrer 
Querschnitte. 

I. Der Richtung nach konnen Stengel und Stamm sein: 
a) aufrecht, wenn sie kerzengerade in die Hohe gehen, 
b) a ufsteige nd, wenn sie erst am Boden hinkriechen und sich dann 

nach oben richten, 
c) windend, wenn sie sich an festen Stiitzen schraubenformig empor

winden, wie der Stengel der Bohne und des Hopfens. 
II. Besondere Formen der Verastelung sind: 

a) sparrig, wenn die Aste, wie bei der Eiche, starr auseinander
weichen, 

b) gedrungen, wenn sie dicht zusammengedrangt stehen. 
III. Der Querschnitt kann sein: 

a) rund, 
b) drei- oder vier ka n tig, 
c) gerieft, dann zeigt die Au13enseite weniger tiefgehende Langs

striche, 
d) gefurch t, dann sind die Langsstriche tiefer. 
Mitunter erleiden die Achsenorgane bedeutende Vel'anderungen, und so 

entstehen 1. Dornen. 
2. Stammranken. 
3. Auslaufer. 
4. Unterirdische Achsenorgane. 

1. Verkiimmern die Verzweigungen und verwandeln sich in spitze 
harte Korper, die dazu dienen, die Pflanzen vor den Angriffen von Weide
tieren und anderen Pflanzenfressern zu schiitzen, so entstehen die Dornen. 

Abb. 73. AuslAufer der Erdbeere (Fragaria vesca). 

Sie diirfen aber nicht 
verwechselt werden mit 
den demgleichenZwecke 
dienenden Stacheln, 
die keine Stengelgebilde 
sind, sondern Gebilde der 
aulleren Hautschicht, 
und die sich leicht ab
ziehen lassen. 

2. Oft wird die Ver
zweigung fadenfor
mig, sie bildet dann die 
Stammranke, diesich 
in schraubenformigen 

Windungen um fremde Karper herumwindet, um die Pflanze aufrechtzu
halten oder sie emporzuziehen und ihr so mehr Luftzutritt zu verschaffen. 
Ahnliche Organe sind die Blattranken bei der Erbse und Wicke, wo dil' 
Blattstiele zu einer Blattranke umgebiidet sind (siehe Abb. 87). 

3. Sind die Verzweigungen diinn und kriechen entweder dicht iiber 
der Erde oder unter der Erde hin, nennen wir sie A usIa ufer. Die liber 
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der Erde hinkriechenden Ausliiufer schlagen an den Beriihrungsstellen der 
Erde Wurzeln, unrl es entstehen neue Pflanzen, die sich nach einiger Zeit 
von der Mutterpflanze loslosen. Sie 
tragen so zur Vermehrung der 
Pflanze bei (Abb. 73). 

4. Verschiedene unterirdische 
Achsenorgane wurden friiher fiilsch
lich zu den Wurzeln geziihlt. Der 
Sprachgebrauch tut dies mitunter 
heute noch, da sie sich von den 
oberirdischen Achsenorganen sehr 
unterscheiden und wurzeliihnliche 
Gebilde darstellen. Es sind dies 

a) Wurzelstocke. 
b) KnoIlen. 
c) Zwiebeln. 
d) Zwiebelknollen. 

Abb.74. 
Wurzelstock des Gottesgnadenkrauts (Gratiola 
officinalis), a b Wurzelstock, b Termlnalknospe, 
c der aus der Erde hervorbrechende Stamm, 

d Niederblatt. 

AIle diese Organe speichern Nahrungsstoffe in sich auf, die die Pflanze 
spiiter verbraucht. Sie unterscheiden sich von den Wurzeln dadurch, daB 
sie Blatter, wenn auch nur sog. Nieder- oder Schuppenbliitter, und Knospen 
tragen, wahrend ihnen die Wurzelhaube fehlt. 

Abb. 75. Wurzelstock, Rhizom der Sandsegge (Carex arenaria). 

a) W urzelstocke (Rhizoma, Rhizomata) nennen wirdie unterirdischen 
Teile des Stengels. Sie sind mehrjiihrig, wachsen meist wagerecht im Boden 
fort, seltener senkrecht, in welchem FaIle sie iiu13erst langsam wachsen 
und meist dick-riibenformig sind, besitzen niemals wirkliche Laubbliitter, 
Bondern nur Schuppenbliitter, und hiingen in ihrem Beginne fast immer mit 
einer HauptwurzeI zusammen. Gewohnlich stirbt diese spater ab, und der 
Wurzelstock ist dann durch Nebenwurzeln im Erdboden befestigt. Er triigt 
an seiner Spitze eine Knospe, die sich nach oben zu neuem Stt'ngel entfaltet, 
wiichst iiber diesen hinaus im Erdboden weiter, treibt wiederum eine Knospe 
und daraus einen Stengt'I, und nun stirbt das hintere Ende des Wurzelstockes 
fast in demselben MaIl ab, wie es sich vom weiter entwickelt. So wandert 
die Pflanze langsam vorwarts und gelangt in Boden, dcm sie die Nahrungs
stoffe noch nicht entzogen hat. Die Schuppenbliitter verschwinden gewohn-
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lich und hinterlassen nur Wiilste und Ringe, an denen sich die Neben
wurzeln entwickeln (Abb. 74 u. 75). 

b) Knollen (Tuber, Tubera) sind einjahrlge unterirdische, verdickte 
Stengelgebilde, die eine oder mehrere Knospen oder Augen tragen. Sie 

sind, wie die Kartoffel, aus unter
irdischen Auslaufern und deren 
Verzweigungen durch Verdickung 
entstanden und sorgen fiir die 
Vermehrung der Pflanzen. Diese 
sterben im Herbst ab, und aus 
den Knollen entwickeln sich im 
nachsten Friihjahr, je nach der 
Anzahl der vorhandenen Knos
pen, eine oder mehrere neue 
Pflanzen, denen die Knolle als 
Nahrung dient und die wieder 
neue Knollen treiben (Abb. 76). 

c) Die Zwiebel (Bulbus, 
Bulbi) ist ein einjahrlges unter

irdisches Stengel organ, und zwar eine unterlrdische fleischige Knospe. Sie 
besteht aus dem teller- oder scheibenformig verkiirzten Achsenorgan, dem 

Abb.76. 
Knollen der Kartoffelpflanze (Solanum tuberosum). 

Abb. 77-
LAngaschnitt einer Bcha
ligen Zwiebel. I Zwiebel· 
boden, v Termlnallmoape, 
b Brutzwlebeln, t Hlute, 

r Nebenwurzeln. 

Abb. 78. 
Knollzwlebeln von Colchicum autumnale. 
a zum Tell von der braunen Raut be
freit, b Querdorchschnltt, c die zor 
nenen Knollzwlebel anwachsende Achse. 

Abb.79 . 
Knollzwiebel dP.8 Safrana 
(Crocus sst!vus) 1m 
Hlihendlll't.hschnitt, llber 
dem Zwlebelboden die 

Brutzwlebeln. 

sog. Zwiebelboden oder Zwiebelkuchen, an dessen Unterseite sich 
Nebenwurzeln befinden, da sich die Zwiebel im Gegensatz zur ober
irdischen Knospe selbst ernahren mull. Auf der Oberseite sind dicht
gedrangt fleischig gewordene Schuppenblatter, die sog. Zwiebelschalen, 
angeordnet, worln Nahrungsstoffe aufgespeichert sind, und deren 
au.l.3ere trocken und hautig geworden sind, um die Zwiebeln vor dem An
fressen durch Insektenlarven und andere Bodentiere zu schiitzen. Zwischen 
den Schuppenblattern wacbsen kIeine neue Knospen beran, die Brutzwie· 
beln, die zu selbstandigen Zwiebeln werden und so fiir die altere Zwiebel, 
die allmahlich eintrocknet, Ersatz schaffen (Abb. 77). 

d) Knollzwiebel (Bulbotuber, Bulbotubera) ist eine Zwiebel mit 
fleischig verdicktem Zwiebelboden, der nur mit einer oder wenigen Hauten 
umhiillt ist (Abb. 78 u. 79). 
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Da8 Blatt. 
Wir haben verschiedene Arten der Blatter zu unterscheiden: 

A. Keimblatter, auch Samenblatter, Samenlappen, Kotyle-
donen genannt. 

B. Niederblatter oder Schuppenblatter. 
C. Laubblatter oder kurzweg Blatter genannt. 
D. Hochblatter oder Brakteen. 
E. Bliitenblatter. 

A. Keimblatter (Cotyledo, Cotyledones) sind die ersten beimKeimen 
eines Pflanzchens erscheinenden Blatter. Sie sind schon im Samen vor
handen, bleich und inIolge der Aufspeicherung von N ahrungBBtoff fiir das 
heranwachsende Pfliinzchen haufig fleischig. Sie treten bei den Samen 
entweder einzeln auf, wie bei den Einkeimbliittern oder Monokoty
ledoneen, oder zu zweien, bei den Dikotyledoneen (Abb. 143), oder gar 
zu mehreren in Form eines Quirles, wie bei manchen N adelhOlzern, den 
Koniferen, den Polykotyledoneen. 

B. Niederblatter oder Schuppen (Squama, Squamae) sind meist 
bleich oder braunlich und nicht griin gefarbt. Von einIachem Bau, weisen 
sie nicht, wie die Laubblatter, hervortretende Nerven oder Rippen auf und 
kommen sowohl unterirdisch, z. B. bei den Wurzelstocken, als auch ober
irdisch, z. B. bei den Knospen, vor. Sie sitzen breit am Stengel, dienen ent
weder als Schutzdecke gegen die Witterung, wie bei den Knospen, oder als 
Schutz gegen InsektenfraB, wie bei den Zwiebeln, oder auch als Aufspeiche
rungsort fiir N ahrungsstoffe. 

C. Laubblatter (Folium, Folia) sind die eigentIichen, schlechtweg 
Blatter genannten Blattorgane. Sie stalleD die oberirdischen, meist flach 
ausgebreiteten und groBtenteils durch Chlorophyll griin gefarbten Er
nahrungsorgane der Pflanzen dar, durch die sie vermittels feiner Offnungen 
gasformige Nahrung aus der Luft, besonders Kohlensaure, Kohlenstoff
dioxyd, aufnehmen. Dem Kohlendioxyd entziehen sie bei Gegenwart von 
SonnenIicht den Kohlenstoff, den sie, gleich wie einen Teil des Sauerstoffs, 
zum Aufbau der Organe verwenden, wahrend sie den iiberfliissigen Sauer
stoff wieder abscheiden. Auf dieser Eigentiimlichkeit beruht die groBe 
Wichtigkeit der Pflanzenwelt im Haushalte der Natur. Die Pflanzen ver
brauchen die von den Tieren ausgeatmete Kohlensaure und fiihren dafiir 
diesen neue Mengen von Sauersto££ zu. Ohne diese Wechselwirkung rirde 
die Luft nach und nach derart mit Kohlensii.ure bereichert werden, daB da
dumh das Leben der Tierwelt zur Unmoglichkeit wiirde. Diese Verarbeitung 
der Kohlensaure, die Assimilation des Kohlenstoffs, ist mit einer 
bestandigen Verdunstung von Wasser verbunden, die desto mehr statt
findet, je groBer die Warme, je trockener die Luft ist. Der entstehende 
WasBerverlust wird jedoch stii.ndig ersetzt, indem die Wurzel fort und fort 
Feuchtigkeit und darin geloste Nahrstoffe aufnimmt und diese bis in die 
Blatter geleitet werden. 

Wird also dumh die Blatter eine groBe Menge Sauerstoff der Luft zuge
fiihrt, so wird anderseits aber von allen Teilen der Pflanze und zu jeder Zeit 
QUS der Luft auah Sauerstoff aufgenommen und Kohlensaure ausgeatmet. 
Diese Atm ung der Pflanze, ohne die ein Leben der Pflanze nioht moglich 
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ist, findet bestandig, jedoch in bedeutend geringerem Malle statt als die 
Verarbeitung der Kohlensiiure durch die Bliitter. 

Sind an der Pflanze die Blatter in grollerer Anzahl vorhanden, so sind 
sie nur klein, wenn aber in geringerer Menge, so nimmt die GroBe entspre
chend zu. Meistens sind sie f I a c h au s g e b rei t e t, da sie auf viel Licht 
und Luft angewiesen sind, manchmal jedoch, wie bei den NadelhOlzern, 
prismatisch, kantformig, oder wie bei den Zwiebeln zylindrisch, 
walzenformig. 

Das Blatt scheidet sich meist in drei Teile (Abb. 80): 
1. Die Blattscheide oder Vagina. 
2. Den Blattstiel oder Petiolus. 
3. Die Blattfliiche oder Lamina. 

Abb. 80. Abb. 81. 
Laubblatt (Folluml. Tute oder Ochrea. 

Ip Blattfllehe at Blatt· 
.tiel, Bch Blattschelde. 

Abb.82. 
Rosenhlatt mit 

Nebenblatt. 

Abb.83. 
BlattflAche iihnlich ver

breiterter Blattstiel. 

Es sind aber nicht immer aile drei TeiIe vorhanden. Hiiufig fehlt 
die Blattscheide oder auch der Blattstiel. 

1. Die Blattscheide hat oft die Form einer Tute einer Ochrea 
(Abb.81), wie bei den Knoterichgewiichsen, oder sie macht sich bemerkbar 
durch bleiche, braune oder griine kleine Auszweigungen, Nebenbliitter, 
wie bei der Rose (Abb. 82), die manchmal abfallen, sobald sich die Bliitter 
voll entwickelt haben. 

2. Der Blattstiel kann rund, kantig oder zweischneidig sein. 
Er hat meist eine rinnenformige Vertiefung zum Ablaufen des Regens. Mit
unter ist er gefliigelt (Abb. 275 Fol. Aurantii), oder er ist einer Blattfliiche 
iihnIich verbreitert (Abb. 83). Fehlt er iiberhaupt, heiBt das Blatt sitzend 
(Abb.84). 

3. Die Blattfliiche teilt sich in zwei Seiten, eine Ober- oder Riicken
seite und eine Unter- oder Bauchseite. Sie hat einen Blattgrund, 
diesem entgegengesetzt die Blattspitze und ferner einen Blattrand. 
Sie wird von Blattnerven oder Blattrippen durchzogen, die an der 
Unterseite deutlich hervortreten. Bei sitzenden Bliittern laufen die Nerven 
unter sich parallel, bei gestielten entsendet ein Hauptnerv unter verschie
denen Winkeln Aste. 



Die a uBere Gestalt der Pflanzen. 73 

Die Blatter weisen eine auJ3erst groBe Verschiedenheit in der Gestalt 
auf. Um diese kennenzulernen, mussen sie von vielerlei Gesichtspunkten 
betrachtet werden, und zwar: 

I. Die Blattform. 
II. Die Konsistenz. 

III. Die Anheftung, die Insertion. 
IV. Die Stellung des Blattes. 

Abb.84. Abb. 85. 
Sitzendes Blatt. HandfOrmiges Blatt. 

I. Die Blattform zeigt viele Mannigfaltigkeiten. 
Sie aullert diese Verschiedenheiten: 
1. in der Blatteilung, 
2. beim Umfange, 
3. beim Blattgrunde, 
4. an der Blattspitze, 
5. am Rande, 
6. in der Nervatur oder Berippung. 

11. Hinsichtlich der Blatteilung ist das Blatt entweder ei nfach oder 
z usammengesetzt. 

Einfach nennen wir es, wenn die Blattfliiche ein zusammen
hangendes Ganzes darstellt (Abb. 80). 

Zusammengesetzt, wenn die Blattflache aus vollig getrennten 
Teilblattchen besteht, deren Blattstielchen einer gemeinsamen 
Blattspindel entspringen. Der Zweck solcher Teilung ist, die 
Blatter vor dem ZerreiBen durch Wind und Regen zu bewahren, 
anderseits aber auch, um an tiefer stehende Blatter Licht und Luft 
gelangen zu lassen (Abb. 85-91). 

Das einfache Blatt kann folgende Formen zeigen, es ist: 
a) ungeteilt, es hat keine tiefer gehenden Einschnitte, 
b) lappig oder gelappt, es sind Einschnitte vorhanden, sie gehen 

aber nicht bis zur Mitte der Blattflache, 
c) spaltig oder gespalten, die Einschnitte reichen bis zur Mitte. 
d) teilig oder geteilt, die Einschnitte gehen noch tiefer. 

Das zusammengesetzte Blatt kann sein: 
a) handformig, es entspringen einem Punkte 3, 5 oder 7 Teil

blattchen, die strahlenformig auseinandergehen (Abb. 85), 
b) gefiedert oder fiederformig, die einzelnen Blattchen. die 

Fiederblattchen, stehen an den Seiten der Blattspindel. Tragt 
die Spitze der Blattspindel ein Blatt, heiBt das gefiederte Blatt 
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Abb.86. 
Elnfach nnd paarlg gefledertes sechspaariges Blatt 
(SennesbIAtter) von Cassia alJlrustifolla. P F1eder

bllttchen, r Blattspindel. s Nebenbllttchen. 

Abb. 88. 
Doppelt gefiedertes Blatt. 

Abb.90. 
Unpaarlg dreifach gefledertes Blatt. 

Abb.87. 
Unpaarig gefledertes Blatt von Lathyrus 
sllvestrls. Endfleder zu elner Ranke 

umgewandelt, metamorphoslert. 

Abb.89. 
Unpaarig doppelt gefiedertes Blatt. 

Abb.91. 
Unpaarlg vlerfach gefledertea Blatt. 
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un paarig gefiedert, imandernFalIe paarig gefiedert (Abb. 86 
bis 87 bzw. 89). Dberragt das Blattchen an der Spitze die iibrigen 
an GroBe, nennen wir es leierfor mig gefiedert. Sind die Fieder
blatter abwechselnd groBer oder kleiner, wie bei der Kartoffel
pflanze, haben wir ein unterbrochen gefiedertes Blatt. 
Teilen sich die einzelnen Fiederblattchen nochmals fiederformig, 
so heiBt das Blatt doppelt gefiedert (Abb. 88u. 89), bei weiterer 
Fiederteilung dreifach gefiedert bzw. vierfach gefiedert 
(Abb. 90 u. 91). 

I 

Abb.92a. 
1. krelsrundes, 
2. eIliptiscbes Blatt, 

Abb.92b. 
3. ovales. 
4. alfllrmiges, 
6. verkebrt eifllrmiges Blatt, 

7 

Abb.92c. 
6.llinglicbes, 7.lanzettlirbes. 
8. lineales, 9. spatelfllrmiges 

Blatt. 

I 2. Der Umfang weist hauptsachlich folgende Formen auf (Abb. 92 u. 93): 
a) kreisrund, 
b) oval, das Blatt ist einhalbmallanger als breit, 
c) eiformig, das ovale Blatt ist am Grund breiter, 
d) ver kehrt eifor mig, das ovale Blatt ist an der Spitze breiter, 
e) lanzettlich, das Blatt ist vier- bis fiinfmallanger als breit, 
f) lineal, es ist lang und schmal, 
g) spatelformig, bei breiter Spitze wird das Blatt plotzIich nacb 

dem Grunde zu schmal, 
h) keilfor mig. 

II 

~
!\ 

I') 
I , I 
\ij 'y 

12 13 
Abb.93. 

IS 

10. keilformlges, 11. pfriemenfllrmiges, 12. rautenformiges, 13. deltafllrmiges. 
dem griecbiscben Delta A ilbnlicb, 14. spieBformiges, 15. pMlformiges Blatt. 

13. Der Blattgrund kann sein: 
a) abgerundet (Abb. 92, 4), 
b) her zfor mig, wenn er herzformig ausgebuchtet ist, 
c) nierenformig, wenn die Ausbuchtung tief eingeschnitten ist, 
d) pfeilformig, wenn die Lappen des Grundes spitz nach hinten 

zu gerichtet sind (Abb. 93, 15), 
e) ungleichhalftig, wenn die eine Seite des Blattes mehr ausgebildet 

ist als die andere, wie es hiiufig geschieht, um ein anderes Blatt 
nicht zu bedecken und so das Licht abzuschneiden. 



76 AbriB der allgemeinen Botanik. 

14. Die Blattspitze kann sein: 
a) abgerundet (Abb. 92, 5), 
b) spitz, wenn die Seitenrander allmahlich spitz zulaufen (Abb. 92, 7), 
c) z uges pi tzt, wenn die Spitze scharf abgesetzt ist, 
d) ausgerandet, wenn die Spitze etwas ausgebuchtet ist, 
e) ver kehrt her zfor mig, wenn die Ausbuchtung groBer ist, 
f) stachelspitzig, wenn das Blatt ein Stachelspitzchen an der an 

und fur sich stumpfen Spitze tragt. 
I 5. Der Blattrand kann sein (Abb. 94): 

a) ganzrandig, ohne jeden Einschnitt, 
b) gesagt, fein, grob oder doppelt, die spitzen 

Vorsprunge, die Zahne, sind nach vorwarts, 
der Blattspitze zu, gerichtet, 

c) gezah nt, und zwar fein, glOb und doppelt, 
das Blatt ist mit geradeausgehenden spitzen 
V orspriingen versehen, 

d) buchtig oder gebuchtet, es zeigt ab
gerundete, nach innen gehende Einschnitte, 

e) ausgeschweift, das Blatt zeigt ganz 
schwach bogige Vorsprunge. 

~I 

f) gekerbt, das Blatt hat stumpfe, bogige 
Vorsprunge, ~ d 

16. Die Verastelung der Nervatur oder Berippung 
kann sein: ~'j a) handnervig am Grund des Blattes treten 

zugleich 3, 5 oder 7 Hauptnerven in die 
Blattflache ein, 

b) fuBnervig, nach rechts und links geht 
yom Grund aus je ein Hauptnerv ab, wovon 
sich nach der Spitze zu Seitennerven ab
zweigen, 

c) fieder nervig, es durchzieht ein Hauptnerv 

'~IP 
Abb,94. 

a gesilgt: 1. fein, 2. grob, 
S. doppelt, 

b gezlihnt: 1. fein, 2. grob 
S. doppelt, 

c gebnchtet, 
d ansgeschweift, 
e lIekerbt: 1. grob, 2.doppelt. 

die Mitte des Blattes und entsendet nach den Seiten Nebennerven, 
d) par a 11 e 1 n e r v i g, wenn mehrere gleichkraftige N erven sich yom 

Grund zur Spitze hinziehen. 
II. Auch die Konsistenz des Blattes zeigt Unterschiede, sie ist: 

III. 

a) krautig, wenn die Blatter nur eine einjahrige Lebensdauer haben 
und zum Herbst absterben, 

b) lederartig, wenn sie den Winter uberdauern, mit Entfaltung der 
neuen Blatter im nachsten Friihjahr abfallen, oder wenn sie mehrere 
Jahre ausdauern, wie die Nadeln mancher Nadelholzer, die bis zu 
12 Jahre alt werden, 

c) dickfleischig - saftig, wie die Blatter der Aloearten, 
d) manche Blatter verbolzen, sie werden zu Blattdornen. 
In bezug auf die Anheftung, die Insertion, ergeben sich die Formen: 
1. DasBlatt ist gestielt. DerBlattstiel sitzt gewohnlich in derMitte 

des Blattgrundes. Seltener in der Mitte der Blattflache, in diesem 
Falle heillt das Blatt schildformig. 

2. Das Blatt ist nicht gestielt, es ist sitzend, die Blattflache 
befindet sich unmittelbar am Stengel (Abb. 84). Es heillt: 
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a) stengelumfassend, wenn der Blattgrund mehr oder weniger 
um den Stengel herumgreift, ohne jedoch zusammenzu
wachsen (Abb. 95, I), 

b) d urch wachsen, wenn der Blattgrund um den Stengel herum
greift und zusammenwachst. Ein durchwachsenes Blatt darf 
nicht mit zusammengewachsenen. Blattern verwechselt 
werden, wo zwei auf gleicher Rohe stehende Blatter mit dem 
Blattgrunde zusammengewachsen sind (Abb. 95, 5 u. 4), 

c) herablaufend, wenn sich der Rlattgrund mehr oder weniger 
am Stengel herabzieht (Abb. 95, 2). 

Abb 95. 
1. atellielumfusendes, 2. herablaufendes, 3. schwertflirmlges Blatt, 4. zusammengewachsenl.' 

BlAtter, 6. durchwachBenes, 6. ringBum lIellisteB Blatt. 

IV. Die Stellung des Blattes ist: 
a) gegenstandig, wenn zwei Blatter in gleicher Rohe einander 

gegeniiberstehen (Abb. 86), haufig fiihrt diese Anordnung der 
BUi.tter zu einer ge kre uzte n Biattstellung, indem die folgenden 
Bliitter die vorhergehenden rechtwinklig schneiden, also kreuzen, 

b) q uirlstii ndig oder wirtelfor mig, wenn 3, 4 oder mehr Blatter 
in gleicher Rohe um den Stengel herum entspringen, 

c) biischelig, wenn 2,3 oder mehr Blatter aus einem Punkte kommen, 
wie die Nadeln der Larche, 

d) wechselstiindig, wenn die Blatter in ungleicher Rohe ent
springen, aber aIle durch eine gezogene schraubenformige Linie 
getroffen werden konnen, 

e) zerstreut, wenn sie scheinbar ohne besondere Anordnung um 
den Stengel herum angeheftet sind. In Wirklichkeit wiederholt 
sich innerhalb eines gewissen Raumes dieselbe Anordnung, so da.ll 
eine UnregelmiiIligkeit nicht vorhanden ist, 

f) dachziegelig, wenn die Blatter wie die Ziegel eines Daches iiber
einanderfassen. 

D. Rochbliitter, Brakteen (Bractea, Bracteae) gehBren dem bliiten
tragenden Teile des Stengels an. Sie sind gewohnIich kleiner als die Laub
blii.tter und weichen auch in der Farbe haufig von diesen abo Ihr Zweck ist, 
der Bliite Schutz zu verleihen, die Insekten zur Obertragung des Bliiten-
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staubes anzulocken, indem sie ihnen als Stiitzpunkt dienen, oder sie bilden 
fiir die reife Frucht mit den Samen ein Flugmittel, um die Friichte langsam 
zu Boden zu geleiten und hierbei die Samen recht weit auseinander zu ver
streuen (Abb.96). Die Hochblii.tter treten entweder einzeln odor zu mehreren 
auf. Haufig sind sie zu einer Bliitenhiille, einer sog. 
A uJ3enhiille (Abb. 97), zusammengewachsen, oder 
sie bilden eine Bl ii tenscheide (Abb. 98). Auch die 
S pr e ubi a t t er der Kompositenbliiten sind Hochbliitter 
(Abb. l02). 

E. Bliitenblatter. Es sind Blatter, die zwecks 
Fortpflanzung der Pflanze eine Veranderung, eine Um-

Abb. 96. 
BUltenstand der Linde. 
c Hochblatt, b gemein' 
schaftlicher BUltenstiel, 

a Bllltenstlelchen. 

Abb. 97. 
AuOenhlllle (I) 

von Anemone pulsatUIa. 
p Bli1te. 

Abb. 98. 
BUltenschelde {pI 
von Arum macu· 
Iatum. 8 Blllten-

k(llben. 

gestaltung. eine Metamorphose erfahren haben, an denen aber die einzelnen 
Teile des Blattes noch mehr oder weniger erkennbar sind, und die in 
ihrer Gesamtheit die Bliite darstellen. 

Die Bliite. 
Die Bliite ist ein aus umgestalteten, metamorphosierten Blattern zu

sammengesetztes Organ. das die Bestimmung hat, Samen zu bilden, durch 
die die Fortpflanzung der Art geschieht (Abb. 99). Die 
Bliite befindet sich am Ende einer Achse, die verkiirzt ist 
und Bliitenachse oder Bliitenboden genannt wird. 
Auf diesem Bliitenboden stehen die umgestalteten Blatter 
dichtgedrangt in Kreisen oder seltener in schrauben
formigen Windungen. Die am vollkommensten ausgebildete 
Bliite ist aus folgenden Blattgebilden zusammengesetzt : 

1. den Kelchblattern, 
2. den BlumenbIattern, 

Abb. 99. 3. den Staubblattern, die vielfach in zwei Kreisen 
Blllte von Ranun-

CulU8 acer. angeordnet stehen, 
4. den Fruchtblattern (Abb. 100). 

Immer aber ist die Anordnung, daJ3 zu iiuJ3erst die Kelchblatter, dann die 
Blumenblatter, darauf die Staubblatter und ganz im Innern die Frucht-
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blatter stehen. Solche Stellung heiBt unter
wei big, da aIle Bliitenteile unterhalb der 
Fruchtblatter, der weiblichen Geschlechtsorgane, 
angeordnet sind, indem diese sich in der Mitte 
des gewolbten Bliitenbodens, also an der hochsten 
Stelle, befinden (Abb: 101 a). Haufig aber ist 
der BIiitenboden zu einem ringformigen, trichter
artigen Wall ausgewachsen, die Fruchtblatter 
stehen infolgedessen an der tiefsten Stelle. Man 
nennt solche Anordnung umweibig (Abb.IOI b), 
wenn die Fruchtblatter frei sind, oberweibig 
aber, wenn sie die Hohlung ganz ausfiillen, mit 
dem Wall verwachsen sind (Abb. 10Ic). 

AuBer den vier genannten Teilen kommen 
haufig in der Bliite noch Honigbehii.lter, 
Nektarien, vor, die einen siiBen Saft aus
scheiden, der von den Insekten aufgesucht wird, 
ein Vorgang, der fiir die Fortpflanzung oft von 
groBer Wichtigkeit ist. Diese Honigbehilter sind 
nicht als besondere Teile der BIiite anzusehen, 
sondern sie entwickeln sich an den Blattgebilden 
der BIiite, an den Staubblattern, den Frucht
blattern oder an dem BIiitenboden als Auswiichse, 
so ist z. B. auch der Sporn am Blumenblatt des 
Veilchens ein Honigbehalter. 

Anderseits sind nicht immer aIle vier Teile 
in einer Bliite vorhanden, es konnen einzelne oder 
mehrere dieser fehlen. Kelchblatter und BIumen
blatter, die gemeinsam mit Blumenhiille oder 
Perianth (peri = um, anthos = Bliite) bezeich
net werden, beteiligen sich nicht unmittelbar, 
sondern nur mittelbar an der Fortpflanzung, 
sie schiitzen die iibrigen Teile und begiinstigen 
manchmal die Fortpflanzung dadurch, daB sie 
den Insekten als Stiitzpunkt dienen. Fehlen diese 

Abb. lOla. Abb. 101 b. 
Unterwelblge Stellung. Umweibige Stellung. 

Abb.lOO. 
Darstellung elner Ranunkel· 
blilte mit gedachter VerlAn· 

gernng der Bliltenachse. 
A FruchtblAtter, B Staub· 
blAtter, C BlumenblAtter, 
D Kelchblitter, f Staubfaden, 
g Staubbeutel, I Honlgbehil· 
ter an den BlumenblAttern. 

Abb 101c. 
Oberweibige Stellung. 
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beiden Kreise, so ist die BIUte nackt, achlamydeisch, ohne Oberkleid, 
vom griechischen chlamys = Oberkleid. Haufig tragt die BlUte anstatt der 
beiden Kreise nur einen Kreis. Solche BIUtenhiille heillt Peri go n (gonos 
= SproBling). Ein Perigon hat grolltenteils die Beschaffenheit der Blumen

Abb.102. 
Durchschnltt dea BlUtenatandes elner Komposite. 
f gemplnschaftllcher BIUtenboden, I Hillikelch, 
• SpreublAtter, a dikllnlsche Rand- oder Strahl-

blUten, b zwltterlge ScheibenblUten. 

blatter, es ist blumenkronen
artig, wie bei den Lilien. 

Am wichtigsten sind die eigent
lichen Fortpflanzungsorgane, 
dieStaubblatter oderdie mann
lichen Geschlechtsorgane und 
die Fruchtbla tter oder dieweib
lichen Geschlechtsorgane. 
Sind beide Geschlechtsorgane in 
einer BIUte vertreten, heillt sie 
ZwitterblUte oder monoklin, 
einbettig, vom griechischen kline 

= Bett; sind aber nur weibliche oder nur mannliche vorhanden, ein
geschlech tig oder di kli nisch, zweibettig. Hat die BIUte nur Staub blatter, 
ist sie mannlich, dagegen weiblich, wenn sie nur Fruchtblatter tragt. 

Sind mannliche und weibliche BlUten auf ein und derselben Pflanze ver
treten, nennt man die Pflanze einhausig, monozisch, vomgriechischen 
Oik08 = Haus, dagegen zweihi usig, diozisch, wenn die eine Pflanze nur 
mannliche BlUten trigt eine zweite, vielleicht in grollerer Entfernung wach
sende, nur weibliche. Mitunter entwickelt eine BlUte sowohl ZwitterblUten als 
auch eingeschlechtige (Abb. 102) oder gar geschlech tslose oder un-

Abb. 103. 
a buntgefArbte. blumenblatt
artlge KelchblAtt.Pr von Iris 
palllda, b BlumenblAtter, 

c Narben. 

Abb. 104. p haarf6rmltl-borstlger 
Kelch elner KompoaltenblUte, 
fr Fruchtknoten, p Pappus, c ver
wachsene Blumenkrone, a Staub-

beutel, at Stempel. 

Abb.l05. 
u der Nagel, I die Platte, 

o Ligula. 

fruchtbare, wo minnliche und weibliche Fortpflanzungsorgane fehlen, 
man nennt sievielgeschlechtig,polygam (poly = viel,gamos = Ehe). 

1. Die Kelchblatter, Sepala, kurzweg Kelch (Calyx, Calyces) 
genannt, sind gewohnlich nngestielt, derb, klein und von griiner Farbe, 
mitunter aber auch bunt gefirbt, blumenblattartig, korollinisch (Abb. 103), 
oder, wie bei den KorbblUtlern, haarformig-borstig, um der reifen 
Frucht al~ Flugmittel zu dienen. Der haarformig-borstige Kelch heillt auch 
Pappus (Abb.104). 
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Entweder besteht der Kelch aus nicht unter sich verwachsenen Kelch
blattern, er ist frei, nicht verwachsen, mehrblattrig, odel' diese 
sind zu einer Rohre zusammengewachsen, die oben in den Sa u m, 
d. h. in so viele Zipfel gespalten ist, wie urspriinglich Kelchbliitter da 
waren. Sind die Zipfel des Saumes gleich groB, heiBt der Kelch regel
maBig, dagegen unregelmiiBig, wenn sie ungleich groB sind. 

Abb. l06. Abb. l07. 
Glockige Blumen
krone der Glocken

blume. 

Trichterformige Blumenkrone von Digitalis purpurea: 
a von auDen gesehen, 
b der LAnge nach aufgeschnitten. 

2. Die BI umenblatter, Petala, kurzweg BI umenkrone (Corolla, 
CorolIae) genannt, liegen zunachst den Kelchblattern, sind von zarter Be
schaffenheit, entweder weiB oder verschieden gefarbt. Die Verschieden
farbigkeit entsteht durch sauerstoffhaltige Verbindungen, die An tho
zyane genannt werden. AIle die verschiedenen Blumenbliitterfarben fiihrt 
man auf drei Grundstoffe zuriick : a das Pelargonidin, Lb.> das Zyanidin, 
c das Delphinidin. Diese Stoffe 
sind an die verschiedenstenKorper, 
z. B. Zuckerarten, gebunden. 
Pelargonidin gibt gel be, Zyanidin 
rote, das Delphinidin blaue bis 
violette Farbe. J edoch verandern 
sich die Farben je nachdem der 
Zellinhalt neutral, alkalisch oder 
sauer ist, so kann die durch 
Zyanidin entstandene rote Farbe 
durch Zusatz von Alkalien in 
blau iibergefiihrt werden. Gleich ~~~~ 1~:~ :Mast~~t;~ili.te . 
den Kelchblattern sind sie ent- Lamlumalbum. 

weder nicht verwachsen, oder 
sie sind unter sich verwachsen. 1m ersten Faile gIiedern sie sich haufig 
deutlich in den Blattstiel und die Blattspreite, indem sich der untere Teil 
plotzlich verschmiilert, er heiBt Nagel, der breitere Teil Platte (Abb.l05). 
Mitunter ist noch ein kleines Gebilde, die Ligula, vorhanden (Abb. l05c). 
1m iibrigen konnen die Blumenblatter aIle Formen haben, die wir bei den 
Laubblattern unterschieden haben. 

Bei Verwachsung der Blumenblatter ist die Blumenkrone entweder 
regelmi.8ig nach allen Richtungen hin gleichmaBig ausgebildet, oder sie 
ist u n reg elm a .8 i g. 

Buchheister·Ottersbach. I. 15. Auf!. 6 
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Die regelmii.llige Blumenkrone kann sein: rohrig, glockig (Abb.106), 
t richterfor mig (Abb. 107), tellerfor mig. 

Die unregelmiiBige: zweilippig, wenn einer Oberlippe eine Unter
lippe gegeniibersteht (Abb. 108), 

\ . 

mas kiert, wenn bei einer zweilippigen Blumenkrone die 
entstandene Offnung, der Rachen, geschlossen ist (Abb. 109). 

schmetterlingsformig, wenn die Blumenkrone aus fiinf 
Blumenblattern besteht, einem oberen, der Fahne, zwei seit
lichen, den Fliigeln, und zwei unteren, die zu einem Schiff
chen, Kiel oder Kahn verbunden sind (Abb. 110). 

v 

e 

1 

Abb. 110. 
1. SchmetterIingsbltlte. v Fahne, a FlUgel, c Schilfchen, k Kelch. 

2. Die einzelnen Blumenblitter. 

Abb. 111. 
Staubblatt. 

e Staub
beutel. 

Mitunter bildet sich an der Blumenkrone durch AuswUchse an den 
Blumenblattern eine Nebenkrone, wie bei den Narzissen, die dazu dient, 
Schii.digungen durch starken Regen abzuschwachen. 

3. Die Staubblatter, StaubgefaBe (Stamen, Stamina) stellen die 
mannlichen Geschlechtsorgane dar. Sie bestehen aus einem stielartigen 
Trager, dem Staubfaden oder Filament, der dem Blattstiel entspricht, 
und einem verbreiterten Teile, dem Staubbeutel oder der Anthere, beim 
Laubblatte die Blattflache. Der Staubbeutel, der wesentlichste Teil, setzt 

• B c 
Abb. 112. Verschledene Formen des Pollens (vergr.). A von Aloe, B Arnica, C Iris, 

D Acanthus, E Atropa belladonna. 

sich aus zweiHal£ten zusammen, denStaubbeutelfachern oderThecae, 
worin die Pollensacke, fiir gewohnlich je zwei, mit dem befruchtenden 
Bliitensta ube, dem Pollen, (Staub, Mehl) eingebettet liegen. DieHal£ten 
der Anthere werden durch ein Mittelband, Konnektiv, den obersten Teil 
des Staubfadens, miteinander verbunden (Abb. 111). Sie springen auf, und 
der Pollen wird verstaubt. Der Pollen, meist mikroskopisch kleine Korner 
von ganz verschiedenen Formen, birgt in doppelter Umhautung den Be
fruchtungsstoff. Die innere Raut ragt hiiufig warzenartig aus der 
iiuBeren hervor (Abb. 112). Pollen korner, die vorwiegend von den Insekten 
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verbreitet werden, sind vielfach kIebrig oder stachelig, die aber meist 
durch den Wind fortgefiihrt werden, trocken und nicht rauh. 

Die Staubblatter sind entweder nicht untereinander verwachsen, 
Irei, oder sie sind verwachsen, und zwar konnen die Staubfaden zu einer 
einzigen Rohre (Abb. 113) oder zu zwei und mehr Bundeln sich zu
sammenschlieJ3en, dann bleiben die Staubbeutel gewohnlich frei, anderseits 
konnen aber auch die Staubbeutel verwachsen, und die Staubfaden bleiben 
frei. In selteneren Fallen verwachsen die Staubfaden teiIweise mit den 

Abb. 113. 
staubfiden der Malve zu elner 

Rohre verwachsen. 

Abb.1l4. 
1. Bli1te d. Maigl6ckchens. CO\lvallaria majalis. 
2. Dieselbe aufgeschnitten und ausgebreitet 
p Perigon, 8 StaubblAtter, g Griffel mit Narbe. 

Blumenblattern wie beim Maiglockchen (Abb. 114). Die gesamten Staub
blatter einer Blute stellen das Androeceum, anar = Mann, oikos = 
Wohnung, dar. 

4. Die Fruchtblatter, auch Karpellblatter, Karpiden, Stempel, 
Pistill ~enannt, stellen das weibliche Geschlechtsorgan, das Gynaeceum, 
gyna= Weib, dar. Sie wachsen mit denRandernzueinemGehausezusammen, 
zu einem Fruchtknoten. Die Verwachsungsstelle heiJ3t Bauchnaht, die 
MittelrippedesBlattes Ruk 
kennaht. In dem Gehause 
befinden sich die Samen
anlagen oder Samen
k nos pen durch einen 
Sam ens t ran g an einer 
Samenleiste, der Pla 
zen t a , einer Verdickung 
der Fruchtknotenwand, oder 
einer inneren Scheidewand 
befestigt. Dureh Auswaeh
sen der Spitze des Frucht
blattes bildet sich der Grif
Iel,der die Narbe tragt. So 
besteht ein Fruchtblatt also 
aus dem Fruchtknoten, dem 

Abb. 115. 
Fruchtblatt von LllIum mar· 

tallon. f Fnlchtknoten, 
g Griffe), n N arbe, v Quer· 

durchscbnltt. 

Abb. 116. 
Mehrficheriger Frucht· 

knoten. 

Griffel und der Narbe (Abb. 115). In einer Blute kann entweder nur ein 
Fruchtblatt vorhanden sein oder deren mehrere, die entweder aIle zu einem 
oder zu so viel Fruchtknoten verwachsE1n. wie Fruchtblatter da sind. 

a) Der Fruchtknoten (Ovarium, Ovarial ist hoh!. Er ist entweder 
einfacherig oder dadurch, daJ3 die Rander der verschiedenen 
Fruchtblatter nach innen wachsen, durch Zwischenwande getrennt, 
mehrfacherig (Abb. 116). Die Samenknospen konnen zu 
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vielen vorhanden sein oder nur einzeln. Sie bestehen aus zwei 
Hullen, die nicht ganz geschlossen sind, sondern einen Keim
mund, die Mikropyle, offen lassen, nm die Befruchtung zu er
moglichen, undeinem Kerngewebe, Endosperm, worin sichder 

I n III 

Abb. 117. 
Verachiedene Lage der Samenknospe. I. gerade, II. gekrUmmte, III. umgewendete. 

a l1u13ere, i innere Riille, m Keimmund, e Embryosack, k Kerngewebe. 

Embryos ack mit dem Pflanzenei befindet. Je nach der Lage 
des Keimmundes nennt man die Samenknospe gerade, umge
wendet oder gekrummt (Abb. 117). 

b) Der Griffel (Stylus, Styli) biIdet die Fortsetzung der Frucht
knotenhOhlung. Er ist entweder hohl oder mit einem lockeren 
Gewebe gefullt, das bei der Be
fruchtung sehr leicht durchbrochen 
werden kann. Hiiufig langgestreckt, 
fehlt er mitunter oder macht sich wie 
beim Mohn nur durch eine Einschnii
rung erkennbar. Die Narbe heiBt dann 
sitzend (Abb. 132). 

c) Die N ar be (Stigma, Stigmata) nennt 
man das oberste Ende des Fruchtblattes. 
Sie ist mit sehr vielen feinen Erhaben
heiten und Haaren besetzt und sondert 
eine klebrige Flussigkeit ab, um den 
Bliitenstaub festzuhalten und das Aus
wachsender Po llenschlii uche zu ver
anlassen. Ihre Form weist viele Ver
schiedenheiten auf, z. B. ist sie rund, 

scheibenformig, pinselformig, 
rohrenformig, sogar blumenblatt
artig (Abb. 118). 

Die Bliite kann sitzend sein oder gestielt. 

Abb.118. Narbe von Crocus 
sativus (Safran). 1. Narbe, 
1'1. mal vergr. 2. Narbe, 4fach 
vergr. 3. Ein StUck des Narben
randes mit Erhabenheiten be-

setzt, 120 fach vergro13ert. 

Man nennt sie gipfelstandig, terminalis, wenn sie sich am Ende 
des Pflanzenstengels oder eines Zweiges befindet, dagegen winkelstandig, 
wenn sie aus dem Winkel kommt, den das Blatt mit dem Stengel biIdet. 

Entweder tritt sie einzeln auf oder zu mehreren, zu einem Bliiten
stande vereinigt. Diese Blutenstiinde weisen mannigfache Formen auf, 
die in zwei Abteilungen getrennt werden konnen: 
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I. traubige Blutenstande: 
Die Hauptachse tragt meist keine Endblute, wachst deshalb unbegrenzt 
fort und erzeugt seitliche Nebenachsen. 

II. trugdoldige Blutenstande: 
Die Hauptachse tragt eine Endblute. Unter der Endblute zweigen sich 
ein oder mehrere Seitensprosse ab, die gleichfalls mit einer Endblute 
abschlieBen. 

abc d e 
Abb. 119. 

Formen der Bliitenstlinde. a Ahre, b Kolben, c Traube, d Kopfchen, e Dolde. 

I. Die traubigen Elutenstande teilen wir wieder ein in: 
1. einfache, wo die Seitenachse, ohne sich zu verzweigen, sofort 

eine Elute tragt (Abb. 119), 
2. zusammenge setzte, wo die Seitenachsen sich nochmals ver

zweigen und erst dann eine Elute treiben (Abb. 120). 
I 1. Einfach traubige Elutenstande sind: a) die Ahre, b) der Kolben, 

c) die Traube. Bei ihnen ist die Hauptachse, die Spindel, ver
langert. 
a) Bei der Ahre sitzen ungestielte Eluten an einer dunnen Spindel 

(Spica). 
b) Ein Kolben ist eine Ahre mit verdickter Spindel (Spadix). 
c) Bei einer Traube ist die Spindel dunn, die Eluten sind gestielt 

(Racemus). 
Einfach traubige Elutenstande mit verkUrzter Spindel sind: 
a) das Kopfchen, 
b) die Dolde. 

a) Beim Kopfchen (Capitulum) sitzen auf 
verkiirzter, kugliger, scheibenformigeroder 
napfformiger Spindel nichtgestielte Eliiten 
dicht beieinander. Mitunter wird das ganze 
Kop£chen von einem Hiillkelch aus Hoch
blattern umgeben, daB der Eliitenstand 
wie eine einzige Eliite aussieht, z. B. bei 
d K '11 Abb. 120. er aIDl e. Zusammengesetzte Dolde. 

b) Bei der Dolde (Umbella) entspringt an 
der verkUrzten Spindel, die gewohnlich keine Endbliite 
tragt, eine Anzahl Ianggestielter Eliiten. 

I 2. Zusammengesetzte traubige Elutenstiinde sind: 
a) die zusammengesetzte Dolde, 
b) die zusammengesetzte Ahre. 
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Die zusammengesetzte Dolde entsteht dadurch, daB sich die 
Zweige der Dolde nochmals doldig abzweigen (Abb. 120). Diese 
Art der Dolde kommt haufiger vor als die einfache Dolde. Es 
ist die Form der Dol den p fIa nz en, der U m b ellif er en. 

BiIdet die einfache Ahre in Verzweigungen nochmals Ahren, 
ergibt dies eine zusammengesetzte Ahre. Eine zusammengesetzte 
Traube wird oft als Rispe bezeichnet (Abb. 121). 

II. Die trugdoldigen Blutenstande unterscheiden wir in: 
1. solche ohne Scheinachse a) die Trugdolde, b) das Dichasi um, 
2. solche mit Scheinachse a) Schraubel, b) Wickel. 

II. 1. a) Von einer mehrgliedrigen Trugdolde sprechen wir, wenn 
unterhalb der Endblute der Hauptachse drei oder mehr unter 
sich gleiche Nebenachsen entstehen. Dieser Blutenstand ist von 
der echten zusammengesetzten Dolde dadurch zu unterscheiden, 
daB bei der echten Dolde die randstandigen Bluten schon ver
bluht sind, wenn die inneren erst aufbluhen, wahrend es bei 
der Trugdolde gerade umgekehrt ist . 

Ahb 121 
Rispe. 

Abb 122. 
Zweigliedrige Trugdolde. 

• 

& 

Abb.123. b 
& Schraubel, b Wicke!. 

II 1. b) Entspringen unterhalb der Endblute zwei gleichkraftige Seiten
achsen auf gleicher Htihe, nennen wir den Blutenstand ein D i c h a
sium oder zweigliedrige Trugdolde (Abb. 122). 

I 2. Bei trugdoldigen Blutenstanden mit Scheinachsen entsteht stets 
nur eine Seitenachse. Geschieht dies immer auf derseJben Seite, 
heiBt der Blutenstand Schraubel, wenn aber abwechselnd auf der 
entgegengesetzten Seite, nennt man ihn Wickel (Abb. 123). 

Die Frucht. 
Zwischen Blute und Frucht liegt der Vorgang der Befruchtung 

des weiblichen Geschlechtsorgans, da erst hierdurch die Fortpflanzung 
mtiglich wird. Die Befruchtung geschieht dadurch, daB der Pollen auf 
die Narbe gelangt. Bei vielen Zwitterbluten fallt der Pollen auf die Narbe 
derselben Blute, bei andern aber tritt Fremdbestaubung ein, d. h. der 
Pollen der Bliite wird durch den Wind, das Wasser, Insekten oder durch 
gewisse Vogel auf die Narbe einer anderen Blute ubertragen. Fremdbestau
bung ist in vielen Fallen unbedingt erforderlich, da der Pollen derselben 
Blute hier nicht befruchtend wirkt. In andern Fallen wieder wirkt sie 
kraftiger als die Bestaubung durch den Pollen derselben Blute. In solchen 
Bluten sind Einrichtungen geschaffen, um Selbstbestaubung zu verhin-
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dern, sie aber noch zu ermoglichen, wenn Fremdbestiiubung ausbleibt. 
Auch die Trennung der eingeschlechtigen, der einhiiusigen und zwei
hiiusigen bezweckt Fremdbestiiubung herbeizufiihren. 

Urn Insekten zur Dbertragung des Pollens anzulocken, dienen die 
Farbe der Blumenbliitter, der Geruch und der Honig. Auch die Lage 
des Honigs ist von besonderem Werte fiir die Befruchtung, ebenso der Bau 
der Bliiten, der es mitunter nur bestimmten Insektengattungen gestattet, 
den Honig herauszuholen, z. B. den Schmetterlingen mit den langen Riisseln. 
Wie die DbertragUJIlg des Pollens 
durch Insekten stattfinden 
kann, solI am Osterluzei (Ari
stolochia clematitis) erkannt 
werden. Bei der Osterluzeibliite 
ist die Narbe friiher reif als der 
Pollen. Die Insekten kriechen 
durch die Rohre des Perigons, 
die mit abwiirts gerichteten 
Haaren bekleidet ist, ungehin
dert ein, streifen den mitge
brachten Pollen auf die Narbe 
ab, konnen aber nicht wieder 
hinaus, da die abwiirts geneigten 
Haare den Austritt verwehren 
und sich nicht, wie beim Ein
kriechen, zur Seite driingen 
lassen. Die N ar be kla ppt infolge 
der Befruchtung nach oben, 
urn nicht neuen Pollen aufzu
nehmen, und der Staubbeutel 
ist jetzt befiihigt, den Pollen 
zu entleeren. Das ge£angene 
Tier sucht iiberall den Aus
gang, kriecht auch nach unten 

Abb. 124. 
Aristolochia clematitis. st Stengel, b Blattstiel. 
1. achsel8tandige aufrechte unbefruchtete Bliite. 
2. achselstlindige befruchtete gesenkte BU1te. 
k Erweiterung der Perigonrohre, f Fruchtknoten. 

und wird mit dem Pollen bestiiubt. Jetzt schrump£en die Haare zu
sammen, das Insekt kriecht mit Pollen beladen heraus, urn in einer andern 
Osterluzeibliite denselben Vorgang durchzumachen. Damit die befruchtete 
Bliite nicht nochmals von einem Insekt aufgesucht werden kann, senkt sich 
die bis dahin aufrecht stehende Bliite und schlie.6t sich durch einen TeiI des Pe
rigons (Abb. 124 u. 125). Die Befruchtung selbst geht nun folgenderma.6en 
vor sich (Abb. 126). Der Pollen gelangt auf die Narbe, erzeugt hier einen 
Pollenschlauch, der durch den Griffe! hindurch in die Fruchtknotenhohle 
und weiter durch den Keimmund bis zum Embryosacke wiichst. In ihm be
findet sich das eigentliche Ei, das befruchtet wird und den E m b r yo, das 
neue Pfliinzchen, biIdet. Au.6erdem entsteht aus dem K ern g ewe be, das 
au.6er dem Embry osa ck e die Samenknospe anfiillt, Niihrstoff, der dem 
Embryo beim Keimen zur Nahrung dient. So erleidet die ganze Samen
anlage eine Umwandlung, sie wird zum Samen. Aber auch der iibrige TeiI 
des weiblichen Geschlechtsorgans erfiihrt eine Veriinderung, ja sogar mit
unter auch andere Teile der Bliite, es biIdet sich die Frucht. Mit Fruch t 
bezeichnen wir demnach die infolge der Be£ruchtung wiihrend der Samen-
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reife umgebiIdeten Fruchtblatter mit den reifen Samen. Die Friichte sind 
von den Samen iiu.Berlich auch dadurch zu unterscheiden, daB sich an den 
Friichten noch Reste von Griffel und Narbe erkennen lassen, sehr deutIich 
z. B. bei den Friichten der Doldengewiichse. Raben sich bei der Frucht
biIdung noch andere TeiIe als die Fruchtbliitter, z. B. der Bliitenboden, 
beteiIigt, ergibt dies eine S c h e in f rue h t, auch R a I b f rue h t genannt. 

Bei der Entstehung der Frucht 
wird die Wand des Fruchtknotens 
zur Fruchtschale (Perikarp), bei 
der sich gewohnlich drei Schichten 
unterscheiden lassen, die auBere (E x 0-

karp), eine mittlere (Mesokarp) 

Abb. 125. 
Arlstolochia clematitls. Osterluzeiblilte. 

A vor der BestAubunl!. B nach der Be
stAubung (nach Sachsl, vergrllaert. 

n Narbe, a Staubbeutel. 

Abb.126. 
Schematlsche Figur, die Befruchtung 
zeilZend. n Narbe, v Pollenkllrner, 
u PollenschlAuche, von welchen elner 
berelts durch das Keimloch (m) einge
drunl!en 1st und sieh an den Keim
sack (q) angelegt ha t. In diesem 1st ein 
Keimbll1Bchen (b) schon zu einem Em
bryokUgelchen umgeblldet, p Aullere, 
s Innere HUlle, t NAhrlZewebe, c in-

nerer, h AuBerer Nabel. 

und eine innere (Endokarp). Die Veriinderungen, die die Fruchtknoten
wand bei der FruchtbiIdung erleidet, fiihren zu mannigfachen Formen, die 
sich in zwei groBe Gruppen teiIen lassen, in: 

I. trockene Friichte, bei denen die Fruchtsch'ale holzig oder leder
artig geworden ist, 

II. saftige Friichte, wo die Fruchtwand saftig bleibt oder gar fleischig 
geworden ist. 

I. Bei den trockenen Friichten springt bei der Reife die Fruchtschale 
entweder nicht auf, sie umhiillt den einzelnen Samen schiitzend bis zur 
Keimung, wir hahen dann SchlieBfriichte, oder die Fruchtwand 
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springt auf und entlii.13t die gewohnlich in groBerer Anzahl vorhandenen 
Samen, wir nennen solche Fruchte Springfruchte. 

A. Die trockenen SchlieBfruchte mussen wir in 80lche unterscheiden, die 
uberhauptnureinen Samen enthalten, wie die NuB, die Achane und 
die Karyopse, und in 80lche, wo die Frucht 
bei zwei Samen der Lange oder der Quere 
nach in zwei einsamige Teil- oder Spalt
fruchtchen, Merikarpien, meros = Teil 
karpos = Frucht, zerfallt. 
a) Bei einer NuB ist die Fruchtschale hart, 

holzig und dick, wie bei der HaselnuB 
(Abb. 127). Abb. 127. 

b) Bei der Acha ne ist die Fruchtschale Frucht vom Haselstrauch 
(Corylus avellsns.) 

lederartig zii.he und dunn. Der Same 
liegt dicht an der Fruchtschale wie bei den Korbbliitlern. 

c) Die Karyopse ist von gleicher Beschaffenheit wie die Achiine, 
nur ist hier die Fruchtschale hautig wie bei den Getreidearten. 

Abb.128. 

SpaltfrUchte der Doldengewilchse. 1. Zussmmenl(esetzte Dolde mit einer HUlle (0) und mit 
HWlchen (0.) an dem DOIdchen, 2. Heracleum sphondylium (Birenklau), 3. Daucus carota 
(Mohrriibe). 4. Petroselinum sativum (Petersilie), 5. Conium msculatum (gefleckter Schierling), 
6. Carum carvi (Kllmmel), 7. Chaerophyllum temulum (betAubender Killberkropf), 8. Aethusa oyna-

pium (Hundspetersilie), 9. Clcuta viross (Wasserschierling). 

d) Spaltfruchte sind die Fruchte der Doldengewachse, wie Anis, 
Fenchel und Kummel (Abb. 128). Sie sind aus zwei Fruchtblattern 
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entstanden, und da sie in zwei Teile zerfallen, werden sie auch 
alB Doppelachane bezeichnet. 

B. Trockene Springfruchte ~pringen der Lange oder der Quere nach 
auf, mitunter auch in kleinen Offnungen, in Poren. Es kommen haupt
sachlich vor : 

Abb. 129. Abb. ISO. Schote. 
HUlsenfrucht (Legumen) von 

Pisum satlvum (Erbse). 
2 Dieselbe aufgesprungen und elne Klappe davon entfernt, om 
die Scheidewand und die daran sltzenden Samen zu zelgen. 

a) Balgfrucht, c) Schote, 
b) HUlse, d) Kapsel. 

a) Die Balgfrucht (Follicul us) wird von nur. einem Fruchtblatte 
gebildet, ist einfacherig und springt an der Bauchseite auf, wie die 
Einzelfrucht des Sternanises (Abb. 135). 

b) DieHulse(Legumen), ebenfaUseinfacherig, 
auch aus nur einem Fruchtblatt entstanden, 
springt an del' Bauch- und Ruckennaht auf, 
wie die Frucht der Erbse oder der Bohne 
(Abb. 129.) 

c) Die Schote (Siliq ua), aus zwei Frucht
blattern hervorgegangen, ist zweifacherig, 
springt von unten auf, indem eine Scheide
wand, die die beiden Facher trennt, stehen 
bleibt, wie bei der Frucht des Rapses 
(Abb. 130). 1st die Schote nicht doppelt so 
lang wie breit, so heillt sie Schotchen (Sili
cula), z. B. beim Hirtentaschel (Abb.131). 

2 

Abb. 131. 
Schlitchenfrucht von 

Capsella bursa pastoris 
(Hirtentischel). 

2. VergriiOert und auf
gesprungen. 

d) Die Kapsel, aus mehreren Fruchtblattern entstanden, ist je nach 
der Verwachsung dieser einfacherig oder mehrfacherig. Sie 
springt durch Langsrisse oder durch Querrisse auf, mitunter, wie 
bei der Mohnkapsel, in Poren, indem sich aus der Fruchtschale 
kleine Stuckchen losltisen (Abb. 132). Bei der Buchsenfrucht, 
auch Deckelkapsel genannt, springt der obere Teil der Kapsel 
gleichsam als Deckel ab (Abb. 133). 
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II. Die saftigen Friichte konnen ebenfalls in 1. Schlie.l3- und 2. in 
Springfriichte eingeteilt werden. 

Schlie.l3friichte sind a) die Steinfrucht, b) die Beere. 
1. a) Bei der Steinfrucht (Drupa) ist die au.l3ere Schicht der 

Fruchtschale hautartig, die mittlere fleischig
saftig, wahrend die innere infolge Verholzung 
einen harten Steinkern bildet, der den Samen bis 
zur Keimung einschlie.l3t (Pflaume, Kirsche) . 

~ 
J. ~ 

U. 
Abb. 132. 

Kapselfrucbt (Porenkapsel) von Papaver 8omnlferum. II. Die Narbe von oben gesehtn. 
III. Querscbnltt durcb die Frucbt. 

b) Bei der Beere (Bacca) ist die auJ3ere Schicht der Fruchtschale 
hauti/!, wie bei der Stachelbeere, oder derb, wie beim Kiirbis 
(Kiirbisfrucht), die iibrige Schicht jedoch fleischigsaftig. In 
dem Fleische Hegen die Samen eingebettet. 

2. Bei den saftigen Springfriichten ist die Fruchtschale gro.l3ten
teils nicht so saftig wie bei den Schlie.l3friichten. Bei der Reife trocknet 
die Fruchtschale ein. Eine besondere Form ist die Walnu.l3frucht, 
wo die Fruchtschale aus einer aufspringenden und einer holzigen, nicht 
aufspringenden Schicht besteht. 

Abb. 133. 
Biichsenfrucht. 

Abb.134. 
SammelfrUchte. 

a Himbeere. 
b Dieselbe 1m LAngsschnitt. 

Abb. 135. 
Sammelfrucht von TIlicium 
verum (Sternanis). Die einzel
nen Friichtcben : Balgfrilcbte. 

Wurden aIle diese Fruchtformen immer nur aus einer einzelnen Frucht 
gebildet, so gibt es anderseits auch Friichte, Sam melfriichte, die dadurch 
entstanden sind, da.13 in einer Bliite mehrere Fruchtblatter vorhanden waren, 
die nicht zu einem gemeinsamen Fruchtknoten verwachsen sind, sondern 
wo jedes Fruchtblatt fiir sich einen Fruchtknoten darstellt, der infolge 
der Be£ruchtung zur Frucht geworden ist, wie die Sternanis£rucht oder 
die Himbeere und Brombeere, wo die einzelnen Fruchtknoten fleischig 
geworden sind (Abb. 134 u. 135). 
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AuBer den bisher besprochenen echten Friichten kommen noch un
echte Friichte, Scheinfriichte, Halbfriichte vor, dadurch hervor-. 
gegangen, daB noch andere Teile der Bliite als die Fruchtbliitter zur 
Bildung beigetragen haben. Solche Scheinfriichte entstehen aus einer ein
zelnen Bliite wie die Erdbeere, die Hagebutte und die Apfelfrucht, aber 

Abb.137. Abb.138. Abb.136. 
Erdbeere. Bllite von Frallaria vesC& (Erdbeer

bltlte) IlLngsdurchschnitten. 
Scheinfrucht von Rosa 
canina (Hallebutte) 1m 

LlLngsschnitt. 

auch die aus einem Bliitenstande wie die Feige, die Maulbeere und die 
Ananasfrucht hervorgegangenen Fruchtstiinde werden ofter als Schein
friichte bezeichnet, indem der Teil, auf dem die Einzelfriichte sitzen, 
fleischig geworden ist. 

Bei der Erdbeere ist der kegelartige Bliitenboden fleischig geworden 
und tragt auf seiner Ober£liiche die Niillchenfriichte (Abb. 136 und 137). 

c 

1 

Abb. 139 . 
Scheinfrucht des Apfelbaums 
(Plrus malus), LlLngsschnitt. 

c Reste des Kelches, 
ep, me, en Schichteu der 

Fruchtwand. 

Abb 140. 
Fruchtstand des Feigenbaums (Ficus carica). a Langs· 
schnitt die darin sitzenden BltIten zeigend, b die 
Scheinfrucht, c mlLnnliche BlliteD, d weibliche Bhiten. 

Bei der Hagebutte, der Frucht der Rose, ist der trichterformige Bliiten
boden £leischig geworden und birgt die NiiBchenfriichte in sich (Abb. 138). 

Bei der Apfel£rucht, wozu auch Birne und Quitte zu rechnen sind, 
ist nur das innere Gehiiuse aus dem Fruchtblatt gebildet, wiihrend sich 
das iiuBere Fleisch durch £leischige Verdickung des trichterformigen 
Bliitenbodens entwickelt hat (Abb. 139). 

Bei der Feige hat sich die krugformige Bliitenspindel des Bliitenstandes 
fleischig verdickt und umschlieBt bei der Fruchtreife die NiiBchenfriichte 
des Fruchtstandes (Abb. 140). 



Die auHere Gestalt der Pflanzen. 93 

Bei der Maulbeere sind die Perigone der weiblichen Bliite zusammen
gewachsen und fleischig geworden. 

Die Ananasfrucht ist ein fleischiger Fruchtstand, der an der Ver
liingerung der Achse eine Blattkrone triigt. 

Abb.142. 
Abb. In. Fruchtzapfen der Kiefer (Strobuli Pini silvestris). a fast zur Reife 

Nicht zu einem Fruchtknoten gelangt, mit geschlossenen Schuppen, b viillig reif, die Schuppen 
verwachsenes Fruchtblatt. aufspringend und die Samen ausstreuend. 

Hieran anschlie.l3end solI en die Friichte der Nadelholzer, wie der 
Tanne und Fichte, der Koniferen, betrachtet werden. 

Die NadelhOlzer gehoren zu einer Pflanzengruppe, die die Bezeich
nung n a c k t sam i g fiihrt, weil sich die Fruchtbliitter nicht zu 
einern Fruchtknoten schlieI3en und so die 
Sarnenanlagen frei auf dem nicht verwachsenen 
Fruchtblatte liegen, so da.l3 der Pollen ohne 
weiteres zu den Samenanlagen gelangen kann 
(Abb. 141). Die Bliiten sind gewohnlich ein
geschlechtig einhiiusig. Die weiblichen Bliiten 
sind wie ein Zapfen gebaut, d. h. die 
Achse ist verlangert und tragt in schrauben
formig gewundener Anordnung die Frucht
blatter. Das Fruchtblatt besteht hiiufig aus 
zwei hintereinander stehenden, fast bis zurn 
Grund getrennten Teilen, dem auI3eren, 
schmaleren, der Decksch uppe, und dern 
inneren, der Fruchtschuppe, die meistens 
zwei freiliegende Samenknospen tragt. Zur 
Zeit der Bliite spreizen sich die Fruchtschuppen 
von der Achse weit ab, um den Pollen leicht 
aufnehmen zu konnen, verkleben sich aber nach 
der Befruchtung zum Schutze fiir die Reifezeit 
der Sarnenknospen mit Harz, ohne indes einen 
geschlossenen Fruchtknoten zu bilden, Bei der 
Reife verholzen sie. Der Fruchtstand heiI3t 

o 

b h 

o 

c c 

Abb.143. 
Juniperus communis. Wacholder. 
1. Weibliche Blute. 2. Dieselbe 
von den schuppenformigen Hoch
bll1tteru (b) befreit, mit aus
gebreiteten FruchtbULtteru (c). 
odie drei Eichen. S. Zapfen
beere. 4. Ein mit Oldri1sen be· 
setzter Same. Ii. Querdurch
schnitt der Zapfenbeere. An der 
Spitze der reifen Frucht (S) sind 
die Spitzen der verwa.chsenen 

Fruchtbll1tter noch erkennbar. 

Zapfen. Die Samen liegen am Grunde der Fruchtblatter (Abb. 142). 
Beirn Wacliolder stehen die Fruchtblatter, die keine Deckschuppen 

haben, in Quirlen zu je drei. Sie verwachsen, werden fleischig, und 
is entsteht ein Beerenzapfen oder eine Zapfenbeere (Abb. 143). 
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AIle diese verschiedenartigen Formen bezwecken einerseits den reifen 
Samen mogIichst zu schiitzen, anderseits ihm eine recht gro13e Ver
breitung zu geben, damit eine ausreichende FortpfIanzung zustande 
kommt. Besonders die einsamigen Friichte bediir£en des Schutzes. 
Deshalb springen sie nicht auf, sind SchIie13friichte, und die schiitzende 
Hiille wird erst beim Keimen durchbrochen. Oder die Friichte sind mit 
einer glatten oder harten Schicht umgeben, manche bitter und ungenie13bar, 
da13 sie von Tieren nicht verzehrt werden konnen. Damit die Verbreitung 
durch den Wind ausgiebig geschehen kann, tragen manche wie beim Ahorn 

Abb.I44. 
Die mit Flughl1uten versehene Frucht des Feldahorns (Acer campestris). 

Flughiiute (Abb. 144) oder sind mit einem Hochblatte verbunden, wie bei 
der Linde, oder sie sind mit Haaren bedeckt, da13 sie sich an Tiere 
anklammern konnen und auf diese Weise £ortge£iihrt werden. 

Der Same. 
In der reifen Frucht befindet sich der reife Same, der hervorgegangen 

ist aus der befruchteten Samenknospe. Er besteht aus der Samenschale 
und dem Samenkern. 

Die Samenschale, Testa, ist entstanden aus den beiden Hiillen, 
den Integumenten der Samenknospe(Abb. 1l7), und so zeigt sie hiiufig 

-- pc 
-- k 

- --- g 

Abb. 145. 
LAlIl!sdurchBchnitt d~s 
Sampns des Leins (Li
num usitati88lmum). 10-
fach vergrOBert. r wUr
zelchen des Embryo, 
g KnOspchen, k Samen
blAtter. pe ElweiBmasse, 

t SamenRchale, 
ep Oberhaut. 

zwei Schichten, wovon die iiu13ere als Schutzhiille 
meistens hart oder lederartig ist. Mitunter ist sie 
aber auch von einer Schleimschicht umgeben wie 
beim Leinsamen, um sich mit dem Boden besser 
vereinigen und so das Keimen des Samens begiinsti
gen zu konnen. Manchmal bildet sich nach der Be
£ruchtung noch eine weitere Samenhiille, ein Sam en -
mantel, der Arill us, wie bei der Muskatnu13 (siehe 
diese). Meist ist die Samenschale nicht behaart, sie 
kann aber auch behaart sein wie bei den Baumwoll-
samen. 

Die Stelle, wo sich der Same von dem Knospen
triiger losliist, hei13t der Nab eI. 

Der Samenkern besteht entweder aus dem 
Embryo, dem Keimiing, allein oder enthiilt noch 
ein Niihrgewebe, das, wenn es sich aullerhalb des 
Embryosackes gebildet hat, als Per i s per m, wenn 
innerhalb des Embryosackes, End 0 S per m bezeich

net wird. Der KeimIing, ein Pfliinzchen kleinster Form, hervorgegangen 
aus der befruchteten Eizelle, hat ein Wiirzelchen. das beim Keimen 
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zur Hauptwurzel auswiichst, ein Knospchen, das zum Stengel wird, 
und das Keimblatt, Kotyledo, das entweder einzeln auf tritt, Mono
kotyledoneen, oder zu zweien gegenstiindig angeordnet, Dikotyledoneen 
(Abb. 145), oder auch in Wirtel, in Quirle gestellt zu mehreren, viel
samenlappig, Polykotyle
doneen, wie bei manchen 
Nadelholzern. 

Enthiilt der Samen
kern auJler dem Embryo 
noch EiweiJlmasse, die 
aus dem Niihrgewebe der 
Samenknospe gebiIdet ist, 
treten die Keimbliitter ge
wohnlich beirn Keimen als 
erste Bliitter iiber die Erde. 
1m andern FaIle hat das 
Pfliinzchen den Niihrstoff 
in sich aufgesogen, die 
Samenblatter sind infolge
dessen stark entwickelt und 
bleiben unter der Erde. 
Das Pflanzchen zieht aus 
ihnen die Nahrung, bis das 

Abb. 146. 
Junge Leinptlanze. A Sten
gel, B Wurzel, g Knospe, 

f Samenblitter. 

~ 

~~~~ 
Wiirzelchen so herangewachsen ist, daJl es die Erniihrung iibernehmen 
kann (Abb. 146). 

HaargebiIde. 
Haare oder Trichome finden sich an den Wurzeln, an den Achsen 

und den Blattern. Sie gehen aus der obersten Hautschicht hervor und haben 
den Zweck, aus der Luft Feuchtigkeit aufzunehmen oder, wie die Wurzel
haare, Nahrung aus der Erde herbeizuschaffen. Infolge eines darin ent-
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haltenen Giftstofies, z. B. in den Brennhaaren der Brennessel, dienen sie 
auch der Pflanze aIs SchutzmitteI. 

Die Form der Haare ist sehr verschieden, einfach oder verzweigt, 
seidig, woIIig, ko pfig, sternformig, sch u ppenformig (Abb. 147). 
Auch die StacheI n sind Haargebilde. Ebenso die driisigen AnhangseI der 
Blatter vom Sonnentau (Drosera rotundifolia), einer fIeischfressenden Pflanze, 
die Insekten vermittels dieser HaargebiIde festhalt und ihnen die EiweiJ3masse 
aussaugt (Abb. 325). 

Bei niederentwickelten Pflanzen, die keine WurzeIn haben, vertreten die 
Haare haufig die Stelle dieser. 

Der inn ere Anfban der Pflanzen. 
Betrachten wir einen dunnen Querschnitt eines PfIanzenteiIs durch 

das Mikroskop, so bemerken wir, daJ3 er aus vieIen kleinen kammerartigen 
GebiIden zusammengesetzt ist, die Zellen genannt werden. Die Pflanzen 
bestehen entweder aus einer einzigen soIchen Zelle oder aus zahlreichen, 
oft vielen Tausenden davon. Haufig sind die Zellen von so winziger Klein
heit, daJ3 sie selbst mit dem starksten Mikroskop kaum gesehen werden 
konnen, mitunter aber erreichen sie eine GroJ3e von mehreren bis 20 Zenti· 

Abb.148. 
Wllchstum der Zelle, jiingerer Zu

stand. 

Abb.149. 
Das Wachstum der Zelle ist weiter 

fortgeschrltten. 

meter, oder sie bilden gar ganze Pflanzen, wie boi gewissen Pilzen und 
Wasserpflanzen. 

Bei einer Zelle unterscheidet man : 
1. Die Zellwand, auch ZeIIhaut oder Membran genannt, 
2. den ZelIinhaIt, das ProtopIasma, eine schleimige, zahe, wasser

reiche Masse mit dem ZeIIkern, 
3. den Zellsaft. 
1m jiingsten Zustand, im Primordialzustand, in dem manche 

Zellen eine Zeitlang bleiben, um wichtige Vorgange, z. B. die Vermehrung 
zu vollbringen,' lassen sich diese dtei TeiIe nicht deutlich wahrnehmen. 
Es ist die Zelle dann nur ein Klumpchen eiweiJ3artiger Masse, Proto
plasma, aus dem heraus sich erst die Membran entwickelt. Nach Ent
stehung der Membran ist die Zelle ein kleines, mit Protoplasma gefiilltes 
Blaschen. Allmah1ich sondern sich Tropfchen, Vakuolen, einer wasse
rigen Flussigkeit, der Zellsaft, ab, die zugleich mit dem Wachsen der Zelle 
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gro13er werden und das Plasma an die Zellwand herandrangen. so da13 
sich der Zellkern, eine festere Masse des Protoplasmas, die fiir sich mit einer 
Membran, der Kernmembran, umgeben und so von dem iibrigen Plasma 
abgegrenzt ist, gleichsam aufgehangt in der Mitte befindet. Schlie13-
lich flieJ3en die Vakuolen zusammen, und " 
das Plasma lagert wie ein Schlauch 
an der Zellwand (Abb. 148-150). Hier
mit ist der eigentliche Zustand der Zelle 
erreicht. Sie bleibt, solange sie Proto
plasma enthalt, lebendig, nimmt Nahrung 
auf und bildet neue Zellen. Manchmal 
gehen in den Zellen noch weitergehende 
Veranderungen vor, das Plasma und der 
Zellsaft schwinden, und es bleibt ein mehr 
oder weniger hohler Raum, das Lumen, 
zuriick, worin sich Luft oder wasserige 
Fliissigkeit befindet. Solche Zellen sind 
nicht mehr lebendig, sie geben der 
Pflanze aber Halt und nehmen gewisse 
Ausscheidungen in sich auf. 

Manche niedere Pflanzen bestehen 
nur aus membranlosen Zellen und konnen 
so aIle Gestalten annehmen. Die Grund-
formen der mit einer Membran umgebe- Abb. 150. 
nen Zellen aber sind kugelig oder DaB ProtoplaBma lagert an der Zellwand. 

schlauchformig. Je nach der Ernah-
rung und dem Zwecke, dem sie dienen sollen, kann sich die Form andern, 
la13t sich jedoch meistens auf die heiden Grundformen zuriickfiihren. 

1. Die Zellwand bildet sich aus dem Protoplasma heraus und besteht 
aus Zellulose, einer Verbindung von Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauer
stoff (CSHlO0 5), die durch Jod und Schwefelsaure blau gefarbt wird, in 
konzentrierter Schwefelsaure sich lOst und in starker Kalilauge aufquillt. 
Haufig sind iill noch Pektinstoffe eingelagert, stickstofffreie noch 
nicht vollig erforschte Korper, oder Kieselsaure, wie beim Schachtel
halm, auch kohlensaures und oxalsaures Kalzium. Die Zellwand ist hautig, 
pergamentartig, sie kann Fliissigkeiten und Gase 
durch sich hindurchtreten lassen, so da13 zwischen 
den einzelnen Zellen ein bestandiger Austausch von 
Nahrungs- und Ausscheidungsstoffen, ein Stoff
wechsel, stattfindet. Die Zellwand wachst durch 
Intussuszeption, d. h. es lagern sich aus dem 
Protoplasma gebildet, kleine Teilchen zwischen die 
schon vorhandenen kleinsten Teilchen, die durch 
den Druck der Fliissigkeit des Zellsaftes ausgedehnt 
werden. Dieses Flachenwachstum ist indes Abb.151. Dickenwachatum einer frei-
nicht iiberall gleichma13ig, und so werden durch lIegenden Zelle. 

dieses ungleiche Wachstum die verschiedenen 
Formen der Zellen mitverursacht. Allmahlich verdickt sich auch die 
Membran, sie zeigt ein Dickenwachstum, indeIIi vom Protoplasma 
neue Schichten an die urspriingliche Zellwand gelagert werden. Bei frei-

BuchheIBter·Otterabach. L 15 . .lufi. 7 



98 AbriJ3 der allgemeinen Bot&nik. 

liegenden Zellen ist dieses Dickenwachstum an Warzen oder Stacheln zu 
erkennen (Abb. 151). Bei nicht freiliegenden, mit andern verbundenen 
aber zeigt es sich in verschiedenen Unebenheiten auf der Innenseite der 
Membran. Gleichwie das Flachenwachstum tritt auch das Dickenwachstum 
ungleichmaBig auf, und so entstehen innen ringformige, schrauben

Abb.152. 
Schraubenartig gpo 
wundene Verdik· 
k ungen der In
neneeite der Mem-

bran. 

artig gewundene oder netzartige Gebilde (Abb. 152). 
Manchmal sind nur kleine Stellen im Wachstum zuriick
geblieben, man nennt sie Tii pfel, diese ergeben bei wei
terem Dickenwachstum ganze Gange, Tiipfelkanale. 

Die Zellwand kann auch durch Ablagerung von Su
berin, einem fettartigen Stofie, verkorken oder durch 
Lignin ver holze n oder verschlei men. Verkorkt sie, so 
wird sie fiir Wasser und Gase schwer durchdringbar. Beim 
Verholzen ist sie wenig dehnbar, aber fiir Wasser leicht 
durchdringbar. Beim Verschleimen ist sie, wenn trocken, 
nart oder hornig, in Wasser aber quillt sie gallertartig auf. 

2. Das Protoplasma besteht in der Hauptsache 
aus EiweiJ3stoffen und Wasser, dem Zytoplasma, dieses 
ist in bestandiger Bewegung begriffen. In dem Zustande 
der Zelle, wo der Zellkern aufgehangt ist, findet eine un
aufhorliche Stromung des Zytoplasmas, die Plasma
strom ung, von dem Zellkern zur Membran und zuriick 
statt; wir nennen diese Stromung Zirkulation. Sind 
die Vakuolen aber schon zusammengeflossen, so bewegt sich 

die Zytoplasmamasse in umlaufendem Gange langs der Membran, in 
Rotation. Kleine Teilchen des Plasmas drehen sich bestandig um sich 
selbst und reiBen so die ganze Masse mit sich. 

1m Protoplasma ist ein Z e 11 k ern, N u c leu s, wahrzunehmen, eine 

Abb.15S. 
An der Membran abgeiagerte Chiorophyllkiimer. 
BChiorophyllk6rner einzeln. elnlge davOD teilenalcIJ. 

dichtere Masse des Plasmas, die 
von einer Plasmamembran, 
auch Kernmembran genannt, 
umgeben wird. In diesem Zell
kern ist eine Reihe Faden zu einem 
Kerngeriist, einem Fadenge
wirre, vereinigt. AuBerdem sind 
noch ein oder mehrere Kern
korperchen, Nucleoli, vor
handen. In jeder Zelle findet sich 
meist nur ein Zellkern. Dieser 
kann sich in zwei Teile trennen, 
die nach entgegengesetzten Seiten 
auseinanderweichen. Dazwischen 
entsteht eine neue Membran, 
und die urspriingliche Zelle, die 
Mutterzelle, ist in zwei Toch
terzellen geteilt. 

AuBer dem Zellkern sind in 
dem Protoplasma noch kleine 
Korper enthalten, Chromato
phorcn, die Farbstoff in sich 
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bergen. Man nennt sie Chloroplasten, Leukoplasten und Chromo
plasten. Die ChI 0 r 0 plasten oder Chlorophyllkorner sindim jungen 
Zustand und im Dunkeln farblos und werden dann wohl auch als Leuko
plasten bezeichnet. Erst durch das Sonnenlicht entwickelt sich ein griiner 
Farbstoff, der indes kein einheitlicher Farbstoff, sondern aus Griin, dem 
eigentlichen Chlorophyll, Gelb, dem Xanthophyll, und ein wenig 
Orangerot, dem Karotin, zusammengesetzt ist. Diese Chlorophyllkorper 
sind im Protoplasma besonders viel der Blatter nahe der Membran ab
gelagert (Abb. 153) und besorgen bei Gegenwart von Licht und Warme 
die Assimilation des Kohlenstoffs. Sie scheinen hierbei als Kata
lysator zu wirken, die Kraft des Sonnenlichtes zu binden, zersetzen die auf
genommene Kohlensaure, das Kohlendioxyd, in Kohlenstoff und Sauerstoff 
und fiihren den Kohlenstoff unter Zutritt von Wasser in Kohlenhydrate, wahr
scheinlich zuerst in das einfachste Kohlenhydrat CH20 Formaldehyd iiber: 

CO2 + HsO = CH20 + 2 0 
Kohlendioxyd + Wasser = Formaldehyd + Sauerstoff. 

Durch Zusammentreten von 6 Molekiilen Formaldehyd unter Austritt 
von Wasser biIdet sich dann Starke, die sich zwischen den Chlorophyllkornern 
abscheidet: 6 CH 0 - C H 0 + H 0 2-61052 

Formaldehyd = Starke + Wasser. 
Die Starke wird zuerst in ein gelostes Kohlenhydrat, in Gl ukose, 

umgesetzt, entweder gleich verbraucht oder in einen Nahrungsaufspeiche
rungsort, in die Wurzelstocke oder in die Knollen gescha£ft. Hier wird sie 
wieder unlosIich und scheidet sich in konzentrischer oder exzentri
scher Schichtung von verschiedenen Formen als Reservestarke ab, 
um spater durch Diastase, ein Ferment, einen Garungserreger, wieder loslich 
gemacht und verbraucht zu werden. 

1m Herbst stellen die Chlorophyllkorner die Tatigkeit ein, sie ver
schwinden, und an ihrer Stelle sind gelbe oder rote Korperchen. 

Leukoplasten sind Korper, denen vorwiegend die Aufgabe zufalIt, 
die in Losung gebrachte und in die Wurzelstocke, Knollen usw. beforderte 
Starke wieder in unlosliche Starke, in Reservestarke, umzuwandeln. In 
den Chromoplasten ist der Farbstoff nicht griin, sondern gelb und 
orangerot. Aus ihnen entstehen unter Mitwirkung anderer Stoffe, vor aHem 
des Farbsto££s Anthozyan, die bunten Blumenblatter. 

In dem Protoplasma sind aullerdem noch EiweiBkorper, sog. Protein
oder Aleuronkorper enthalten, die im ZelIsaft gelost waren und ausge
schieden wurden, und zwar entweder amorph oder in Kristallform, als Kri
stalloide (Abb. 154). Hau£ig auch findet sich in kleinen Tropfchen fettes 
oder atherisches 01 vor, auch viele Krista.lle von oxalsaurem Kalk. 

3. Der Zellsaft sammelt sich aus dem Protoplasma in Vakuolen an, 
die zusammenflieBen und so inmitten der Zellen eine wasserige Fliissigkeit 
darstellen, worin aIle Nahrsto££e der Pflanzen enthalten, aber auch die nicht 
mehr brauchbaren Stoffe abgeschieden sind. In ihm findet sich eine Reihe 
freier oder an Basen, an Kalk, AlkaIien und Alkaloide gebundener Sauren 
vor, es sind dies hauptsachIich Apfelsiiure, Baldriansaure, Bernsteinsaure, 
Buttersiiure, Essigsaure, Oxalsaure, Weinsiiure und Zitronensaure. 

Auch Zucker, Gerbstoff, Farbstoffe, ein starkeahnIicher Korper Inulin 
und Asparagin (Amidobernsteinsiiureaminsaure) sind in groI3erer Menge 

7* 
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vorhanden. Von Salzen ist besonders der oxalsaure Kalk in dem Zellsaft 
ausgeschieden, und zwar als Einzelkristalle von oktaedrischer Form, in 
nadelformigen Biindeln, Raphiden genannt, in Kristalldrusen oder als 
feine Kornchen, als Kristallsand (Abb. 155). 

Wir haben gesehen, daB sich aus einer Zelle, der Mutterzelle, durch 
Teilung des Zellkerns zwei Zellen, Tochterzellen, bilden konnen. Solche 

Abb.154. 
Aleuronklirner verschledener Formen. Zwei Zelien mit Aleuronkornern, alles sehr vergrofiert. 

Vermehrung der Zellen Dennen wir Entstehung der Zellen durch Zell
teil ung oder Zellfacherung (Abb. 156). Dieser Vorgang ist haufig sehr 
verwickelt. Will sich ein Zellkern teilen, so nimmt er zuerst an Gro.l3e zu, 
die kIeinen Kernkorperchen, die Nucleoli, sowie die Kernmembran losen 

Abb. 155. 
In den Zellen abllielallierter oxalsaurer Kalk. k Einzel

kristalle, dr Kristalldrusen. 

Abb.156. 
Zellvermemung durch Zellteilung. 

sich auf, und das Fadengewirr, das Kerngeriist wird deutlich sichtbar. Dieses 
Kerngeriist wird zu einem Kernfaden, der sich in eine bei jeder Pflanze 
ganz bestimmte Anzahl von Kernsegmenten teilt, die sich in der Mitte 
der Zelle, der Zellplatte, befinden. Diese einzelnen Kernsegmente teilen 
sich nun wiederum in je zwei Langsteile, die durch die Kernspindel, 
gewisse ·Zytoplasmafii.den, nach entgegengesetzter Seite der Zelle geleitet 
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werden. Die so zu zwei vollig getrennten Teilen gewordenen Kernsegmente 
werden je zu einem Kernfaden, es bildet sich eine neue Zellkernmembran, 
neue Zellkernkorperchen, und so ist ein neuer Zellkern entstanden. In
zwischen hat sich in der Mitte der Zelle aus der Kernspindel heraus eine 

s 
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Abb. 157. Zellteilung. 1-12 die elnzelnen Entwirklungsstufen. 

Teil ungsmembran gebildet, und die Kern
spindel ist allmahlich geschwunden (Abb. 157). 

Eine ZellteiIung kann auch so zuwege kommen, 
daB die Mutterzelle eine Ausstiilpung treibt, die 
sich durch Verengern der Verbindungsstelle schlieB
lich von der Mutterzelle 10slOst und eine neue Zelle 
darstellt. Solche ZellbiIdung heiBt A b s c h n ii run g 
oder S pross u ng (Abb. 158). 

Eine andere Art der Entstehung von Zellen 
nennt man freie Zell bild ung. Hier teiIt sich 
der Zellkern wiederholt in zwei Teile, so daB bis 
zu acht ZeIlkerne in der Mutterzelle vorhanden 
sind, die sich mit Zytoplasma der Mutterzelle und 
mit einer Membran umgeben. Das Plasma der 
Mutterzelle wird jedoch nicht vollstiindig ver

Abb. 158. Zellvermehrung 
rlurch Sprossung. 1 einzelne 
Zelle, 2 durch SproSBUng ent· 
standen, 3 zwei Sporen ent· 
halten, 4, keimende Sporen. 

braucht, es verdickt sich, wird gallertahnlich, und die entstandenen neuen 
Zellen liegen in der Mutterzelle. Diese Zellbildung findet sich bei manchen 
Pilzen, es entstehen Sporen, die die Fortpflanzung iibernehmen und zu 
diesem Zweck aus der Mutterzelle durch das verbliebene Plasma heraus
geschleudert werden (Abb. 159). 
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Eine Neubildung einer Zelle, wenn auch keine Zellvermehrung, tritt 
ferner ein durch die Zellverschmelzung. Hierbei geht der Inhalt der 
einen Zelle vollstiindig in die andere iiber. Es entsteht eine neue Zelle mit 
den Eigenschaften beider, z. B. bei der Befruchtung (Abb. 174). 

Abb. 159. Fr.ie ZelJblJduog. 
a-f die einzeinen Entwickiungsstufen. 

Zellgewebe. 
Eine Vereinigung von zusammen

hiingenden Zellen, die anniihernd iiber
einstimmend gebaut sind und gleichen 
Zwecken dienen, nennen wir ein Ge
webe. 

Solche Gewebe konnen sich nach 
verschiedenen Fliichen des Raumes hin 
erstrecken. je nachdem die einzelnen 
Zellen aneinandergelagert sind. Wir 
sprechen von: 

1. einer Zellreihe, wenn die Zellen 
nur mit je einer Endfliiche anein
anderkommen, gleichsam einen 
Faden bilden, 

2. einer Zellflache, wenn die Zellen 
nach zwei Richtungen des Raumes 
aneinanderstoBen. 

3. einemZellkorper, wenn die Zellen, 
iihnlich einer Honigwabe, neben-, 
iiber- und untereinander ange
ordnet sind. 

Treten Zellel';l zu einem Gewebe zu
sammen, so bleibt die gemeinsame Wand 
entweder diinn, oder sie verdickt sich 
zu denselben Formen, wie sie die Zell
wand annimmt. Sie kann aber auch 

nach und nach vollstiindig aufgelost werden, wodurch GefaBe entstehen. 
Dies sind lange Rohren oder Kaniile, die aus Zellreihen hervorgegangen 
sind, deren Zellzwischenwande aufgelost wurden, und die kein lebendiges 
Protoplasma mehr fiihren. Es konnen Gewebe also aus lebendigen proto
plasmahaltigen Zellen und protoplasmafreien Zellen bestehen. Auch die 
Form der Zellen in den Geweben kann verschieden sein, je nachdem die 
Nahrungszufuhr einseitig oder allseitig geschah. Bei einseitiger Erniihrung 
entstehen langgestreckte, zylindrische, prosenchymatische Zellen, bei 
allseitiger dagegen zwolffliichige parenchymatische Zellen, die nicht 
viel Iiinger als breit sind. SchlieBlich ist auch der Zweck, dem die einzelnen 
Gewebe dienen sollen, verschieden. 1st das eine fUr den A ufba u, so ist das 
andere fiir die Erniihrung oder fiir den Schutz der Pflanze bestimmt. 
AIle diese Gesichtspunkte fiihren zu einer Einteilung der Gewebe in Ge
webesysteme, in: 

1. das Bildungsgewebesystem oder Meristem, 
2. das Hautgewebesystem, 
3. das Strangsystem, Fibrovasalsystem oder Leitsystem. 
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1. In dem Pflanzchen kleinster Form, im Em b r yo, ist eine Verbindung 
gleichartiger Zellen, das Urgewebe, Urmeristem, vorhanden, das sich 
wahrend des Wachsens des Pflanzchens bald in andere Gewebe umbildet. 
Nurin den Vegetations punk
ten, den· aul3ersten Spitzen der 
Stengel, der W urzeln und ihrer 
Verzweigungen findet es sich 
noch unverandert vor und ist 
infolge groBen Plasmareichtums 
bestandig in Teilung begriffen, 
so das Wachstum, den 
Aufbau bewirkend. Aus 
diesem B il d un gs- oder Tei
lungsgewebe entsteht einer
seits neues Teilungsgewebe, an
derseits aber Dauergewebe, 
Zellen, die nicht mehr imstande 
sind, sich zu teilen, rue ihre end
giiltige Form erhalten haben und 
oft auch nicht mehr protoplasma
haltig sind. 

2. Das Hautgewebesy
stem, dieOberhaut oder Epi
dermis, soll die Pflanze 
gegen schadliche auBere 
Einfliisse schiitzen und sie 
vor zu starker Verdunstung, vor 
dem Austrocknen, bewahren. Die 
Oberhaut besteht gewohnlich aus 
einer einzigen Zellschicht, deren 
auBere Zellwand stark verdickt 
und mit einer korkahnlichen 
Schicht, der Cut i cuI a , bedeckt 
ist, Haargebilde tragt und haufig 
WachsteiIchen eingelagert hat, 
um das Wasser abzuhalten. Oft 
ist sie auch von innen heraus 
durch eingebettete hornige oder 
stark quellbare Zellschichten ver
starkt. Bei allen an der Luft 
wachsenden Pflanzenteilen, be-

s 

Abb.160. 
Ein TeilstUckchen des Querschnittes durch ein 
Blatt. s Spaltoffnung, sp schwammartiges Paren· 
chymgewebe, pa sehr viel Chlorophyllkilrner ent
haitende BOg. Palisadenzcilen, col obere Epider-

mis, eu untere Epidermis. 

b 

sonders bei den BIattern, ist die b 
Oberhaut durch Spaltoffnun
gen unterbrochen, wodurch die 
Verbindung mit der aul3eren Luft Abb. 161. 

1. Oberhaut aus einer Zellreihe gebildet, im Begriff, 
hergestellt wird, also Luft aufge- die Verdickung IIbzuwerfen. 2. Korkgewebe. 

nommen werden und Verdun-
stung eintreten kann. Jede Spaltoffnung wird durch zwei Epidermis
zellen, die SchlieBzellen, gebildet, die meist eine halbmondartige 
Form haben und so die Spaltoffnungen ergeben, die zu einer Atemhohle 
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fiihren, einem groI3eren Interzellularraume zwischen Oberhaut und 
dem inneren Gewebe. Von solchen Spaltoffnungen kommen bei den 
Blattern auf 1 qmm 100 bis zu 700 (Abb. 160). Die Interzellular
raume oder Luftliicken bilden sich zwischen Zellen saftiger Gewebe 
dadurch, daB sich die gemeinsame Wand benachbarter Zellen teilweise 
spaltet. Diese Luftliicken erreichen oft eine ansehnliche GroBe und dienen 
dazu, an aIle Teile der Pflanze Luft gelangen zu lassen. 

Bei Pflanzen, die ein langeres Leben haben und in die Dicke wachsen, 
geniigt die einfache Oberhaut nicht, hier entsteht ein neues Hautgewebe, 
der Kor k. Dies sind vielreihige tafelformige ZeIlen, deren Membrane 
Wasser und ZeIlsaft so gut wie nicht durchdringen lassen (Abb. 161). 
Solche Korkschicht wiederholt sich nach einiger Zeit im Innern des Ge
webes. Infolgedessen wird den auBeren Schichten aIle Nahrungszufuhr 
abgeschnitten, sie sterben ab und bilden die Bor ke, die sich ablOsen laI3t. 

Das Fibrovasalsystem. 
DiE' Verrichtungen dieser Gewebeformen sind, der Pflanze innere 

Festigkeit zu gcben, daI3 sie z. B. dem Winde Widerstand leisten kann, 
aber sie bezwecken auch, Wasser und die in Losung gehaltenen Nahr
stoffe in aIle Teile der Pflanze zu leiten. So besteht dieses System 
aus Leitbiindeln, GefaI3biindeln, oder Fibrovasalstrangen, die 
den ganzen Pflanzenkorper hoher entwickelter Pflanzen durchziehen. In 
den Bliittern bilden sie die Blattnerven. Sie sind in dem iibrigen Gewebe 
teils zerstreut angeordnet, teils kreisformig. 1m letzteren FaIle werden die 
von dem GefaI3biindelkreis umschlossenen Teile Mar k genannt, die auI3er
halb des Ringes gelegenen R in d e. Rinde und Mark stehen untereinander 
durch Gewebeteile, die mit Markstrahlen bezeichnet werden, in Ver
bindung. Gewohnlich sind die GefaBbiindel verholzt, fester als das iibrige 
Gewebe. Bei krautartigen Stengelteilen und Blattern kann man sie leicht 
aus dem Grundgewebe entfernen. Oft aber kommen sie in groBen Mengen 
vor und bilden dann das HoI z der B ii u me. 

Ein jedes GefaBbiindel besteht aus zwei Teilen: A einem Holzkorper, 
auch Xylem genannt, und B einem Bastkorper oder Siebteil, auch 
Phloem genannt (Abb. 162). 

Der Holzkorper ist der feste aber starre, briichige Teil des GefaB
biindels. Die ZeIlwande sind mehr oder weniger verholzt, enthalten nur 
Luft und dienen dazu, Wasser in aIle Organe der Pflanze zu leiten. 

1m Bastkorper sind die ZeIlwande weniger verholzt, biegsam, die 
Zellen enthalten noch Zellsaft. Sie haben die Bestimmung, die in den 
Blattern erzeugte Starke und EiweiI3stoffe an die Verbrauchsstellen 
oder A ufspeicherungsorte zu befordern. 

Holzkorper und Bastkorper konnen untereinander verschieden ange
ordnet sein: 

a) kollateral, dann liegt der Holzkorper dem Inneren des Stengels 
zu, der Bastkorper dem aui3eren Umfange, der sog. Peripherie, 

b) konzentrisch, dann wird der Holzkorper ringformig vom Bast
korper umfaI3t. Seltener ist dieses Verhaltnis gerade umgekehrt, 
z. B. bei Rhizoma. lridis, 

c) radial, dann liegen Holzkorper und Bastkorper nebeneinander, 
wie bei den Wurzeln. 
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A. Der Holzkorper ist aus verschiedenen Gewebeformen zusammengesetzt. 
Es sind dies: 
1. echte GefaBe oder Tracheen. Hohle Kanale, die dadurch ent· 

standen sind, daB sich die Querwande iibereinanderliegender Zellen 
entweder vollstandig oder mehr oder weniger aufgelost haben. 
Die Wandungen sind verholzt und zeigen aBe Verdickungen, die 
eine ZeBwand haben kann. Die GefaBe sind mit Luft und Wasser 
gefiillt und protoplasmaleer. 

2. Tracheiden. Tote, langgestreckte, an beiden Enden zugespitzte 
ZeBen, deren Zellwande die Verdickungen der Tracheen aufweisen. 

Abb.162. 
Llingsschnitt durch ein Geflillbilndel (schematlsch). 1 Markzellen, 2 Geflill mit ringfijrmigem 
Dlckenwachstum, 3 Spiralgeflill, 4 Geflill mit netzartigen Verdickungen, D Holzparenchym, 6 Bast
fasern des Holzes, Libriform, 7 GefliO mit Tilpfeln, 8 Holzparenchym, 9 Kambtumzellen, 

10 Geleitzellen, 11 Siebr6hren, 12 Siebparenchymzellen, 13 Bastzellen, 14 Rindenparenchym. 

3. Holzfasern, Libriform oder Sklerenchymfasern genannt. 
Protoplasmaleere, langere Gebilde als die Tracheiden mit stark ver· 
dickten Wandungen. Diesen zuzurechnen sind die Steinzellen 
oder Sklereiden, die das Eindringen von Fremdkorpern in den 
P£lanzenkorper verhindern sollen. 

4. Holzparenchym. Parenchymatische, Iebende Zellen mit diinnen 
verholzten Wanden. 

B. Der Bastkorper, Siebteil oder Phloem, zeigt folgende Formen: 
1. Siebrohren. Sie bestehen aus ZeBreihen, die protoplasmahaltig 

sind, deren Querwande nicht verschwinden, sondern Siebplatten 
bilden, indem sie teilweise verdicken, die nicht verdickten Stellen 
aber siebartig durchlOchert werden. Durch diese Siebplatten wandern 
die KohlenstoH· und Stickstoffverbindungen an die Verbrauchsorte 
oder an die Ablagerungsstatten, zu Wurzelstocken, Wurzeln und 
Knollen. 
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2. Bastfasern. Sie sind den Holzfasern so gut wie gleich. 
3. Phloemparenchym. Nicht verholzte parenchymatische proto

plasmafiihrende Zellen. Hierzu gehOren auch viel Protoplasma 
enthaltende, aber mehr langgestreckte Zellen, die Kambiform
zellen oder Geleitzellen genannt werden. 

Die Fibrovasalstrange sind entweder geschlossen, wie bei den Mono
kotyledoneen, d. h. die samtlichen GefaBbiindel, die in dem parenchyma
tischen Gewebe zerstreut liegen (Abb. 163), sind in Dauergewebe umge-

Abb.163. 
Zerstreut \legende geschlosBene 

GefiBbilndel. 

Abb. 165. 
Querdurchschnltt durch einen 
zweljihrigen BittersliBstengel 
(schematisch). m Mark, I Holz, 
k Kambiumring, d Markscheide, 

c, a Rindenschichten. 

wandelt, sie sind nicht mehr teilungs
fahig, oder sie sind offen, wie bei den 
Dikotyledoneen, dann bleibt eine Ge
webeschicht zwischen Holz und Bast
korper protoplasmahaltig, teilungs
fahig. Diese Schicht heiBt K am b i u m 

Abb 164. 
Schematische Figur eines einjihrigen Dlkoty
ledoneengewichses. m Mark, rm Markstrahlen, 
f GefiBbilndel, kreisformig angeordnet, k 
Kambiumring, ex, en, ms Rindenschichten. 

-- k 

Abb.166. 
Querdurchschnitt eines 4jihrigen 
Astes eines Nadelholzes. 0 Mark, 1 2 
S 4 J ahresringe , gr J a hresgrenze 
zwischen dem S. u. 4. Jahresringe, 

k Kambium, c Rinde. 

(Abb. 162, 9). 1m Kambium kreisen vor allem die Safte der Pflanze, und 
von ihm aus werden nach innen neue Holzschichten, nach auBen neue Bast
schichten gebildet, so daB ein Dickenwachstum eintritt, wie es bei den Diko
tyledoneen der Fall ist, wo die GefaBbiindel in einem Kreis angeordnet sind. 
Bei solchem Dickenwachstume wachst zuerst seitlich eine Kambiumschicht 
in das verbindende Mark hinein, die Kambiumschicht schlieBt sich zu einem 
Ringe, demKambiumring(Abb.164:), und diesertreibtneue, sekundare 
Holzschicht und neue, sekundare Bastschicht. Dauert der diko
tyledonische Stamm aus, erstreckt sich sein Leben iiber Jahre hinaus, so 
entstehen J ahresri nge (Abb. 165-167), die deutlich voneinander unter
schieden werden konnen. Und zwar weil das Friihlingsholz durch reichliche 
Nahrungszufuhr weitere Zellen und GefaBe aufweist als das Sommerholz, 
wo die Zellen platter und mehr verdickt sind. 1m Winter ruht die Holz-
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bildung, und so ist die nachste Friihjahrsschicht von der vorjahrigen 
Sommerschicht genau auseinanderzuhalten. Das altere Holz, das mit der 
Zeit aus dem Safteumlaufe so gut wie ausscheidet, ist dunkler und heiBt 
Kernholz; wahrend die jiingere Holzschicht, die zunachst dem Kambium 
liegt, Splint genannt wird. 

Die Pflanzen scheiden manche Stoffe, die mehr oder weniger nicht 
mehr verarbeitet werden sollen, in Sekretionsbehaltern als Sekrete 
aus. Solche Sekretbehalter konnen schizolysigen entstehen. Eine Zelle 
teilt sich in vier oder 
sechs Zellen, sog. Epi
thelzellen, diese wei
chen in der Mitte aus
einander, so daB ein 
leerer Raum hervor
tritt, der sich erweitert. 
Darauf IOsen sich die 
Epithelzellen mitsamt 
dem Inhalte zu einem 
Sekret auf. 

Von diesen Sekret
behaltern unterscheiden 
sich die Sekretzellen 
oderSchla uche, runde 
oder schlauchartige, ein
zeIn oder in Gruppen 
vorkommende Zellen, 
worin atherische Ole, 
Harz, Balsam, Gerb
stoff, Schleim und Kri
stalle abgelagert sind. 

Auch die Milch
saftrohren sind Se
kretorgane. Sie fiihren 
in gegliederten und 
ungegliederten Rohren 

Abb. 167. 
Ein Tell elnes Querschnittes eines dreijihrigen Llndenstammes. 

einen Milchsaft, der beim Verletzen der Pflanze ausflieBt und sie mit einem 
schiitzenden Verbande versieht. Wahrend die gegIiederten Milchsaftrohren 
auf dieselbe Weise sich gebildet haben wie die GefiiBe, sind die ungegliederten 
Milchsaftrohren schon im Keimling in der Anlage vorhanden. Sie wachsen 
zwischen den Zellen mit diesen fort, verasteln sich stark, enthalten in 
den jiingeren Teilen noch Protoplasma mit vielen Zellkernen, dagegen 
sondern die alteren Teile den Milchsaft abo 

Au13er diesen Gebilden durchlaufen den Holzkorper noch Strahl en, 
Markstrahlen, auch Spiegelfasern genannt. Sie werden yom Kam 
biumring nach beiden Seiten hin erzeugt und erstrecken sich von der 
Holzschicht bis zur Bastschicht. Sie sind primar, wenn ihr Wachstum 
sofort bei Beginn des Dickenwachstums erfolgte, sekundar, wenn es erst 
spater eintrat. 
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Systematische Einteilnng der Pflanzen. 
Die Zahl der Pflanzen ist ungemein gro13. Der schwedische Botaniker 

Karl von Linne (1707-1778) kannte schon 10000 verschiedene Arten, 
heute ist diese Zahl auf uber 300000 angeschwollen. So versuchte man be
reits im 16. Jahrhundert die Pflanzen einzuteilen, sie in ein System 
einzureihen, aber erst Linne gelang es im Jahr 1735 ein System aufzustelIen, 
das zu gro13er Bedeutung kam und uber ein Jahrhundert allein seine Geltung 
ausubte. Dieses Linnesche System wird Geschlechts- oder Sexual
system oder kunstliches System genannt, weil Linne die Beschaffenheit 
der Staub blatter, der StaubgefiWe und der Fruchtbliitter, der Stempel, seiner 
Einteilung zugrunde legte, die immer kunstlich sein mu13te, da nur ganz 
bestimmte Organe und nicht die Gesamtheit der Eigenschaften in Betracht 
gezogen wurden. 

Linne teilte die Pflanzen in 24 K I ass e n. 
Die Klassen 1-23 umfassen Pflanzen, wo Staubgefa13e und Stempel 

deutlich sichtbar sind (Phanerogamen), 
die Klasse 24 dagegen solche Pflanzen, wo Staubgefa13e und Stempel 

nicht erkennbar sind (Kryptogamen). 
A. Die Phanerogamen (1-23) teilte er wieder ein in: 

Klasse 1-20 Pflanzen mit Zwitterbliiten, 
Klasse 21-23 Pflanzen mit eingeschlechtigen Bluten. 
Die Klassen 1-13 bestimmen sich nach der Anzahl der Staubgefa13e, 

14 und 15 nach deren Gro13e, 16-18 nach der Verwachsung der Staub
faden untereinander. Bei der 19. Klasse sind die Staubbeutel verwachsen, 
bei der 20. die Staubfaden mit dem Griffel. In der 21. Klasse sind die ein
hausigen, die Monoecia untergebracht, in der 22. die zweihausigen, die Di
oecia, und die 23. Klasse setzt sich aus den vielehigen zusammen, den Poly
gamia, wo Zwitterbluten und diklinische vorkommen. Die verschiedenen 
Klassen bestehen wieder aus 0 r d nun gen. U nd zwar legte Linne den Ord
nungen hauptsachlich die Beschaffenheit der weiblichen Geschlechtsorgane 
und der Fruchtbildung zugrunde. So ist bei den erst en 13 Klassen fur die 
Ordnungen die Anzahl der Fruchtknoten und bei V orhandensein von nur 
einem Fruchtknoten, die Anzahl der Griffel, und wenn diese fehlen, die Anzahl 
der sitzenden N arben bestimmend. Bei der 14. und 15. die Gestalt der Frucht. 
Fur die Ordnungen der 16. bis 23. Klasse ist mit Ausnahme der 19. Klasse 
wieder die Anzahl der Staubblatter ausschlaggebend, wahrend sie bei der 
19. Klasse hauptsachlich aus der Verteilung der Zwitter- und der eingeschlech
tigen Bluten und der Umhiillung abgeleitet werden. Die 24. Kia sse besteht 
aus den Unterabteilungen: Farngewachse, Moose, Flechten, Algen und Pilze. 

Weiter werden dann die Pflanzen in Gattungen eingeteilt und diese in 
Arten. Solche Pflanzen, die in den Bluten und dem Fruchtbau im all
gemeinen ubereinstimmen, ergeben die Gattungen. Sind auch Wurzel, 
Stamm und Blatter ziemIich ubereinstimmend und werden durch die Samen 
gleichgestaltete Pflanzen erzeugt, so bilden sie Arten. Zeigen sich bei den 
Arten wieder kleine Abweichungen, z. B. Verschiedenheit in der Behaarung, 
in der Blattform, fuhrt dies zu einer Abart. 

So gab Linne jeder Pflanze einen Namen aus zwei Wortern bestehend
binare Nomenklatur -, einem Hauptwort und einem Beiworte. Das 
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Hauptwort bezeichnet die Gattung, das Beiwort die Art. Bei dem Linne
schen System, wo in der Hauptsache nur von einem Organ ausgegangen 
wird, werden hiiufig Pflanzen auseinandergerissen, die eigentIich nach der 
Gesamtheit ihrer Eigenschaften zusammengehOren. Diesem Dbelstande 
suchen die natiirlichen Systeme abzuhel£en, indem hier die Pflanzen nach 
der Gesamtheit der Ahnlichkeit, nach ihrer natiirlichen ZusammengehOrig
keit, nach ihrer Verwandtschaft geordnet sind. Wahrend das Linnesche 
System das Bestimmen unbekannter Pflanzen, d. h. das Unterordnen in eine 
Gruppe, erleichtert, bieten erst die natiirlichen Systeme einen EinbIick in 
den ganzen Zusammenhang und den Entwicklungsgang der Pflanzenwelt. 

Natiirliche Systeme haben unter anderen aufgestellt: 
Jussieu, de Candolle, Endlicher, Brongniart, Braun, Eichler und Engler. 
Der Franzose Antoine Laurent de Jussieu (1748-1836) teilte das 

ganze Pflanzenreich in drei grol3e Gruppen (1789): 
A. Akotyledonen, Pflanzen ohne Samenlappen. 
B. Monokotyledonen, Pflanzen mit einem Samenlappen. 

Diese teilte er ein in solche deren 
1. Staubblatter unterweibig, 
2. StaubbIatter umweibig, 
4. StaubIatter oberweibig sind. 

C. Dikotyledonen, Pflanzen mit zwei Samenlappen. 
Die Dikotyledonen in: 
1. Blumenkronenlose. 
2. Einblumenblattrige, wo die Blumenkrone verwachsen ist. 
3. Viel bl ume n bla ttrige, wo die Blumenkrone aus getrennten 

Blumenblattern besteht. 
4. UnregelmaI3ig diklinische. 

Der Schweizer Auguste Pyramus de Candolle (1778-1841) ging von 
dem anatomischen Bau der Pflanzen aus und stellte (1813) zwei Haupt
gruppen auf: 

A. Zellpflanzen, Pflanzen, deren Zellgewebe keine GefaI3biindel hat 
(Kryptogamen) . 

B. GefaI3pflanzen, Pflanzen mit GefaI3biindeln (Phanerogamen). 
Die GefaI3pflanzen teilte er in: 
1. Innenwiichsige, einsamenblattrige Monokotyledonen, wo 

die GefaI3e biindelweise, nicht in Schichten angeordnet sind. 
2. AuI3enwiichsige, zweisamenblattrige Dikotyledonen, wo die 

GefaI3e konzentrische Schichten biIden. 
Der Wiener Stephan Endlicher setzte (1836) zwei Gruppen fest: 
A. Thallophyten, Lagerpflanzen, die sich nicht in Achsenorgane, 

in Stengel und Wurzeln gliedern und keine Blatter haben. 
B. Kormophyten, Achsenpflanzen, die deutlich Wurzel, Stengel 

und Blatter tragen. 
Die Achsenpflanzen unterschied er in: 
1. Endsprosser, die nur an der Spitze des Stammes wachsen. 
2. Umsprosser, die nur im Umfange wachsen. 
3. Endumsprosser, die sowohl an der Spitze als auch am Um

fange wachsen. 
Adolphe Brongniart behielt (1843) die Haupteinteilung in Kryptogamen, 

Pflanzen ohne Bliiten und Phanerogamen, Pflanzen mit Bliiten bei, er teilte 
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die Phanerogamen auch in Monokotyledonen und Dikotyledonen, wies aber bei 
den Dikotyledonen besonders auf die Nacktsamigen hin, bei denen die 
Samenanlagen offen, nicht in einem Fruchtknoten liegen. Alexander Braun 
(1864) und Eichler (1883) suchten dies System auszubauen und die Pflanzen
welt von den niedrigst entwickelten bis zu den auf Mchster Stufe stehenden 
Pflanzen in eine zusammenhangende aufsteigende Linie der Fortentwicklung 
zu bringen. Diesem Bestreben trug voll Rechnung das von Engler im J ahr 
1886 aufgestellte System, das heute die meiste Geltung hat. Engler durchbrach 
die althergebrachte Unterscheidung in Kryptogamen und Phanerogamen 
insoweit, als er die ganze Pflanzenwelt in 13 verschiedene A b t e i I u n g e n 
ordnete, wovon die ersten 12 Abteilungen die friiheren Kryptogamen, die 
13. die Phanerogamen umfassen. Die A b t E' i I u n g e n teilte er in Un t e r
a b t e i I u n g en, diese in K I ass en, wo erforderlich in Un t e r k I ass en , 
diese in Reihengr upp en bzw. in Reihen. Die Reihen, wenn notig, in 
Unterreihen und weiter in Familien, Gattungen, Arten und 
A b arten. 

Englers System 
nach Syllabus der Pflanzenfamilien. 

I. Abteilung. Schizophyta, Spaltpflanzen. 
1. Klasse. Schizomycete s, Spaltpilze oder Bakterien. 1. Reihe: 

E u b act e ria, Zellen ohne Schwefel und Bakteriopurpurin. 2. Reihe: 
T h i 0 b act e ria, Zellen mit Schwefeleinschliissen, farblos oder durch 
Bakteriopurpurin rot oder violett. 2. Klasse. Schizophyceae, Spalt
algen. 

Spa I t pi 1 z e oder B a k t e r i e n sind einzeIIige Lebewesen von kugliger 
(Mi kro ko k ke n), stiibchenformiger (B a kt erie n), gerader (Bazille n) 
oder gewundener Gestalt (Spirillen). Sie sind entweder farbios oder 
gefiirbt, enthalten jedoch kein Chlorophyll, sind von winziger GroBe, gehen 
mitunter von einer Form in die andere iiber und vermehren sich unter ge
eigneten Verhaltnissen sehr rasch durch Teilung oder Sporenbildung. Manche 
von ihnen bilden Garungserreger, Fermente, sind auch sehr wichtig fUr 
die Verdauung und femer auch in den Pflanzen fiir die Uberffihrung der 
Reservestiirke in Iosliche Starke. Die meisten von ihnen sind Fa ul nis
bewohner, Saprophyten, die organischeStoffe in anorganischezuriick
bilden, wobei haufig eine Garung entsteht oder sich Farbstoffe bilden. Andere 
sind Schmarotzer, Parasiten, sie befallen Lebewesen. DieseSchmarotzer 
sind in vielen Fallen auch fiir die Landwirtschaft von groBem Nutzen, z. B. 
die nitrifizierendenSpaltpilze. Sie nehmen den Stickstoff aus der Luft 
auf, und so wird er in Pflanzen, auf denen die Spaltpilze schmarotzen, iiber
gefiihrt. Anderseits sind sie gefahrliche Erreger ansteckender Krankheiten 
bei Menschen und Tieren, wie der Cholera, Tuberkulose, Diphtheritis. So ist 
die Feststellung des Vorhandenseins von Spaltpilzen aul3erst wichtig. Zu 
diesem Zwecke bringt man etwas von dem erkrankten Korperteil oder von 
den Abgangen mit Nahrgelatine zusammen, einer Mischung von Gelatine 
oder Agar-Agar, Fleischpepton und verschiedenen Salzen. Die Gelatine wird 
geschmolzen, darauf auf eine keimfrei -gemachte Platte gegossen, wo man 
sie erstarren laBt. Die jetzt zerstreuten verschiedenartigsten SpaitpiIze 
vermehren sich rasch zu Kolonien. Von solcher Kolonie wird eine 
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winzige Menge bestimmter Spalt.pilze in neuen Nahrstoff iibertragen, eine 
Reinkultur geziichtet. 

Aus dem V orhandensein bestimmter Spaltpilze schlieJ3t man dann auf 
ganz bestimmte Krankheiten (Abb. 168). 

Abb. 168. 
Tuberkelbazillen der Lunge. 1000 mal vergroBert 
und durch Metbylenblau gefarbt, so daB die Bazillen 

. dunkle Striche bilden. 

Abb. 170. 

b 

Abb. 169a. b. 
a Eine Spaltalgen·Kolonie (Nostoc

Kolonie) mit Gal\ertmasse. 
b StUck piner fadenartlgPD Spaltalge 

aus der Gattung Oscillatoria. 
h sogen. Grenzzel\en oder Hetero

zysten. grollere Zel\en. die nicht 
teilbar sind. 

A Sporen und Keimung eines Schleimpilzes. C Protoplasmamassen (Amoben) der Lohbliite (Fuligo 
spetics). B nachste Entwicklungsstufe (SchwArmzeitl. D kleines Plasmodium der Lohbliite. E u. F 

Plasmodien von Dldymiumarten. 

Die Spa 1 tal g e n sind einzellig oder fadenformig, oft zu Perl en
schniiren vereinigt und mit einer Gallertmasse umgeben. Sie enthalten 
einen blaugriinen, roten oder violetten Farbstoff, leben in siiJ3em Wass'lr 
oder /l.uf feuchtem Boden und vermehren sich dUl'ch ZellteiIung (Abb. 169). 
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II. Abteilung. Phytosarcodina, Myxothallophyta, Myxomy
cetes, Schleimpilze. Pilztiere. 
1. Klasse: Acrasiales. 2. Klasse: Plasmodiophorales. 3. Klasse: Myxo

gasteres. 
Die Schleimpilze zeigen von allen iibrigen Pflanzengruppen so be

trachtliche Abweichungen, daB sie manchmal zu den Tieren gerechnet 
werden. Es sind membranlose chlorophyllfreie Protoplasmamassen, die 
sich auf ihrem Untergrunde, z. B. Erde oder Lohe, fortbewegen. All-

Abb. 171. 
Fruchtbildungen (Fadengefiecht, Kapillitium) verschiedener Schleimpilze, worin Bicb die Sporen 

(C, F, H) befinden. 

mahlich umgeben sie sich mit einer Riille, vermehren sich ungeschlecht
lich, vegetativ, bilden mit einer Membran umgebene Sporen, die sich 
in einem Fadengeflecht, einem Kapillitium, befinden. Beim Keimen 
kriechen aus den Sporen wieder kIeine Protoplasmakliimpchen, die sich 
beim Zusammentreffen zu groBeren Protoplasmamassen, zu Plasmodien, 
vereinigen (Abb. 170-171). 
III. Abteilung. Flagellatae. GeiBeltragende, pilz- oder algenahn

liche Korper. 
1. Reihe : Pantostomatales. 4. Reihe: ChrYsomonadales. 
2. Reihe: Distomatales. 5. Reihe: Cryptomonadales. 
3. Reihe: Protomastigales. 6. Reihe: Chloromonadales. 

7. Reihe: Euglenales. 
IV. Abteilung. Di noflagellatae. GeiB el trage nde alge nah nliche 

Korper. 
Mikroskopisch kIeine einzellige Lebewesen, die mit einer Quer- und 

Langsfurche umgeben und mit Bewegungsorganen, GeiBeln, versehen sind. 
Sie enthalten Chlorophyll, assimilieren demnach KohlenstoH und pflanzen 
sich durch Zweiteilung fort. Sie finden sich vorwiegend im P I a n k ton, d. h. 
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der Pflanzenwelt des Meeres, verursachen auch mit das Leuchten des Meeres 
(Abb.172). 

V. AbteiIung. Bacillario ph yta. Kiesel alge n. 
Diatomeen. Es sind mikroskopisch kleine Zellen, in deren Mem

bran Kieselsaure eingelagert ist. Jede Zelle besteht aus zwei Teilen, die 
wie Ralften einer Schach
tel ineinandergreifen (Abb. 
173). Sie enthalten Chloro
phyll, das aber infolge eines 
andern Farbstoffs, des 
Dia to mi ns, gelb bis gelb
braun aussieht, und kom
men entweder einzeln oder 
zu Faden vereinigt im 
siillen Wasser und 1m 
Meerwasser vor. Sie teilen 
sich fort und fort in zwei 
TeiIe. Raben sie eine ge
wisse geringste Kleinheit 
erreicht, vergro3ern sie sich 

Abb. 172. Plankwo·Lebeweseu. 
A Ceratlum tripos . B Perldinium divergens. 

Stark vergrb/lert (naeh Schiitt). 

wieder, indem Protoplasmr. austritt und wachst, oder aber es treten die 
Protoplasmakorper zweier Zellen zusammen und biIden eine gemeinsame 

[T· 

In 

A B 
Abb. 173. Eine Dlatomee. 

A Schalen· oder Deckelansicht. 
B GUrtelband· oder Seiteoansicht. 

a Die !uLlere Sehale, 
I die innere Sehale. 

(800 faeh vergroLlert.) 

Zelle. Man unterscheidet G run d d i a t om e en, 
in seichteren Gewassern, und Planktondia
tomeen, in tieferen Gewassern. Sie kommen 
nur in einer Ticfe vor, 
biszu welcherdasLicht 
hinstrahlen kann, da 
sie als chlorophyll
haltig auf Licht an
gewiesen sind. Sterben 
sieab, bleibt die Kiesel
saure zuruck. 
VI. Abteilung. Con -

jugatae. Zygo
ph yceae. Chloro
phyllgriine Al
gen; Fortpflan
zung durch K 0 -

pu la tion. 
J ochalgen. Sie 

leben entweder einzeln 
oder in Faden, ent
halten Chlorophyll in 

bandformiger oder 
sternchenartiger An
ordnung, aber keine 

Kieselsaure. Zwei 

Abb.174. 
Zellversehmelzung zwischen 
dem Inhalte zweier Zellen 
einer Joehalge. 1. 2n. 3 zeigen 
die einzeloeo Entwiekluogs' 

abschoitte. 3. Zygospore. 

Zellen vereinigen sich durch Zell verschmelzung zu einer Jochspore oder 
Zygospore, aus der nach einigerZeit eine neuePfIanze wachst (Abb. 174). 

Buchhelster·Otterabach. I. 16. Auf!. 8 
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VII. Abteilung. ChI 0 r 0 p h y c e a e. 1. Klasse: Protococcales. 1. Reihe: Vol
vocales. 2. Reihe: Euprotoeoceales. 2. Klasse: Ulotriehales (£rUher Con
fervales). 3. Klasse: Siphonocladales. 4. Klasse: Siphonales. Chloro
phyllgriine Algen. Fortpflanzung durch schwarmende Gameten 
oder durch Spermatozoiden und Oospharen. 

Chlorophyllhaltige Algen, die einzellig oder fadenformig auftreten 
oder Zellflache und Zellkorper bilden konnen. Sie vermehren sich einer
seits durch ungesehleehtliche Vermehrung. Es treten Schwarmer als 
membranlose Protoplasmamasse aus den Zellen heraus, bewegen sich ver-

Abb.175. 
Armleuchteralge (Chara fragilis). 

1. StUck eines Zweiges mit Antheridien und Oogonien. 
2. Die Geschlechtsorgane vergrllBert. 

a Antheridium mit den Spermatozoiden. 
c Oogonium mit der Oosphilre oder Eizelle. 
k Krlinchen, das bei der Reife des Oogoniums 

abfilUt, so daB die Spermatozoiden In das 
Oogonium eindringen kllnnen. 

3. Manubrium mit Zellfilden, worin sich die Sperma
tozoiden befinden. Es sind im Innem der Anthe
ridien acht solcher Manubrlen vorhanden. 

4. Ein StUck der ZellfAden stark vergrllBert. 
6. Eln Spermatozoid, sehr stark vergrollert. 

mittels GeiBeIn, Faden, auf dem 
Wasser fort, umgeben sich mit 
einer Membran und treten dann 
in die Zweiteilung ein. Ander
seits tritt eine geschlechtliche 
Vermehrung ein durch Ver
schmelzung der Protoplasma
masse zweier gleichartiger Zel
len, zweier Gameten, die zu 
einer Gamospore werden. 
Oder auch durch Verschmelzung 
zweier ungIeiehartiger Gameten, 
von denen die kleinere die mann
liehe, die groBere die weibliehe 
darstellt. Bei haher entwickelten 
Griinalgen werden in besonderen 
Zellen, Antheridien genannt, 
leichtbewegliche, mit Faden, 
Zilien, versehene Sperma
tozoiden gebildet und wieder
urn in andern Zellen, in den 
Oogonien, die Oospharen 
oder Eizellen. Die Spermato
zoiden dringen in die Oosphare 
ein, befruehten sie, und es 
bildet sich eine E i s P 0 r e, eine 
Oospore. 

VIII. Abteilung. Charophyta. 
Armleuchtergewachse. 
Chioro phy IlgrUneAIgen 
von eigenartigem, hochent
wickeitem Bau. Fortpflan
zung durch Spermatozoiden 
und Oospharen. 

Armleuchtergewachse sind chlorophyllhaltige, quirlig verzweigte Zell-
faden mit Antheridien und Oogonien. Aus kiirzeren Zellen, den Knoten
zellen, gehen haarartige Zellen ab, die sich gleichsam als Rinde urn langere, 
biszu 20 cmlange Zellen, Internodien genannt, herumlegen. Die Oogonien 
sind mit Schutzhiillen umgeben. Diese fallen zur Reifezeit ab, und die 
Spermatozoiden dringen zu den Oospharen (Abb.175). 
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IX. AbteiIung. Phaeophyceae, Braunalgen. 1. Reihe: Ectocarpales. 
2. Reihe : Sphacelariales. 3. Reihe : Cutieriaies. 4. Reihe: Laminariaies. 
5. Reihe: Tiiopteridaies. 6. Reihe : Fucaies. 7. Reihe: DictyotaIes.
Fortpflanzung durch schwarmende Gameten oder durch Spermatozoiden 
und Oosphiiren, Eizellen. 
Hochentwickelte, infolgt> eines braunen Farbstoffes, des Phykophiiins 

braune oder braungriine Algen, die sich wie Griinalgen fortpflanzen. Sie 
zeigen aber teiIweise schon wurzel-, stengel- und blattahnliche Teile und 
haben durch Luft ausgefiilite Erweiterungen - Schwimmblasen, um 

Abb. 176. Chondrus crlspus. 

die PHanze aufrechtzuhalten. Die Antheridien und Oogonien kommen 
entweder auf einem K 0 n z e pta k u I u m an der Thallusspitze vereinigt 
vor, oder sie sind auf verschiedenen getrennt. 
X. AbteiIung. Rhodophyceae, rosenrote bis violette Algen. Rot

algen. Rottange. 1. Klasse : Bangiaies. 2. Klasse : Florideae. 1. Reihe : 
Nemalionaies. 2. Reihe : Cryptonemiaies. 3. Reihe : Gigartinaies. 4. Reihe: 
Rhodymeniaies. 5. Reihe : Ceramiaies. FortpHanzung durch unbeweg
liche Spermatien und Eizelle. 
Meeresalgen, die neben dem Chlorophyll einen roten Farbstoff, das 

Ph y k 0 e r y t h ri n, enthalten, das durch das Licht leicht zerstort wird, in 
Seewasser unioslich, aber in Sii.I3wasser IOslich ist. Die Antheridien erzeugen 
kuglige, nackte, unbewegliche Zellen, Spermatien. Diese werden durch 
das Wasser an die weibIichen Zellen, die Karpogonien, herangetrieben, 
befruchten sie, und es entstehen Fruchthaufen, Karposporen. Die 

8* 
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Karpogonien sind unten ausgebuchtete Zellen, die in einen fadenformigen 
Teil auslaufen (Abb. 176). 
XI. Abteilung. Eumycetes. Echte Pilze. 1. Klasse: Phycomycetes. 

1. Reihe : Oomycetes. 2. Reihe: Zygomycetes. 2. Klasse: Ascomycetes. 
1. Reihe: Euascales. 2. Reihe : Laboulbeniales. 3. Klasse : Protomycetes. 
4. Klasse: Basidiomycetes. 1. Unterklasse: Hemibasidii. 1. Reihe: Usti
laginales. 2. Reihe: Uredinales. 2. Unterklasse: Eubasidii. 1. Reihe: 
Protobasidiomycetes. 2. Reihe: Autobasidiomycetes. Anhang zu Klasse 2 

Abb.l77. 
Claviceps purpurea, der Mutterkompilz. 

1. Ahre mit Mutterkom. 
2. Myzclium Sporen (Konidlen) abschnllrend, und zwar so lange der Pilz noeh 

Nahrung aus dem Fruchtknoten der Getreideblllte entnchmen kann. 
3. Dauerlager des PUzes, zahlreiehe Hyphenbtlndel mit Fruchtk<lrper entsendend. 
4. Lingssehnitt durch den Fruehtk<lrper, p die Perithezien, worin sieh die Schlauche 

(asci) mit den Sporen befinden. 
5. Langssehnltt durch ein Perithezium (a Sehliuehe). 
6. Sehliuche mit Sporen. 
7. Sporen. 
8. Zwei kelmende Sporen. 

(2 und 4-8 sehr vergroBert.) 

und 3: Fungi imperfec~i. Nebenklasse zu Klasse 2 und 3: Lichenes. 
1. Unterklasse : Ascolichenes. 1. Reihe: Pyrenocarpeae. 2. Reihe: Gymno
carpeae. 2. Unterklasse : Basidiolichenes. Chlorophyllose Saprophyten 
und Parasiten. 
Die Pilze enthalten kein Chlorophyll, sind also Schmarotzer. Der 

Thallus besteht aus vielzelligen Fiiden, den Hyphen, Myzelstriingen, 
dem Myzelium, das sich auf den Lebewesen einnistet und die Niihrstoffe 
herausholt. Entweder haben sie algenahnliche Form oder es entwickelt sich 
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aus dem Myzelium eine festere Masse, der Fruchtkorper, der scheiben
formig oder rundlich sein kann und in Sporen behiiltern, in Sporangien, 
die Sporen, K 0 n i die n, triigt. Die 
Sporen entstehen entweder durch ab
gesch,niirte Zellen oder durch freie Zell
bildung in Schliiuchen in Asci im 
Innern der Fruchtkorper (Abb. 177) 
oder durch Abschnuren von den End
teilen eigentumlich geformter Hyphen 
(Basidien) (Abb.178). 

Flech ten. Sie sind eineLe be ns
gemeinschaft eine S y m bi ose von 
Algen und Pilzen, entstanden dadurch, 
daB Algen mit Pilzfiiden zusammen
gekommen sind. Entweder sind nur 
wenig Pilze vorhanden, homoomere 
Flechten, oder die Pilze haben die 
Dberhand, heteromere Flechten. 
Flechten vermehren sich dadurch, daB 
kleine Algenstuckchen, die sich ab
gelOst haben und mit Hyphen um

1. 

Abb.178. 
Der ChampigDoD (Allarieus eampestrls). 

1. Der Fruehtkorper. Unten Teile des Myze
liums. 

2. Teil einer Hyphe. Lamelle mit Basldien (b), 
woran sieh Sporen (s) befiDden. 

geben sind, durch den Wind uberallhin getragen werden. Sie gedeihen auch 
dort, wo nichts anderes wiichst, indem der Pilz fUr Wasseraufnahme, die 
Alge fUr Assimilation des Kohlen· 
stoffs sorgt. Man teilt die Flechten 
ein in: Fad en fl e c h ten, 
Strauch flechten, Laubflech
ten, Krustenflech ten, Gal
lertflechten und Steinflech
te n (Abb. 179). 
XII. Abteilung. Embryophyta 
asiphonogama. Archegonia-

tae: I. Unterabteilung: Bryo
phyta (Muscineae) Moospflan
zen. l. Klasse: Hepaticae, 
Lebermoose. l. Reihe: Mar
chantiales. 2. Reihe: Antho
cerotales. 3. Reihe: J unger
manniales. 2. Klasse: Musci, 
Laubmoose. l. Unterklasse: 
Sphagnales, Torfmoose. 2. Un
terklasse: Andreaeales. 3. Un
terklasse: Bryales. l. Reihe : 
Aerocarpi. 2. Reihe : Pleuro
carpi. II . Unterabteilung: 
Pteridophyta, Farnpflanzen. 
1. Klasse . Filicales. 1. Reihe: 
Marratiales. 2. Reihe: Ophio

Abb. 179. 
Elne Strauchfleehte (Usnea barbata). 

l. Teil der 'F1eehte. a FruchtkOrper. 
2. LAngssehnitt dureh ein Endstilekchon des 

Lagers. g Algenzellen (GoDidien). 
S. Algenkorperehen von Pilzhyphen umgeben. 
4. SporeD enthaltender Schlauch aus dem Frucht· 

korper a, von dem PUze herrilhrend. 
(2-4 vergrollert.) 

glosalles. 3. Reihe: Filicales leptosporangiatae. l. U nterfamilie: 
Eufilicineae. 2. Unterfamilie: Hydropteridineae. 2. Klasse: Articulatae. 
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1. Unterklasse: Sphenophyllales. 2. Unterklasse: Cheirostrobales. 
3. Unterklasse: Pseudoborniales. 4. Unterklasse: Equisetales. 1. Reihe: 
Euequisetales. 2. Reihe: Calamariales. 3. Klasse: LycopodialeEi. 1. Reilie: 
Lycopodiales eligulatae. 2. Reilie: Lycopodiales ligulatae. 4. KIasse: 
Psilotales. 5. Klasse: Isoetales. Embryopflanzen mit Befruchtung durch 
schwarmende Gameten. 
Moospflanzen, Bryophyta gliedern sich meistens in Stamm und 

Blatter. Sie haben Generationswechsel, d. h. das eine Pflanzengeschlecht 
entwickelt Geschlechtsorgane, das aus diesen entstandene zweite Pflanzen
geschlecht aber Sporen. 

Aus einerSpore keimt ein algenahnlicher Vorkeim, ein Protonema. 
Aus diesem Vorkeime sproat durch seitIiche Abzweigung die Moos
pflanze, die meist in Stengel und Blatter gegliedert ist, aber weder echte 
Wurzel noch GefaBbiindel tragt. Sie bringt mannliche Antheridien 
mit Spermatozoiden und weibIiche Archegonien hervor. Diese Arche
gonien sind unten ausgebaucht, laufen in einen langen Hals aus und 
bergen in der Ausbauchung die Eizelle. Nach der Befruchtung dieser 
bildet sich das zweite Pflanzengeschlecht, eine nicht in Stengel und 
Blatter gegliederte Mooskapsel, die mit dem ersten Geschlecht in Zu
sammenhang bleibt und ungeschlechtIich, vegetativ Sporen entwickelt. 
Die Wand des Archegoniums nimmt an diesem Vorgange teil, wachst ent
weder zu einer Miitze aus, die von der Mooskapsel gehoben wird, oder zu 
einer Haube, Calyptra, die durchbrochen wird, so daa die Sporen zer
streut werden konnen (Abb. ISO). Man teilt die Moose ein in Lebermoose, 
die vielfach noch einen Thallus haben, in Laubmoose ohne echte Wurzeln, 
an deren Stelle Rhizoiden stehen, und in Torfmoose, die am meisten zur 
Torfbildung beitragen. 

Farnpflanzen, Pteridophyta, auch als Ge£aakryptogamen 
bezeichnet. 

Bei Farnpflanzen findet ebenfalls ein Generationswechsel statt, jedoch 
in umgekehrter Reihenfolge wie bei den Moosen. Aus der Spore geht ein 
Vor keim, ein Prothalli um hervor, ein winziges, griinalgenartiges Lebe
wesen, das Geschlechtsorgane erzeugt und nach der Be£ruchtung eingeht. 
Aus dem be£ruchteten Ei wachst eine den Phanerogamen ahnliche, in 
Stamm und Blatter gegliederte Pflanze, die echte Wurzeln hat und geschlos
sene Gefaabiindel aufweist (Abb. lSI). Sie entwickelt die Sporen in Spor
angien auf der Unterseite der Blatter, und zwar in Haufchen, sog. 
Fruchthaufen, Sori, die mit einer Raut, einemSchleier, umgeben sind 
(Abb. ~S2). Manche Farnpflanzen erzeugen verschieden groBe Sporen, 
kleinere mannliche, Mikrosporen, die nur mannliche Prothallien er
geben, und groaere, weibIiche, Makrosporen die zu weiblichen Pro
thalIien fiibren. Die sporentragenden Blatter sind hiiufig von anderer Ge
stalt als die Laubblatter. Die Sporangien zeigen eine Zellwandverdickung, 
einen Ring, der die Sporenbehiilter aufreiat. 

Zu den Pteridopyhta geharen such die Schachtelhalmgewachse, 
Equisetales und Barlappgewachse, Lycopodiales. 

Schachtelhalme haben einen langen Stamm mit quirlig stehenden 
kleinen Blattern, die am Grunde zu einer Scheide zusammengewachsen 
sind. Unter diesen Scheiden entspringen quirlig die Aste. Die Sporangien 
tragenden Blatter stehen an der Spitze des Stengels zu einer Abre vereinigt. 
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Abb.180. 
1. Eine aus einem Vorkeime entstandene mlnnliche MoospfIanze. a Bllitenstsnd 

mit Antherldien. b Blitter. 
2. Die 1I1ooskapsel: aus dem brfruchteten Ei des Archegoniums der welbllchen 

Pflanze hervorgegangen, c Baube. 
3. Mooskapsel ohne die Baube. d Rest des Archegons. 
4. Antheridien mit Baaren umgeben. 
5. Archegonium. 
6. Mooskapsel mit abgehobenem Decke!. 
7. m, n Spermatozolden, z Antheridle slch IIffnend. 
8. Vorkeim. 

Abb. 18l. Abb. 182. Abb.183. 
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Farnpflanze ans dem befruchte
ten El des Protha.!llums entstan
den. w' Hauptwnrzel, w" Neben
wurzel, p Prothalllum, b Blatt. 

Unterseite des Blattes 
(Wedell) einer Farn
pflanze mit Frucht-

Ackerschachtelhalm (Equisetum ar
vensel. Rechts ein Sporangien tra

gender Stengel. 
haufen (BOri). 
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Die Bliitter dieser sind schildfOrmig und tragen an der Unterseite die 
Sporangien. Die Zellwande der Oberhaut der Schachtelhalme enthalten 
viel Kieselsaure abgelagert (Abb. 183). 

Barla ppgewachse. Pflanzen mit langen Stengelteilen, die mit kleinen, 
meistens wechselstiindig angeordneten Bliittern zahlreich besetzt sind. 
Die Sporangien befinden sich auf der Oberseite der fruchttragenden Bliitter 
und sind oft zu einer .Ahre vereinigt (Abb. 184). 
XIII. Abteilung. Embryophyta siphonogama. Samenpflanzen. 

Spermatophyten. Embryopflanzen mit Pollenbefruchtung 
(Phanerogamen) . 
I. Unterabteilung: Gymnospermae, Nacktsamige. 

1. Klasse: Cycadofilicales (Pteridospermae). 
2. " : Cycadales Fam. Cycadaceae. 
3. : Bennettitales " Bennettitaceae. 
4. " : Ginkgoales "Ginkgoaceae. 
5. " : Coniferae Taxaceae und Pinaceae. 
6. Cordaitales" Cordaitaceae. 
7. " : Gnetales "Gnetaceae. 

Abb. 184. Lycopodium clavatum. 
a Blatt des Stengels, b Blatt des Sporangien tra
genden Stengels, c Sporangien tragendes Blatt, 
e Sporangium, d Sporen, f fruchttragende Ahren. 

1. Nacktsamige. Die be
fruchtete Eizelle bringt eine in 
Stamm und Blatter gegliederte 
Pflanze mit echten Wurzeln und 
Gefa13biindeln hervor. Diese er
zeugt Sporen. Die miinnlichen 
Sporen entwickeln sich jedoch nicht 
zu einem getrennt lebenden Pro
thallium, sondern der in der Ent
wicklung zuriickbleibende Vorkeim 
dient nur zur Befruchtung der Ei
zelle. Diese bildet schon vor der 
Befruchtung einen V orkeim, En
dosperm' und derinfolgederBe
fruchtung auf ein und derselben 
Pflanze entstandene Keimling, 
Embryo, trennt sich erst mit dem 
Samen von dieser. Die Samenan
lagen befinden sich frei am Grund 
eines nicht geschlossenen Frucht
blattes. 

II. Unterabteilung: Angio
spermae. Bedecktsamige. 

2.Bedecktsamige.Beidiesen 
entstehen keine Prothallien. Die 
Samenanlagen liegen in einem ge-

schlossenen Fruchtblatt, einem Fruchtknoten. 
1. Klasse: M 0 n 0 cot Y 1 e don e a e. Einkeimblattrige. 
Die Einkeimhliittrigen werden unterschieden in: 
1. Reihe: Pandanales, Schraubenbaumartige. Familien: Typhaceae, 

Lieschkolbengewiichse. Pandanaceae. Sparganiaceae, Igelkolbengewiichse. 
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2. Reihe: Helobiae, Sumpfbewohnende. 1. Unterreihc: Potamogctoni
Ileac. Familien: Potamogetonaceae, Laichkriiutergewiichse. Najadaceae. 
Aponogetonaceae. Scheuchzeriaceae. 2. Unterreihe: Alismatineae. Familie: 
Alismataceae, FroschlOffelgewiichse. 3. Unterreihe: Butomineae. Familien: 
Butomaceae. Hydrocharitaceae, Froschbi.f3gewiichse. 

3. Reihe: Triuridales. Familie: Triuridaceae. 
4. Reihe: Gl umiflorae, Spelzenbliitige. Familien: Gra mi n eae, 

G r a s g e w ii c h s e. Cyperaeeae, Riedgrasgewaehse. Die Grasgewiiehse haben 
meist einen hohlen, dureh Knoten unterbroehenen, an dies en Stellen innen 
ausgefiillten Stengel mit langen 
Stengelgliedern, einen Halm. 
An den Knoten bilden sieh 
Blattscheiden, die sieh zum 
niichstgelegenen hOheren Kno
ten hinaufziehen und in lange, 
schmale Blattfliichen auslaufen. 
Dort, wo die Blattseheide in die 
Blattflache iibergeht, befindet 
sieh ein kleines Hiiutehen, die 
Ligula. Den Bliiten, die in 
Bliitenstanden, Ahren oder Ris
pen, stehen, fehlen Keleh- und 
Blumenblatter. Die Bliiten-
stiinde sind von hiiutigen, haufig 

A 
Abb. 185. 

A Weizenahre, B Einzelbliite. gl n. g, Hiil1spelzen, 
d Deckspelze v Vorspelze. 

mit einer Granne versehenen Hiillbliittern, den H ii II s pel zen umgeben. 
Die Einzelbliiten tragen ebenfalls zwei Spelzen, die Dec k s pel z e und 
V 0 r s pel z e. In der Bliite sind gewi:ihnlieh drei Staubgefii.f3e mit diinnen 
Staubfaden und ein Fruchtblatt mit zwei federarligen Narben. Die 
Frueht ist eine Karyopse, der darin befindliehe Samen ist mit der Frucht
sehale verwachsen. Hierher gehi:iren: Hirse, Mais, Reis, Zuekerrohr, Gerste, 
Hafer, Queeke, Roggen, Weizen. (Abb.185.) 

5. Reihe: Prineipes, Palmen. Familie: Palmae, Palmengewiichse. 
6. Reihe: Synanthae. Familie: Cyclanthaceae. 
7. Reihe: Spathiflorae, Scheidenbliitler. Familien: Araceae Aron

sta bgewiichse. Lemnaceae, Wasserlinsengewiichse. 
8. Reihe: Farinosae, Mehlsamige. 1. Unterreihe: Flagellariineae. 

Familie: Flagellariaceae. 2. Unterreihe: Enantioblastae. Familien: Restio
naceae. Centrolepidaceae. Mayacaceae. Xyridaceae. Eriocaulaceae. 3. Unter
reihe: Bromeliineae. Familien: Thurniaceae. Rapateaceae. Bromeliaceae, 
Ananasgewachse. 4. Unterreihe: Commelinineae. Familie: Commelinaceae. 
5. Unterreihe: Pontederiineae. Familien: Pontederiaceae. Cyanastraceae. 
6. Unterreihe: Philydrineae. Familie: Philydraceae. 

9. Rewe: Liliiflorae, Lilienbliitige. 1. Unterreihe: Juncineae. Fa
milie: Juncaceae, Binsengewiichse. 2. Unterreihe: Liliineae. Familien: Ste
monaceae. Liliaeeae, Liliengewiichse. Haemodoraceae. Amaryllidaceae, 
Amaryllisgewiichse. Velloziaceae. Taccaceae. Dioscoreaceae, Yamsgewachse. 
3. Unterreihe: Iridineae. Familie: Iridaceae, Schwertliliengewiichse. 

10. Reihe: Scitamineae, Gewiirzlilien. Familien: Musaceae, Bananen
gewachse. Zingiberaeeae, Ingwergewiichse. Cannaceae. Kannagewiichse. 
Marantaeeae, Marantagewiichse. 
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11. Reihe: Microspermae, Kleinsamige. 1. Unterreihe: Burman
niineae. Familie: Burmanniaceae. 2. Unterreihe: Gynandrae. Familie: 
Orchidaceae, Orchisgewiichse. 

2. KIasse: D icoty ledone ae. Zweikeim blii.ttrige. 1. Unter
kIasse: Archichlamydeae mit BHitenumhiillung auf niederer Stufe 
(Choripetalae und Apetalae). 2. Unterklasse: Metachlamydeae oder 
S y m pet a I a e mit Bliitenumhiillung auf vorgeschrittener Stufe. 

Die Zweikeimblattrigen mit Bliitenumhiillung auf 
niederer Stufe, die Archichlamydeae zerfallen in: 

1. Reihe: Verticillatae. Familie: Casuarinaceae. 
2. Reihe: Piperales, Pfefferartige. Familien: Saururaceae. Piperaceal', 

Pfeffergewachsl'. Chloranthaceae. 
3. Reihe: Salicales, Weidenartige. Familie: Salicaceae, Weiden-

gewiichse. 
4. Reihe: Gllrryales. Familie: Garryaceae. 
5. Reihe: Myricales. Familie: Myricaceae. 
6. Reihe: Balanopsidales. Familie: Balanopsidaceae. 
7. Reihe: Leitneriales. Familie: Leitneriaceae. 
8. Reihe: Juglandales, Walnullartige. Familie: Juglandaceae, NuI3-

baumgewiichse. 
9. Reihe: Batidales. Familie: Batidaceae. 
10. Reihe: Julianiales. Familie: Julianiaceae. 
11. Reihe: Fagales, Buchenartige. Familien: Betulaceae, Birken

gewachse. Fagaceae, Buchengewiichse. 
12. Reihe: Urticales, Nesselartige. Familien: Ulmaceae, Ulmen

gewachse. Moraceae, Maulbeergewachse. Urticaceae, Nesselgewachse. 
13. Reihe: Proteales. Familie: Proteaceae. 
14. Reihe: Bantalales, Santelbau:rnartige. 1. Unterreihe: Bantalineae. 

Familien: Myzodendraceae. Santalaceae, Santelholzgewachse. Opiliaceae. 
Gmbbiaceae. Olacaceae. Octoknemataceae. 2. Unterreihe: Loranthineae. 
Familie: Loranthaceae, Mistelgewachse. 3. Unterreihe: Balanophorineae. 
Familie: Balanophoraceae. 

15. Reihe: Aristolochiales, Osterluzeiartige. Familien: Aristolochia
ceae, Osterluzeigewachse. Rafflesiaceae. Hydnoraceae. 

16. Reihe: Polygonales, Knoterichartige. Familie: Polygonaceae, 
Knoterichgewachse. 

17. Reihe: Centrospermae, Gekriimmtsamige. 1. Unterreihe: Cheno
podiineae. Familien: Chenopodiaceae, Giinsefullgewachse. Amarantaceae. 
2. Unterreihe: Phytolaccineae. Familie: Nyctaginaceae. Cynocrambaceae. 
Phytolaccaceae. Aizoaceae. 3. Unterreihe: Portulacineae. Familien: Portula
caceae. Basellaceae. 4. Unterreihe: Caryophillineae. Familie: Caryophylla
ceae, Nelkengewachse. 

18. Reihe: Ranales, Hahnenfullartige. 1. Unterreihe: Nymphaeineae. 
Familien: Nymphaeaceae, Seerosengewachse, Ceratophyllaceae. 2. Unter
reihe: Trochodendrilileae. Familien: Trochodendraceae. Ceridiphyllaceae. 
3. Unterreihe: Ranunculineae. Familien: Ranunculaceae, Hahnenfull
gewachse. Lardizabalaceae. Berberidaceae, Berberitzengewiichse. Meni
spermaceae, Mondsamengewachse. 4. Unterreihe: Magnoliineae. Familien: 
Magnoliaceae, Magnoliengewachse. Himantandraceae. Calycanthaceae. 
Lactoridaceae. Anonaceae, Gewiirzapfelgewachse. Eupomatiaceae. Myristi-
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caceae, Muskatnu13gewii.chse. Gomartogaceae. Monimiaceae. Lauraceae, 
Lorbeergewii.chse. Hernandiaceae. 

19. Reihe: Rhoeadales, Mohnartige. 1. Unterreihe: Rhoeadineae. 
Familie: Papaveraceae, Mohngewiichse. 2. Unterreihe: Capparidineae. 
Familie: Capparidaceae, Kapperngewachse. Cruciferae, Kre u z b I ii tler
g e w ii. c h s e. Es sind stets krautartige Pflanzen, deren Bliiten seitlich an
geordnet, in Trauben stehen. Die Bliiten zeigen vier in z wei Kreisen 
befindliche Kelchblatter und vier in einem Kreise kreuzartig stehende 
Blumenblatter. Von den sechs Staubblattern sind die auJ3eren beiden kurz, 
die inneren, zu je zwei angeordneten, lang. Die Frucht, aus zwei Frucht
blattern gebildet, ist eine Schote oder ein Schatchen, an deren Randleisten 
die Samen sitzen. Zu dieser Familie geharen z. B. die Kohlarten, der 
Raps, Riibsen, der schwarze, Sarepta- und weiJ3e Senf, Hirtentaschel, Loffel
kraut, Rettich und Farberwaid. 

Tovariaceae. 3. Unterreihe. Resedineae. Familie: Resedaceae, Reseda
gewii.chse. 4. Unterreihe: Moringineae. Familie: Moringaceae. 5. Unterreihe: 
Bretschneiderineae. Familie: Bretschneideraceae. 

20. Reihe: Sarraceniales, Insektenfangende Gewachse. Familien: 
Sarraceniaceae, Schlauchblattgewachse. Nepenthaceae, Kannentrager. Dro· 
seraceae, Sonnentaugewachse. 

21. Reihe: Rosales, Rosenahnliche. 1. Unterreihe: Podostemoneae. 
Familien: Podostemonaceae. Hydrostachyaceae. 2. Unterreihe: Saxifra
gineae. Familien: Crassulaceae. Cephalotaceae. Saxifragaceae, Steinbrech
gewachse. Pittosporaceae. Byblidaceae. Brunelliaceae. Cunoniaceae. 
Myrothamnaceae. Bruniaceae. Hamamelidaceae. Roridulaceae. Eucommia
ceae. 8. Unterreihe: Rosineae. Familien: Platanaceae, Crossosomataceae. 
Rosaceae, Rosengewachse. Connaraceae. Leguminosae, H iilsenfriich t
Ier. Fruchtknoten aus einem Fruchtblatte gebildet. Die Frucht eine HUlse. 
Die Samen enthalten kein Nahrgewebe, da dieses in den Samenblii.ttern, 
den Kotyledonen aufgespeichert ist. Die Hiilsenfriichte werden in die 
Unterfamilien eingeteilt: 

1. Mimosoideae. Hierzu gehoren die Akaziaarten, welche Gummi
arabikum liefern, ferner die Katechu-Akazie und die Mimosenart, das 
Krautchen "Riihrmichnichtan", das bei der geringsten Beriihrung die 
paarig gefiederten Blattchen zusammenklappt. 

2. Caesalpinioideae. Meist Baume mit gefiederten Blattern wie Fernam
bukholz, Sappanrotholz-, Blauholz-, Tamarinden-, Johannisbrot-, Manna
brot-, Kopaivabalsambaum und die Kassiaarten, Halbstraucher mit paarig 
gefiedei'ten Blattern, welche die Sennesblatter lie£ern. 

3. Papilionatae, Schmetterlingsbliitler. Bei den Schmetterlingsbliitlern 
sind fiinf freie Blumenblatter vorhanden: das oberste, bedeutend groJ3er als 
die andern, die Fahne, zwei seitliche, die Fliigel und zwei untere, die sich 
zu dem Kiel, dem Schiffchen oder Kahn zusammenneigen. Die Staub
faden der zehn StaubgefaJ3e sind entweder aHe zu einem Biindel ver
wachsen, oder nur neun, so daB ein StaubgefaB frei ist. Die Bliiten stehen 
achselstandig, meist in Trauben. Die Hiilsenfrucht enthii.lt mebrere Samen. 
Die Blatter sind gefiedert. Hierher geharen Bohne, Erbse, Linse, Wicke, 
SiiBholz, Hauhechel, Honigklee, Bockshornklee, ErdnuB, Tonkabohnen, 
Traganth, Perubalsam, Drachenblut, Ginster und Indigo. 

22. Reihe: Pandales. Familie: Pandaceae. 
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23. Reihe: Geraniales, Storchschnabelartige. 1. Unterreihe: Gera 
niineae. Familien: Geraniaceae, Storchschnabelgewachse. Oxalidaceae 
Sauerkleegewachse. Tropaeolaceae. Linaceae, Leingewachse. Humiriaceae. 
Erythroxylaceae, Kokagewachse. Zygophyllaceae, Jochblattrige Gewachse. 
Cneoraceae. Rutaceae, Rautengewachse. Simarubaceae, Bitterholzgewachse. 
Burseraceae, Balsambaumgewachse. Meliaceae. 2. Unterreihe: Malpighii
neae. Familien: Malpighiaceae. Trigoniaceae. Vochysiaceae. 3. Unterreihe: 
Polygalineae. FamiIien: Tremandraceae. Polygalaceae, Kreuzblumen
gewachse. 4. Unterreihe: Dichapetalineae. Familie: Dichapetalaceae. 
5. Unterreihe: Tricoccae. Familie: Euphorbiaceae, Wolfsmilchgewachse. 
6. Unterreihe: Callitrichineae. Familie: CalIitrichaceae. 

24. Reihe: Sapindales, Seifenbaumartige. 1. Unterreihe: Buxineae. 
FamiIie: Buxaceae. 2. Unterreihe: Empetrineae. FamiIie: Empetraceae. 
3. Unterreihe: Coriariineae. Familie: Coriaceae. 4. Unterreihe Limnanthi
neae. FamiIie: Limnanthaceae. 5. Unterreihe: Anacardiineae. Familie: 
Anacardiaceae, Sumachgewachse. 6. Unterreihe: Celastrineae. Familien: 
Cyrillaceae. P.enta phylacaceae. Corynocarpaceae. Aquifoliaceae Stech
palmengewachse. Celastraceae. Hippocrateaceae. Salvadoraceae. Stack
housiaceae. Staphyleaceae. 7. Unterreihe: Icacinineae. Familie: Icacina
ceae. 8. Unterreihe: Sapindineae. Familien: Aceraceae, Ahorngewachse. 
Hippocastanaceae. Sapindaceae, Seifenbaumgewachse. 9. Unterreihe: Sabii
neae. Familie: Sabiaceae. 10. Unterreihe: MeIianthineae. Familie: MeIian
thaceae. 11. Unterreihe: Didiereineae. Familie: Didiereaceae. 12. Unter
reihe: Balsaminineae. Familie: Balsaminaceae. 

25. Reihe: Rhamnales: Faulbaumartige. FamiIien: Rhamnaceae, 
Kreuzdorngewachsp. Vitaceae, Weinrebengewachse. 

26. Reihe: Malvales. Malvenahnliche. 1. Unterreihe: Elaeocarpineae. 
Familie: Elaeocarpaceae. 2. Unterreihe: Chlaenineae. Familie: Chlaenaceae. 
3. Unterreihe: Malvineae. Familien: Gonystilaceae. TiIiaceae, Linden
gewachse. Malvaceae, Malvengewachse. Bombacaceae. StercuIiaceae, 
Kakaobaumgewachse. 4. Unterreihe: Scytopetalineae. Familie: Scytopeta
Iaceae. 

27. Reihe: Parietales, Wandsamige Gewachse. 1. Unterreihe: Thei
neae. Familien: Dilleniaceae. Aetinidiaceae. Eucryphiaceae. Medusagy
naceae. Ochnaceae. Caryocaraceae. Marcgraviaceae. Quiinaceae. Thea
ceae, Teegewachse. Strasburgeriaceae. Guttiferae, Guttigewachse. Diptero
carpaceae, Fliigelfruchtgewachse. 2. Unterreihe: Tamaricineae. FamiIien: 
Elatinaceae. Frankeniaceae. Tamaricaceae. 3. Unterreihe: Cistineae. Fa
milien: Cistaceae, Zistusgewachse. Bixaceae. 4. Unterreihe: Cochlosper
mineae. Familie: Cochlospermaceae. 5. Unterreihe. Lacistemineae. Familie: 
Lacistemaceae. 6. Unterreihe: Flacourtiineae. Familien: Cauellaceae. (Winter
anaceae.) Violaceae, Veilchengewachse. Flacourtiaceae. Stachyuraceae. 
Turneraceae. Malesherbiaceae. Passifloraceae, Passionsblumengewachse. 
Achariaceae. 7. Unterreihe: Papayineae. Familie: Caricaceae, Melonen
baumgewachse. 8. Unterreihe: Loasineae. Familie: Loasaceae. 9. Unter
reihe: Datiscineae. Familie: Datiscaceae. 10. Unterreihe: Begoniineae. 
Familie: Begoniaceae. 11. Unterreihe: Ancistrocladiineae. Familie: Ancistro
cladaceae. 

28. Reihe: Opuntiales, Kaktusartige. Familie: Cactaceae, Kaktus
gewachse. 
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29. Reihe: Myrtiflorae, Myrtenbliitige. 1. Unterreihe: Thymelaei
neae. Familien: Geissolomataceae. Penaeaceae. Oliniaceae. Thymelaeaceae, 
Seidelbastgewachse. Eleaeagnaceae. 2. Unterreihe: Myrtineae. Familien: 
Lythraceae. Heteropyxidaceae. Sonneratiaceae. Crypterioniaceae. Puni
caceae, Granatbaumgewachse. Lecythidaceae. Rhizophoraceae. Nyssaceae. 
Alangiaceae. Combretaceae. Myrtaceae, Myrtengewachse. Melastomata 
ceae. Hydrocaryaceae. Oenotheraceae, Weidenroschengewachse. Halor
rhagaceae. 3. Unterreihe: Hippuridineae. Familie: Hippuridaceae. 4. Unter
reihe: Cynomoriineae. Familie: Cynomoriaceae. 

30. Reihe: U m be11iflorae. Doldenbliitige. Familien: Araliaceae, Efeu
gewachse. Cornaceae. U m b e IIi fer a e, dol den tra gen d e Ge w ach s e. 
Der Bl;,itenstand ist meist eine zusammengesetzte Dolde, vielfach mit 
Hochblattern umkranzt, die eine Hiille bzw. bei den oberen Verzweigungen 
ein Hiillchen bilden. Die fiinf Kelchblatter sind nur klein, ebenfalls die 
fiinf Blumenblatter. Neben flinf Staubblattern sind zwei Fruchtblatter 
vorhanden, die eine Doppelachane bilden und bei der Reife in zwei Teil
friichte mit meist je fiinf Langsrippen zerfallen. In den dadurch ent· 
standenen vier Talchen befinden sich die Behalter des atherischen Oles, 
die 01 s t r i e men. J ede Teilfrucht enthalt nur einen Samen, der mit der 
Fruchtschale verwachsen ist. Die Blatter sind meist mehrfach fiederig 
zerschlitzt odeI' gefiedert und ofter mit einer tutenartigen Blattscheide ver
sehen. Es gehOren hierzu z. B. Kiimmel, Fenchel, Anis, Engelwurz, Pimpi
nelle, Liebstockel, Petersilie, Stinkasant, Schierling, Koriander. 

Die Zweikeimblattrigen mit Bliitenumhiillung auf 
vorgeschrittener Stufe. Die Metachlamydeae oder Sympe
talae z erfallen in: 

1. Reihe: Diapensiales. Familie: Diapenseaceae. 
2. Reihe: Ericales, Heidenartige. 1. Unterreihe: Ericineae. Familien: 

Clethraceae. Pirolaceae. Ericaceae, Heidekrautgewachse. 2. Unterreihe: 
Epacridineae. Familie: Epacridaceae. 

3. Reihe: Prim ulales, Primelartige. Familien: Theophrastaceae. 
Myrsinaceae. Primulaceae, Schliisselblumengewachse. 

4. Reihe: PI umbaginales. Familie: Plumbaginaceae. 
5. Reihe: Ebenales, Ebenholzartige. 1. Unterreihe: Sapotineae. Fa

milien: Sapotaceae, Guttapercha liefernde Gewachse. Hoplestigmataceae. 
2. Unterreihe: Diospyrineae. Familien: Ebenaceae, Ebenholzgewachse. 
Diclidantheraceae. Symplocaceae. Styracaceae. Lissocarpaceae. 

6. Reihe: Contortae, Gedrehtbliitige. 1. Unterreihe: Oleineae. Fa
milien: Oleaceae, Olbaumgewachse. 2. Unterreihe: Gentianineae. Familie: 
Desfontaineaceae. Loganiaceae, Strychnosgewachse. Gentianaceae. Enzian
gewachse. Apocynaceae, Hundstodgewachse. AscIepiadaceae, Seiden pflanzen
gewiichse. 

7. Reihe: Tubiflorae, Rohrenbliitige. 1. Unterreihe: Convolvulineae. 
Familien: Convolvulaceae, Windengewachse. Polemoniaceae. Fouquie
raceae. 2. Unterreihe: Lennoineae. Familie: Lennoaceae. 3. Unterreihe: 
Borraginineae. Familie: Hydrophyllaceae. Borraginaceae, Boretsch
gewiichse (auch Asperifoliaceae genannt). 4. Unterreihe: Verbeni
neae. Familien: Verbenaceae, Eisenkrautgewiichse. I, a b i a t a e, Lip pen -
b I ii.t I erg e wac h s e. Die achselstandige, in Scheinquirlen stehende Bliite 
ist meist zweilippig aus fiinf v e r wac h sen e n Blumenblattern bestehend. 
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Zwei davon bilden die ofter helmartige Oberlippe, die iibrigen drei die 
Unterlippe. Der aus fiinf verwachsenen Kelchblattern gebildete Kelch 
scheidet sich ebenfalls in drei obere und zwei untere Zipfel. Entweder 
es sind zwei langere und zwei kiirzere Staubblatter oder seltener iiberhaupt 
nur zwei wenig entwickelte Staubblatter vorhanden. Die Frucht ist aus 
zwei Fruchtblattern entstanden und zerfallt in vier Teilfriichte. Die 
Blatter sind kreuzweise gegenstandig an den vierkantigen Stengeln an
geordnet. Hierher gehOren z. B. Pfefferminze, Krauseminze, Thymian, Quen
del, Salbei, Lavendel, Rosmarin, Melisse, Taubnessel, Gundermann, Andorn. 
5. Unterreihe: Solanineae. Familien: Nolanaceae. Solanaceae, Nacht
schattengewachse. Scrophulariaceae, Rachenbliitlergewiichse (auch Per
son a t a e, Mas ken b I ii tIe r genannt.) Bignoniaceae. Pedaliaceae. Mar
tyniaceae. Orobanchaceae. Gesneriaceae. Columelliaceae. Lentibulariaceae. 
Globulariaceae. 6. Unterreihe: Acanthineae. Familie: Acanthaceae. 7. Unter
reihe: Myoporineae. Familie: Myoporaceae. 8. Unterreihe: Phrymineae. 
Familie: Phrymaceae. 

8. Reihe: Plantaginales, Wegebreitartige. Familie: Plantaginaceae, 
W ege breitgewiichse. 

9. Reihe: Rubiales. Krappbliitige., Familien: Rubiaceae, Krapp
gewiichse. Caprifoliaceae, Geillblattgewiichse. Adoxaceae. Valerianaceae, 
Baldriangewachse. Dipsacaceae Kardengewachse. 

10. Reihe: C uc ur bi tales, Kiirbisartige. Familie: Cucurbitaceae, Kiir
bisgewiichse. 

11. Reihe: Campanulatae, Glockenblumenartige. Familien: Campa
nulaceae, Glockenblumengewachse. Goodeniaceae. Brunoniaceae. Stylidia
ceae. Calyceraceae. Co mp osi tae, Ko r b bl ii tlergewiich se. Die 
Bliiten stehen in einem Bliitenstand, einem Kopfchen, das mit vielen in 
Kreisen stehenden Hiillbliittchen korbchenartig umgeben ist. Die Einzel
bliiten sind meist mit kleinen Spreublattchen versehen. Der Kelch, vor der 
Befruchtung wenig entwickelt, wiichst dann meist zu einer borstigen Haar
krone, dem Pappus aus. Die Bliiten des Bliitenstandes sind meist ungleich, 
die inneren heillen Schei ben bl ii t en, die auBeren Stra hlen-, Ran d
oder Z u n g e n b I ii ten. Sie sind entweder Zwitterbliiten, zweigeschlechtig 
oder geschlechtlos. 

Nach dem AuBeren der Einzelbliiten teilt man die Korbbliitler in zwei 
Gruppen, in 

A. Rohrenbliitler, Tubuliflorae, hier sind die Scheibenbliiten 
rohrenformig und zeigen fiinf Blumenblattzipfel. Die Strahlenbliiten dagegen 
zungenformig, die fiinf Blumenbliitter sind zu einem langen Gebilde, einer 
Lip p e, zusammengewachsen. 

B. Zungenbliitler, Liguliflorae, hier haben siimtliche Bliiten 
das Aussehen der Strahlenbliiten. 

Bei den fiinf Staubbliittern sind die Staubbeutel rohrig verwachsen, 
die Staubfiiden dagegen nicht. Die Frucht, aus zwei Fruchtbliittern ent
standen, enthiilt einen Samen und ist eine Achane, die haufig einen 
Pappus triigt. Hierher gehOren z. B. Alant, Arnika, Huflattich, gemeine 
und romische Kamille, Klette,' Kornblume, Pyrethrumarten, (Insekten
pulverbliiten), Rainfarn, Sonnenblume, Wermut, Lowenzahn, Zichorie. 
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Gruppe I. 

Orogen aus den Abteilungen der Pilze, Algen und Flechten. 
Diejenigen Stoffe, welche zu den unmittelbaren Giften gehoren, 
sind durch ein vorgesetztes Kreuz [t] und die Stoffe, die im Ver
zeichnis B der Kaiserlichen Verordnung vom 22. Oktober 1901 bzw. 
31. Marz 1911 und der Verordnungen vom 18. Februar 1920, 
21. April 1921, vom 21. Juli 1922, v om 13. Jan uar 1923, vo m 21. J uni 1923, 
vom 16. N ovem ber 1923, vom 9. Dezern ber 1924 und vom 27. Marz 1925 
aufgefiihrt sind, deren Verkauf gewissen Beschrankungen unter-

liegt, durch zwei Sternchen [**] gekennzeichnet. 
Dem Handelsverkehr und dem deutschen Arzneibuche fol
gend, sind bei den latcinischen Bezeichnungen Hauptworter, 
groB, Eigenschaftsworter, auch Herkunftsbezeichnungen, 

klein geschrie ben. 

**t Secale cornutum. Mutterkorn. Kriebelkorn. Ergot de seigle. Seigle 
ergote. Ergot 01 Rye. Black grain of corn. 

1st das Dauerlager, Dauermyzelium oder Sklerotium eines PiIzes, 
Claviceps purpurea, aus der Abteilung der Eumycetes und zwar der Schlauch
pilze, Familie der Hypocreaceae, wie es in der Roggenblute entsteht. Zur 
Zeit der Blute des Getreides entsendet der PiIz seine Sporen. Sie befallen 
den Fruchtknoten der Roggenblute, zerstoren ihn und entwickeln an seiner 
Stelle das Lager des Pilzes, das den Winter uberdauert, so zu einem Dauer
lager wird und im niichsten Fruhjahre wieder auskeimt und neue Sporen 
bildet (Abb. 177). Solange in dem Fruchtknoten noch Niihrstoff vorhanden 
ist, trennen sich von dem Myzelium des PiIzes Sporen, Konidien ab, die in 
einer suBen Flussigkeit schwimmen. Diese Flussigkeit wird begierig von 
Insekten aufgesucht, die die Sporen weiter tragen, so daB sich die Pilzkrank
heit sehr schnell verbreitet. Mutterkorn solI kurz vor der vollstiindigen 
Reife des Roggens gesammelt werden. Es bildet an beiden Enden ver
jungte, gerade oder etwas gekrummte, kornerartige Gebilde, 1-4 cm lang, 
etwa 2,5-5 mm dick, auBen blauschwarz bis schwiirzlichviolett, stumpf 
dreikantig, meist mit einem matten Reife bedeckt, innen wei13lich oder 
rotlich, zuweilen mehr .violett, mit Liingsfurche versehen und oft bis in das 
innere Gewebe aufgerissen. Geruch schwach, gepulvert eigentumlich 
dumpfig, mit KaliIauge einen ekelhaften Geruch, iihnlich der Heringslake, 
entwickelnd (Erkennung des Mutterkorns im Mehl). DbergieBt man Mutter
korn mit heiBem Wasser, so tritt ein eigentumlicher Geruch auf, wie der des 
frischen Brotes, der aber nicht ammoniakalisch oder ranzig sein darf. Ge
schmack fade. MuB nach dem Einsammeln bei gelinder Wiirme gut uber 
Kalk getrocknet, dann sofort in Flaschen oder gutschlieBende BlechgefiiBe 
gefullt, aufbewahrt werden, und zwar nicht liinger als ein Jahr. Schlecht 
getrocknete Ware ist dem MilbenfraBe stark ausgesetzt. 

Bestandteile. Die wirksamen BestandteiIe des Mutterkorns ver
engern die BlutgefiiBe, fordern die Wehen und stillen Blutungen. N ach 
neueren Forschungen solI die Wirkung auf dem ErgotA.min bzw.. den beiden 
Bestandteilen Klavin und Ergotoxin beruhen, wiihrend das Ergotinin keine 
Wirkung ausuben solI. Die fruher als Bestandteile angenommenen Alkaloide 
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Ekbolin und Kornutin sind Umsetzungsstoffe des Ergotinins. Daneben wirkt 
die Sphazelinsaure, auch Ergotin genannt. Sie ist stark giftig und ruft 
den Mutter k 0 rn brand, die Krie belkrankhei t, hervor, die bis zum 
Abfaulen der Glieder fiihren kann. Au13erdem werden als wichtige BestandteiIe 
Oxyphenylathylamin und Imidazoathylamin genannt. Fettes 01 bis zu 
fast 40%. Phosphorsaure Salze. 1m allgemeinen ist die Erforschung der 
BestandteiIe des Mutterkorns noch nicht abgeschlossen, es werden eine ganze 
Reihe anderer BestandteiIe des Mutterkorns genannt, die von anderen For
schern bestritten werden. 

Anwendung. Nur in der HeiIkunde, zur Forderung der Wehen und 
bei Blasenschwache. 

Mutterkorn in grolleren Mengen genossen, erzeugt schwere Vergiftungs
erscheinungen, die oft in nassen J ahren beobachtet wurden, in welchen 
reichlich Mutterkorn gewachsen und dasselbe nicht hinreichend vom Korn 
getrennt und spater mit vermahlen wurde. 

Die grollten Mengen des Mutterkorns kommen aus Spanien, Portugal, 
Ungarn, Polen, Siidrulliand und GaIizien in den Handel. 

FUngus cervinus. Bollltus cervinus. Hirschbrunst. Hirschtriillel. 
Scleroderme cervin. Bolet cervln. Hart's-trufHe. 

Der etwa walnu13grolle unterirdische Fruchtkorper des PiIzes, Elapho
myces granul8.tus, aus der Abteilung der Eumycetes, und zwar der Klasse 
Ascomycetes, der SchlauchpiIze, Familie der Eutuberaceae, TriiffelpiIze, 
der besonders unter Fichten und Kiefern Europas wachst. Au13en warzig, 
hart, braun, mit einer umbrafarbenen Sporenmasse gefiillt. Von bitterem 
Geschmack. 

Anwendung. Als Brunstmittel bei Tieren. In Gaben bis zu 50 g. 
Auch als haarwuchsforderndes Mittel. 

Fungus Chirurgorum. Wundschwamm. 
Boletus igni8rius. Feuerschwamm. Zunder. Agaric de chene. Agaric 
. des chirurgiens. Surgeons agaric. 

F6meB /omentdriua. Polyporus /omentarius. Abteilung der Eumycetes, KlaBBe der Ba· 
sidienpilze, Familie: PoIY'Porticeae. Llioherschwiimme. 

Europa. Thiiringen. Siebenbiirgen. Karpathen. Sohweden. 

Auf Baumen, namentlich auf Eichen, Buchen und Birken wachsend. 
Eil.:. 'itrunkloser, seitIich befestigter Locherpilz, dessen Fruchtkorper eine 
dickt. Rindenschicht tragt. Der Fruchtkorper wird im August und Sep
tember gesammelt (Abb. 186). Die untere, die Rohrenschicht, ist nicht zu 
verwerten, sie ist zu hart. Die mittlere, weiche Schicht des Fruchtkorpers 
jedoch, welche nur aus braunen Zellfiiden, Hyphen oder Myzelstrangen 
besteht, wird herausgeschnitten, in Wasser eingeweicht und mit Holzern 
so lange geklopft, bis das weiche Hyphengewebe eine Platte weichen Leders 
darstellt. Zur Verwendung als Feuerschwamm wird er mit Salpeter getrankt. 
Mull zu Wundzwecken aber salpeterfrei sein. Wundschwamm, die hellste, 
weichste Ware, mu13 das Doppelte seines Gewichtes Wasser rasch aufsaugen. 
Prellt man das Wasser wieder ab und verdampft es, so solI es keinen erheb
lichen Riickstand, zumal nicht Salpeter, hinterlassen. Wundschwamm an
gebrannt, brennt schlecht und entwickelt viel Rauch. 

Wundschwamm dient zum Stillen des Blutes. 
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Unter der Bezeichnung Ulmer Feuerschwamm ist eine Ware im Handel, 
die mit Schiellpulver zubereitet ist. 

Ein dem Zunder- oder Feuerschwamm ahnlicher Fruchtkorper von dem 
Locherpilz Fomes igniarius hat ein bedeutend harteres Gewebe und wird ofter 
zu Gebrauchsgegenstanden wie Tragern fiir kleine Bildnisse verwendet. 

J •••• 
) .... \ I· ... ··, ~ ..... ~~ ... ,. 

Abb. 186. 
TeU vam Fruchtk6rper des Fomes fomentariu8. Rechts oben der Querschnltt 

elnes StUckchens der Unterflilche des Fruchtk6rpers. 

**Fungus Laricis. Bollltus Laricis. Agari~us aIbus. 
Liirchenschwamm. Purgferschwamm. 

Agaric blanc. Agaric purgatU. Larch agaric. Female agaric. 
Der von der Rinde und der Rohrenschicht befreite Fruchtkorper 

eines Pilzes Polyporus officinalis, aus der Familie der PoJyporaceae, Locher
schwamme, aus dem siidlichen Europa, friiher namentlich aber aus Rullland, 
Sibirien, der als Schmarotzerpilz an der Larchentann~, Larix decidua. und 
L. sibirica wachst und oft ein Gewicht bis iiber 6 kg erreicht. Kegel- oder 
polsterformig, oben gewolbt, gelblich oder schmutzigweill, U nterseite locherig, 
innen weill, mehlig. Geruch dumpfig; Geschmack anfangs siiJ31ich, dann stark 
bitter. Der beste Larchenschwamm kam £riiher iiber Archangel in den 
Handel, heute kommt er aus den siidlichen Landern iiber Marseille, er mull 
weill, leicht und moglichst frei von holzigen Teilen sein. Larchenschwamm 
lallt sich schwer pulvern, aullerdem reizt das Pulver die Schleimhaute. 
Fiir manche Verwendungszwecke kann man sich das Pulvern erleichtern, 
wenn man den Larchenschwamm grob zerkleinert, mit Schleim von arabi
schem Gummi durchtrankt und dann trocknet. 

Bes ta ndt eile. Scharf abfiihrende, purgierende Harze etwa 50-80%. 
Agarizin, eine Harzsaure 14-16%, die giftig wirkt. 

An wend ung. Selten in der Heilkunde als starkwirkendes,drastisches 
Abfiihrmittel, mitunter gegen die Nachtschweille Schwindsiichtiger, Mufiger 
als die Ellhist anregender Zusatz zu bitteren Magenschnapsen. Darf aber 
zu Magenschnapsen, seiner starken Wirkung wegen, nur in sehr kleinen 
Mengen angewendet werden und aIs Stoff des Verzeichnisses B der Verord
nung vom 22. Oktober 1901 niemals fiir sich allein, sondern nur in Mischung 
mit andern Pflanzenteilen abgegeben werden. 

Buchheister-Ottersbaeh. I. 15. Aun. 9 
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Fimgus Sambuci. A.uriculae ludae. Holunderschwamm. Judasohr. 
oreme de Judas. 

Emia auricula iudae. 
Europa. 

Ein auf alten Holunderstii.mmen wachsender ohrmuschelformiger Pilz, 
und zwar der Fruchtkorper, oberseits schwarzlich, unten grau, filzig. Ge
trocknet hornartig, weicht aber in Wasser gallertartig auf. 

Bestandteile. Fett, Bassorin und Mykose, eine Zuckerart. 
An we nd u ng. In der Volksheilkunde, aufgeweicht zum Auflegen auf 

die Augen. 

Lichen islandicus. Islsndisches Moos. Islsndische Flechte. Kramperltee. 
Lichen d'Islande. Mousse d'Islande. Iceland-moss. 

Oetraria ialdndica • .A8coUchmu. (Vereinigung von Schlauchpilz und Alge. ) 
Nordliches Europa. Gebirge Mitteleurop&8. Nordamerika. 

Eine dort auf trockenem Boden, in Gebirgswaldern und Heideflachen 
der Gebirge in gro.Ben Massen vorkommende Flechte, falschlich "Lichen" 

genannt, da dies "Moos" 
hei.Bt. Namentlich Harz, 
Riesengebirge, Thiiringen 
und Tirol liefern gro.Be 
Mengen, die in gepre.Bten 
Ballenvonetwal00-150kg 
in den Handel gebracht 
werden. Ferner wird es in 
der Schweiz, in Spanien, 
Norwegen und Schwt'den 
eingesammelt. Das Ein
sammeln hat bei trockenem 

C J.r9j Wetter zu erfolgen. Die 
Flechte besteht aus leder
artigen, oben griinlichbrau
nen oder braunen, meist 
verastelten, blattartigen, 
krausen oder rinnenformig 
gebogenen Lappen, am 
Rand gefranst, am Grund 
oft rotlichgefleckt. Unter
seite grau oder hellbraun
lich, mit wei.Ben Flecken 
versehen. 1m trockenen Zu
staude Mchstens 0,5 mm 
dick. Fast geruchlos, von 

Abb. 187. Lichen islandicus. A Pflanze mit 3 Fruchtkorpern. 
B Eln StUck yom Rand emes Lappens mit den Fransen, 
den Spermagonien. C Em Spermagonium im Liingsschnitt, 

das Spermatlen ausstollt. 

fadem, spater stark bitte
rem Geschmack. Letzterer laBt sich ziemlich entfernen, wenn man beim 
Aufkochen, nach dem ersten Aufwallen, das Wasser abgie.Bt und durch frisches 
ersetzt, oder durch kaltes Ausziehen mit pottaschehaltigem Wasser und darauf 
folgendes griindliches Auswaschen mit Wasser. (Lichen islandicus ab 
Amaritie liberatus.) Gibt durch anhaltendes Kochen mit Wasser eine 
steife Gallerte (Abb. 187). 



Drogen aUB den Abteilungen der Pilze, Algen find FIechten. 131 

Bestandteile. Flechten- oder Moosstarke etwa 40--70%, die Ursache, 
weshalb die Abkochung gallertartig wird, auch Lichenin genannt, in sieden
dem Wasser lOslich, wird durch Weingeist aus der Losung ausgefallt, ferner 
Zetrarin oder Zetrarsaure (Flechtenbitter) 2%, diese bedingt den stark 
bitteren Geschmack. 

Anwendung. Als Gallertabkochung gegen Brustleiden. Ein E13loffel 
voll auf zwei Tassen Tee; nicht entbittert auch gegen Magenleiden, Durch
fall und Wurmkrankheiten. In manchen Gegenden als Nahrungsmittel. 
Die Gallerte dient auch als Zusatz zu Schokoladen und ferner als Salben
grundlage an Stelle des Fettes. 

Lichen pulmonarius. Herba Pulmonariae arb6reae. 
Lungenmoos. Lungenflechte. Lichen pulmonaire. Sticte pulmonaire. 

Lungwort. 
Slicta pulmonacea. Lobaria pulmonaria. A8coUchenea. (Vereinigung von Schlauchpilz 

und Alge.) 

Eine an Eichen und Buchen Europas wachsende Flechte. Getrocknet 
lederartig, breitlappig, oben hellbraun, glanzend, unten filzig, rostfarben. 
Geruch schwach, Geschmack schleimig, bitter. 

Bestandteile. Stiktinsaure, der Zetrarsaure ahnlich. Schleim. 
Anwendung. Gegen Leiden der Brust. 

Fucus amylaceus. Zeylonmoos. laffnamoos. 
I 

Rhodophyceae. Rolalgen. 

1st der Thallus von GraciIaria lichenoides. Diese im Indischen 
Ozean vielfach vorkommende Alge kommt nur selten im rohen, ge
trockneten Zustande zu uns; sie ist dann dem Karagheen ziemlich ahn
lich, liefert uns aber, wie eine ganze Anzahl anderer in Ostindien 
heimischen Algen, das Agar-Agar des Handels. Dies wird hergestellt da
durch, daB man die Alge mit Wasser auskocht, die entstandene Gallerte 
auf Platten der Kalte aussetzt, dann in Faden zerschneidet und trocknet. Die 
Stengelchen des A.-A. sind 20--50 cm lang, sehr locker und leicht, im 
AuBeren der Seele des Gansekiels ahnlich und werden meist in viereckigen 
Biindeln in den Handel gebracht. Eine andere Sorte dieser Droge, welche unter 
dem Namen Tjen Tjan oder Tientjan in den Handel kommt, bildet wei13liche, 
3-4 cm breite, viereckige Stangen und kommt gewobnlich in Kistcben zu 100 
Stangen in den Handel. Die Hauptmenge Agar-Agar des Handels koIIimt aber 
heute aus Japan (J a p ani s che Ha usen bla se, Isinglass). Hier werden 
die Algen, hauptsachlich Gelidium Amansii, Gelidium corneum und andere 
Gelidiumarten, deren man sechs zahlt, die im Heimatlande die Namen Izu, 
Naubu, Misaki, Onikusa, Egokusa und Hirakusa fiihren, in den Monaten 
Mai bis August eingesammelt, gewohnlich aber erst in den Monaten Sep
tember-Oktober und Januar-Februar verarbeitet. Man trocknet sie auf 
Bambusmatten am Meeresstrande bei Sonnenlicht, wodurch sie zugleich 
heller werden. Darau£ reinigt man sie von den anhaftenden Muscheln und 
Sand und bleicht sie unter ofterem BegieBen mit Wasser an der Sonne 
wahrend einiger Tage. Darauf werden sie nach dem Trocknen zerstoI3en 
und auf Bambusmatten so lange nachgetrocknet, bis sie durch die Einwir-

9* 
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kung von Sonne, Frost und Tau weill geworden sind. Zur Verarbeitung 
werden die Algen mit Wasser 14 Stunden, haufig unter Zusatz von etwas 
Schwefelsaure, gekocht, und darauf wird der erhaltene Schleim zuerst durch 
ein Gewebe, dann durch einen Holzkasten, dessen Boden ein Bambussieb 
biIdet, gepreBt. Jetzt kommt die Masse in flache Pfannen. Die Nachtkalte 
bewirkt dann, daB die Gallerte nach etwa einem Tage fest wird. Nun 
schneidet man etwa 8 cm breite und 35 cm lange Streifen, preJ3t diese durch 
einen Kasten mit einem Drahtsieb und erhalt so feine lange Streifen. Diese 
trocknet man zwei bis drei Wochen tagsiiber an der Sonne aus. Nachts laJ3t 
man sie gefrieren und begieBt sie um Mitternacht mit Wasser. Je kii.lter 
und klarer die Witterung ist, desto besser wird die Ware. Die groJ3te Menge 
von A.-A. wird in asiatischen Landern als Nahrungsmittel verbraucht. Von 
Europa ist Deutschland der Hauptabnehmer. Das D. D. A. VI laJ3t Faden
mId Stangen-Agar-Agar zu. 

Bestandteile. Fast ausschlieJ3lich Schleim, Gelose genannt, der 
durch Kochen mit verdiinnter Schwefelsaure in eine Zuckerlosung, in Galak
tose, iibergeht, auBerdem Spuren von Salzen. 

Anwend ung. AlsAbfiihrmittel, daA.-A. demDarminhaltedieerforder
liche Weichheit verleiht. Zur Herstellung von Hautsalben. Anstatt der 
Gelatine bei feinen Speisen, als Glanzmittel fiir Seide und ahnliche Stoffe, als 
Bindemittel in der Papierbereitung, in der Zuckerwaren- und Schokoladenher
stellung, zur Bereitung von Fruchtgallerten und Marmeladen. In der Bakterio
logie zur Bereitung der Nahrgelatine. Ferner zur Herstellung von dauernden 
Stempelkissen. Mitunter in der Photographie bei der Herstellung der Platten. 

Die eBbaren sog. indischen Vogelnester, vor allem von der Salanga
schwalbe herriihrend, sollen in ihrer Hauptsache fast nur aus obengenannten 
Algen bestehen. 

Priifung. 1. Agar-Agar in Pulverform priift man auf Verfalschung 
mit Starke oder Traganth und Gummi arabikum. Starke und Traganth weist 
man in der waBrigen Losung 1 + 199 durch Jodwasser nach, es tritt Blau
farbung ein. 

2. Um Gummi arabikum nachzuweisen, schiittelt man 1 g Agar-Agar 
mit 100 ccm Wasser und fiigt einige Tropfen moglichst frisch bereiteter 
Guajaktinktur hinzu; es tritt Blaufarbung ein, wenn Gummi arabikum 
untergemischt war. 

3. Um Agar-Agar in Marmeladen nachzuweisen, iibergieJ3t man nach 
Hartel 30,0 Marmelade mit 270,0 hei13em Wasser, riihrt gut um, erhitzt zum 
Sieden, erhalt 3 Minuten im Sieden und filtriert sofort die kochendheiBe 
Fliissigkeit durch ein dichtes Filter. 1st Agar-Agar zugegen, so zeigt sich 
nach 24 Stunden ein feinflockiger Niederschlag. 

Carrageen, auch Lichen irllmdieus. Karagheeo. 
Karagaheen. Irliindlsches Moos. Perlmoos. Felsenmoos. Knorpeltang. 

Mousse d'Iriande. Mousse per~e. Pearl·moss. 
OhontlrvB orlapw. 

Gigar'ina mammilloBIL 

RhodophYc8ae. Rotalgen. 

Die unter diesem Namen in den Handel kommende Droge triigt die 
Bezeichnung "Lichen irlandicus" oder "lrliindisches Moos" fii.lschlich, da 
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sie kein Moos, sondern eine getrocknete Meeresalge ist. Sie wachst fast an 
samtlichen Kusten des nordatlantischen Ozeans, auf felsigem Boden, haupt
sachlich aber an den nordwestlichen Kusten Irlands, von wo die weitaus 
gro13te Menge uber Liverpool in den Handel gebracht wird, und zwar in 
festgeprellten Ballen von etwa 200-300 kg. Auch N ordfrankreich liefert 
Karagheen, das meist uber Havre in D-Ballen von 50-100 kg in den Handel 
kommt, aber vielfach noch bis zu 20% Feuchtigkeit enthiHt. Ferner 
kommt Karagheen von der Ostkuste Nordamerikas, besonders aber aus 
dem Staate Massachusetts. Die etwa handgro13en Algen werden von der 
See ans Land gespult, dann gesammelt und zeigen nun im frischen Zustande 
schwarzlich-violettrote bis griinrote Farbe. Der Farbstoff, das Ph y k 0 e r y
t h r i n ist in Seewasser unlosIich. wird aber durch kaltes Sii13wasser gelost 
und durch das Sonnenlicht zerstort. So 
wascht man die frischen, gallertartigen 
Algen mit Su13wasser und bleicht sie an 
der Sonne. 

Das Karagheen bildet bandformige, 
gelbliche, mehrfach verastelte und an den 
Spitzen haufig fein gefaserte, blattartige 
Gebilde von etwa 15 cm Lange, hornartig 
und durchscheinend, von schwachem, 
fadem Geruch und gleichem Geschmack 
(Abb.176 und 188). 1m rohen, nicht aus-

gesuchten Zustand ist es hiiufig verun
reinigt mit Steinen, Muscheln und bei
gemengtem Tang. Es wird daher in den 
Drogenhandlungen ausgesucht und nach 
der Farbe in den Handel gebracht. Die 
hellblonden, fein ausgesuchten 
Sorten werden am meisten geschatzt. Die 
rohe-naturelle- Ware ist, abgesehen 
von der amerikanischen Droge, die davon 
£rei ist, stets vermengt mit dunkleren, mehr 
braun1ichen Algen von gleicher Form und 
denselben Eigenschaften. Dies ist der 
Thallus von Gigartina mammiIlosa. Sehr 
oft ist die Droge fast ganz mit kleinen 
BI ttk II b' k st' t Abb. 188. Gigartina mammillosa. a ora en umge en, In ru ler. a, b, c in verschiedenen Entwicklungs. 
Eine solche Ware ist zu verwerfen. 1m abschnitten. 

Handel kommen zuweiIen besonders von 
Frankreich sehr helle, fast wei13e Sorten vor, die ihre wei13e Farbe einer 
kiinstIichen Bleichung verdanken. Diese Sorten braunen sich oft sehr 
stark, wenn sie zum Zerschneiden scharf ausgetrocknet werden. Es hat 
dies seinen Grund darin, da13 man die Alge mit verdiinnter schwefliger 
Saure gebleicht hat. Bleiben nun von dieser Spuren an dem Karagheen 
haften, so wird die schweflige Saure an der Luft zu Schwefelsaure 
oxydiert, und diese bewirkt die Braunung beim Trocknen. Allzu helle 
und reine Sorten sind daher mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten. 
Erscheint die Ware verdachtig, so priift man sie auf freie Schwefel
saure. 
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1. Karagheen wird mit 5 Teilen Wasser iibergossen und 1/, Stunde 
beiseite gestellt; die dann abfiltrierte Fliissigkeit darf blaues Lackmus
papier nicht roten. 2. Oder man priift auf Bchweflige Saure auf folgende 

-- -----
-~~ 
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---- -=- ---= 
-------====-- ;;0# 
~~ 

Abb. 189. 
Laminaria Cloustoni, am Meeresboden festgewachsen, in den verschiedenen Entwicklungs' 

abschnltten. 

Weise. Man iibergieBt 5 g der Droge in einer Kochflasche von etwa 
150 g Inhalt mit 30 g Wasser, liiBt einige Zeit bei Zimmerwarme stehen, 
quellt im Wasserbade bei maBiger Warme auf, fiigt 5 g Phosphorsaure hinzu 
und verschlieBt die Kochflasche 108e mit einem Kork, an dessen Unterseite 
man einen Papierstreifen befestigt hat, der mit Kalium j 0 d a t starkepapier 
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(nicht J odkaIium) getrankt und dessen unteres Ende angefeuchtet ist, 
darauf wird unter ofterem Umschiitteln eine Viertelstunde lang weiter 
erwarmt. In dieser Zeit darf weder eine voriibergehende noch dauernde 
Blaufarbung des Papiers eintreten. 

In kaltem Wasser quillt das Karagheen zu seiner natiirIichen Form 
wieder auf, in kochendem lost es sich fast ganzIich zu einem Schleime, der 
beim Erkalten, selbst bei der 20- bis 30fachen Menge Wasser, noch gallert
artig fest und dumh J od nicht geblaut wird, da im Karagheen kein Starke
mehl vorhanden ist. Beim Verbrennen sollen hochstens 16% Riickstand 
bleiben. 

Bestandteile. Etwa 80% Pflanzenschleim, ferner Chloride, reichlich 
Sulfate und geringere Mengen von Brom- und J odverbindungen. 

An wen dun g. In der Heilkunde die besseren Sorten als schleimiges, 
einhiillendes Mittel gegen Reizung der Brustwerkzeuge. In der Technik als 
bindendes Mittel fUr Wasserfarben, als Schlichte fiir Gewebe, hier und da 
auch zum Klaren von Bier und anderen Fliissigkeiten. Als Zusatz zu Salben 
fUr die Hautpflege, als Bindemittel bei Emulsionen, aIs Salbengrundlage 
an Stelle von Fett und als Ersatz des Glyzerins bei der Bereitung von 
Zahnpasten. 

**LaminBria. Stfpites Laminariae. Rlementang. Laminaire. Sea-tangle. 

Lammaria Olouat671i. PkaeopNyceae. Braunalgen. 

Nordlioher Atlantischer Ozean. Nord. und Ostseekiisten. 

Die unter diesem Namen in den Handel kommende Droge besteht 
aus dem getrockneten Strunk obiger Alge (Abb. 189). Die Stucke sind 
bis zu 1 m lang, etwa 6 bis 12 cm dick. Wird von den Arzten zur Erweiterung 
von Wundkanalen benutzt, weil sie in der Feuchtigkeit bis zu ihrem fUnf
fachen Umfang aufquillt. Zu diesem Zwecke schneidet man aus der dunkel
braunen, starkgefurchten Droge glatte Stifte von verschiedener Starke. 
Auch werden Sonden und Bougies von verscruedener Starke daraus ge
schnitzt. Der Schleim wird als gutes Bindemittel bei der Herstellung von 
Pastillen verwendet. 

Die Stifte, Sonden oder Meillel sind dem freien Verkehr als Stoffe des 
Verzeichnisses B entzogen. 

Fucus vesiculosus. Blasentang. Biickertang. Chtlne-marln. Bladder-kelp. 
PkaeopkYceae. Braunalgen. 

Kiisten des Nordatlantisohen Ozeans, der nordisohen Meere, der Nord· und Ostsee und 
der japanischen Gewiisser. 

Der bis zu 1 m lange, oft in ungeheuren Massen vorkommende 
Thallus. An dem Iinealen Lappen finden sich an der Mittelrippe 
paarweise Luftblasen, die als Schwimmblasen dienen und so den 
am Meeresboden festgewachsenen Thallus in die Hohe treiben (Abb. 190). 
Fast lederartig, dunkelbraun bis schwii.rzIich. Geschmack fade. Geruch 
eigentiimlich. etwas dumpfig. 
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Bestandteile. Jod- und Bromverbindungen, Schleim und ein Zucker, 
Fukose genannt. 

A n we nd u ng. Als Entfettungsmittel, ferner gegen Driisenkrankheiten 
und als Blutreinigungsmittel. In der Technik als Ersatzmittel fiir Starke 
zur Herstellung von PHanzenleim. 

Abb. 190. Fucus vesiculosus. 
1. Eln Stl1ck des Thallus. 

b Schwlmmblssen. 
c Behillter fl1r die Befruchtungswerkzeuge. 

2. KonzeptakuJum an der Spitze des Thallus. 
3. Oogonium. 
•. Oogonium, das die Elzellen. die Oosphilren, entBendet. 
6. Verzwe!gtes Haar, an dem die Antheridien (a) sitzen, s mit Zilien ver

sehene Spermatozoiden. 
6. Von Spermatozoiden umgebene Eizelle. 

Infolge des J odgehaltes stellt man durch Veraschen Kelp und Varec 
daraus her. 

Die hierher gehOrenden La ckm u s - und 0 rs eill e£l ech ten siehe 
unter Farbwaren. 

Gruppe II. 

Radices. Wurzeln. 
In dieser Gruppe sind, dem Sprachgebrauche folgend, auch die wurzel

ahnlichen Stengelgebilde, die Wurzelstocke, Zwiebeln, Knollzwiebeln und 
Knollen, aufgefiihrt. 
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t** Radix oder Tubera Aconiti. Internat. Bezeiohn. Aconiti tuber. 
EisenhutknoUen. Akonitknollen. 
Raoine d'aoonit. Aoonite root. 

Aconitum napell'U8. Ranunculciceae. Hahnenfullgewachse. 
Gebirge Mittel· und Siideuropaa und Nordasiens. Meist aus den Schweizer Alpen. 

Die zu Ende der Bliitezeit gesammelten neujahrigen Wurzelknollen, 
sog. Tochterknollen, wildwachsender Pflanzen, riibenformig, 4 bis 8 cm lang, 
2-4 cm dick, prall oder langsrunzeIig, a u.l3en 
schwarzIich,innen wei.l3grau, dicht und meh
lig, altere Knollen , die weniger wirksam 
sind, innen mehr graubraun und hornartig. 
Die Knollen haben ein Gewicht von unge
fahr 6 g. Hierauf ist zu achten, da die 
Akonitknollen haufig mit den Knollen von 
Aconitum ferox aus dem Himalajagebirge 
verfalscht werden. Diese Knollen sind 
schwerer. Die neujahrigen Akonitknollen 
zeigen sternformiges Kambium, altere, vor
jahrige tragen Reste des oberirdischen 
Stengels, junge Knollen Knospen. Der 
Geschmack ist stark wiirgend. 

Bestandteile. Neben Stiirkemehl 
(bis zu 25%) etwa 1 % Alkaloide, na
mentIich Akonitin und NapeIIin (stark 
giftig!). 

An wend u n g. In der HeiIkunde als 
Betaubungsmittel, N ar k otiku m, gegen 
Gicht und Rheumatismus, als harn- und 
schwei.l3treibendes Mittel und zur Dar
stellung des Akonitins (Abb. 191). 

Abb. 191. 
Wurzelknollen von Aconitum napellus. 
A Altere Knolle mit dem Stengelrest sr. 
B JUngere Knolle mit der Knospe k. a 
der in der Achsel des untersten Blattes 
entstandene Ast. der die JUngere Knolle 
trAgt. gebiJdet durch Nahrungsaufspel· 
cherung in der ersten Nebenwurzel. 

Radix Alcannae. Radix Anchusae tinct6riae. Alkannawurzel. }'iirber. 
oohsenzungenwurzel. Sohmlnkwurzel. Mahagoniwurzel. Raoine d'oroanette. 

Raoine de buglosse. Alkanna root. Dyer's alkanna. 
A1c6nna oder Anchu8a tinct6ria. Borraginaceae. Boretschgewachse. 

KleinllBien. Siideuropa. im siidlichen und mittleren Ungarn angebaut. 

Walzenftirmige, mehrktipfige Wurzelstticke und Wurzeln mit braun
roter, leicht abblatternder Rinde, den Speichel rot farbend. Das Wurzel
holz zah, wei.l3lich. Da der Farbstoff nur in der Rinde enthalten, sind zu 
sehr abgeblatterte Wurzeln zu verwerfen. Verfalschungen mit anderen 
aufgefarbten Wurzeln erkennt man daran, daB das Holz dann auch ge
farbt ist. 

Bestandteile. 5-6% Alkannin, roter, harzartiger, amorpher Farb
stoff, in Wasser unltislich, Weingeist, Xther, atherische und fette Ole tief
dunkelrot farbend. Wird durch Ammoniak und XtzalkaIien blau. Nach 
neueren Forschungen soll. das Alkannin aus zwei roten Farbstoffen be-
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stehen: der Anchusasiiure, die durch Alkalien griin, und der Alkannasiiure, 
die durch Alkalien indigoblau gefarbt wird. 

An wend ung. Zum Farben von Olen, Tinkturen usw. Zur Herstellung 
des Alkannins und des Alkannapapiers, das als Reagenzpapier verwendet 
wird, gleich dem Lackmuspapier. Um Leder zu farben und zu Holzbeizen, 
auch in der Mikroskopie. 

Alkannin. Der harzartige Farbstoff wird durch Ausziehen der Wurzel 
mit Petroleumather, Abdestillieren dieses und Eindampfen entweder 
zur Extrakt- oder Pulverform dargestellt. Man bedient sich desselben weit 
vorteilhafter als der Wurzel zum Fiirben von Olen, Hautsalben usw. 

1 Teil fiirbt 1O~2000 Teile Fett schOn rot. Sehr vorteilhaft ist es, 
zum Fiirben eine starke Losung des Alkannins in Olivenol vorriitig zu 
halten. 

Die im frischen Zustande farblosen Wurzeln zweier Borraginazeen, 
namlich des in Tunis wachsenden Echiam humile und des in Marokko 
vorkommenden Echium longifolium entwickeln beim Trocknen einen mit 
dem Alkannin vallig ubereinstimmenden roten Farbstoff. 

, 
Bulbus Allii sativi. Knoblauch zwiebel. Knoblauch. T8te d'aU. GarDc root. 

Abb. 192. Zwiebel von 
Allium satlvum. etwas 
verklelnert, zum Tell vom 
Tegment befrelt, urn die 
in einen Kreis gestellten 
Brutzwi;ebeln zu zeigen. 

Allium 8tJt'tlUm. LiUdcta.. Liliengewii.chse. 
Siideuropa. Deutschland und Holland angebaut. 

Die Zwiebeln sind etwa walnuJ3groB und bestehen 
unter einer hautigen Decke aus einer groBeren Anzahl 
von Brutzwiebeln, Knoblauchzehen. Der Geruch 1st 
scharf, an Zwiebel undAsa foetida erinnernd (Abb.192). 

Bestandteile. Xtherisches schwefelhaltiges 01, 
etwa 1/2%, das als Hauptbestandteil Allylpropyldi
sulfid enthalt und stark hautreizend wirkt. 

Anwend ung. Als KuchengewUrz; in der Volks
heilkunde als schweilltreibendes und harntreibendes 
Mittel, als Mittel gegen Durchfall, ferner mit Milch 
oder Wasser abgekocht, in Form von Einlaufen 
(Klistieren) als Wurmmittel, der Saft gegen Warzen. 
AuJ3erdem als Kuchengewiirz. Der eingedickte Saft 
auch als Klebstoff. 

Da die Droge stets frisch verlangt wird, mull sie im Keller in feuchtem 
Sand aufbewahrt werden. GroBere Mengen von Knoblauch wirken schiidlich, 
konnen sogar Vergiftungserscheinungen hervorrufen. 

Radix Altha~ae. Rad. llibisei. Altheewurzel. Elblschwurzel. Racine 
de gulmauve. Racine d'alth~e. Marshmallow root. 

AUhlfea officinaliB. Malvdceae. Malvengewii.chse. 
Kiisten des Mittelmeerea. In Deutschland angebaut. 

Der deutsche Name fUr diese Droge, Eibischwurzel, stammt von der 
fruher gebriiuchlichen Bezeichnung Rad. Hibisci. Die bei uns im Handel vor
kommende Droge wird ausschlieBlich von der angebauten Pflanze gewonnen, 
ein Anbau, der namentlich in Franken bei NUrnberg, Schweinfurt usw. 
und Belgien, auch in Frankreich, Ungarn und RuJ31and im groBen betrieben 
wird. Die Gewinnung in Franken wird auf jiihrlich 2-300 000 kg geschiitzt. 
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Die Wurzeln werden teils im Friihjahr, teils im Herbst, im November von 
zweijahrigen Pflanzen gegraben. Zur Benutzung kommen vor allem die 
etwa fingerdicken, in frischem Zustande fleischigen Nebenwurzeln, die ge
schalt und bei maBiger Warme rasch ausgetrocknet werden. Sie bilden 
nun gelblichweiBe, bis 30 cm lange, bis 2 cm dicke, au13en wenig fasrige, 
meist langsfurchige, braunliche Narben tragende, biegsame, innen dichte, 
weiBmehlige Stiicke von der Starke eines Federkiels. Auf dem Quer
schnitt ist deutlich das hellbraune Kambium sichtbar, das das wei13liche 
Holz von der diinnen, ebenfalls wei13lichen Rinde trennt. Die Gefli.Be sind 
strahlenformig vom Mittelpunkt aus angeordnet. Geruch schwach und 
fade; Geschmack sii13lich-schleimig. Meist kommen die Wurzeln in glatten, 
im Geviert zerschnittenen Stiicken in den Handel. Man erreicht das 
schOne Aussehen dadurch, daB die Wurzel im frischen Zustande zer
schnitten und dann erst getrocknet wird, da die getrocknete Wurzel beim 
Zerschneiden faserige, unscheinbare Ware liefert. Man hat darauf zu achten, 
daB die Wurzel bis auf das hellbraunliche Kambium weiB, nicht holzig 
und gut ausgetrocknet ist. Feuchte Ware schimmelt ungemein leicht und 
nimmt dann einen muffigen Geruch und Geschmack an. Da die Wurzel 
etwas Feuchtigkeit anzieht, hygroskopisch ist, bewahrt man sie am 
besten in Blechdosen auf. Grau und unscheinbar gewordene Ware solI viel
fach mit Kalkmilch oder Starke aufgefrischt werden. Vollstandig trockene 
Ware wird im Handel als hal t bar, exporttro cken bezeichnet, mer
k ant i 1 t roc ken e enthalt noch bis 25 % Feuchtigkeit. 

Priifung. 1. Eine g ekalkte Ware gibt den Kalk an salzsaurehaltiges 
oder essigsaurehaltiges Wasser abo Er laBt sich in diesem nach dem Sat
tigen mit Ammoniak leicht durch Oxalsaure nachweisen. 

2. Oder man weist den K a I k dadurch nach, daB man die Wurzeln in 
salzsaurehaltiges Wasser legt, die Fliissigkeit abgieBt und aus dieser durch 
Natriumkarbonat im Dberschu13 den Kalk ausfallt. 

3. S tar k e erkennt man durch Abspiilen der Wurzel mit kaltem Wasser 
und Priifung des Bodensatzes mit J odwasser oder besser durch das Mikro
skop. 1st Starke in dem Bodensatze vorhanden, so wird dieser durch Jod
wasser blau gefarbt. In der Altheewurzel selbst ist Starkemehl vorhanden, 
aber dies ist in dem kalten Wasser nicht loslich. 

4. Altheewurzel solI, mit 10 Teilen kaltem Wasser iibergossen, einen 
schwach gelbIichen, schleimigen Auszug geben, der weder sa u e rl i c h 
noch a m m 0 n i a k a lis c h ist. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hochstens 7 % betragen. 
Bestandteile. Starkemehl etwa 35%, in kaltem Wasser loslicher 

Schleim 35%, etwa 2% Asparagin, 1,7% fettes 01 und 10,2% Rohr
zucker. 

Anwend ung. Als schleimiges, hustenlinderndes Mittel ist die Wurzel 
ein Hauptbestandteil des Brusttees und ahnlicher Mischungen. Einige 
Prozent Altheewurzelpulver dem Gips zugesetzt, lassen diesen nicht so 
schnell erharten und mach en ihn harter und zaber. 

Verwechsl ungen kommen bei der Art der Einsammlung kaum 
vor, doch soIl auch Althaea narbonensis mitangebaut werden. Diese ist 
auf der Schnittflache gelb. 

Altheewurzel kommt in 50-100 kg-Sacken in den Handel. 



140 Radices. Wurzeln. 

Radix Ang6licae. Angellka wurzel. Engelwurzel. DreleinigkeitslVurzel. Racine 
d'ang6lique. Angelica root. 

Archangelica ol/icinalia. Umbellijcrae. Doldentragende Gewii.chse. 
Nordeuropa. Sibirien. Auch angebaut. 

Die Droge stammt jetzt fast immer von der angebauten Pflanze ab; die 
Wurzeln dieser sind kraftiger und besser. Der Anbau geschieht hauptsach

lich in der Provinz Sachsen (Colleda), im Erz
gebirge, in Thiiringen (Jenalobnitz), bei 
Schweinfurt und im Riesengebirge. Beim An
bau ist besonders darauf zu achten, daIl der 
Samen, das Saatgut keimfahig ist und dies 
durch Versuche festzusteIIen. So unterschei
det man im Handel eine sii.chsische, eine 
Thiiringer und frankische Ware. Die Pflanze 
ist zweijahrig und soIl nur die zweijahrige 
Wurzel, die im September und Oktober ein
gesammelt wird, verwendet werden. Die Wurzel 
wird einige W ochen entweder im Freien oder in 
warmen Raumen und dann in einem Trocken
of en bei kiinstlicher Warme ausgetrocknet. Sie 
bestehtauseinembis5cm dicken, walzenformi
genfeingeringelten Wurzelstocke, derBIattreste 
tragt, meist der Lange nach durchschnitten ist, 
abgestutzt und mit zahlreichen, etwa 30 cm 
langen N ebenwurzeln besetzt; diese sind haufig, 
besonders bei der Ware aus dem Erzgebirge, 
zu einem Zopfe geflochten (Abb. 193), langs
furchig, querhOckrig, brechen glatt und las
sen sich glattzerschneiden. Der Wurzelstock 

Abb. 193. wie die Nebenwurzel ist auBen braungrau 
R&d. Angellcae. W urzelstock und 
Hauptwurzei mit Nebenwurzeln. bis rotlich, innen ziemlich schwammig, mehr 

gelblich. Auf dem Querschnitte bemerkt man 
in der Rinde zahlreiche Sekret
behalter, die sehr groB sind und 

~~I;II~ rotlichen Inhalt haben. Der Kern 
ist strahlenformig vom Mittel-
punkte nach dem Umfange zu 
radial gestreift. Das Kambium 
deutlich sichtbar. Geruch kraftig, 
angenehm wiirzig; Geschmack 

Abb. 194. Rad. Angellcae. sii13lich, dann scharf und bitter 
Querschnltt der Querschnitt der (Abb 194) D·e WI· t 
friachen Wurzel. getrockneten Wurzel. • • 1 urze IS 

leicht dem InsektenfraB ausge-
setzt, muB deshalb in gutschlieBenden BIechgefaBen aufbewahrt werden. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hOchstens 14 % betragen. 
Be standteile. Xtherisches 01 1 %, Gerbsaure, Harz 6%, Starke, 

Angelikasaure, Baldriansaure u. a. 
An wend u n g. Als magenstiirkendes Mittel. Zu ViehfreIlpulvern. Gleich

wie Baldrian. Zu Badern 160,0. Zur Bereitung von Spiritus Angelicae com-
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positus. Haufig bei der Herstellung von Likoren. Wesentlicher Bestandteil 
von Chartreuse usw. Als Vertilgungsmittel von Ungeziefer wie Feuerkafern. 

Verwechslungen. Wurzeln von Angelica silvestris, bedeutend 
kleiner, mehr grau, fast ohne Balsamgange und von widerlichem Geruch; 
auch mit Rad. Levistici, diese sind heller. AIle Verwechslungen sind schon 
dadurch erkennbar, daB die Sekretbehiilter nicht so groB sind. 

Rhizoma Ari. Tubera Ari. Aronwurzel. Zehrwurz. Magenwurz. 
Deutscher Ingwer. Zahnwurz. Racine d'arum. Arum root. 

Arum maculdtum. Ardceae. Aronstabgewiichse. 
Siid· und Mitteleuropa in feuchten Wiildem. 

Die fast veraltete, 0 b sol e t e Droge kommt geschalt in kleinen, 1-2 cm 
dicken Knollen, die auf Bindfaden gereiht sind, oder in Scheiben zerschnitten, 
in den Handel; grauweiB, geruchlos, mehlig. 1m frischen Zustand illt der 
Wurzelsaft scharf, hautreizend und soIl giftig sein. Getrocknet von fadem, 
schleimigem Geschmack, ohne irgend wesentliche BestandteiIe. Enthiilt 
etwa 70% Starke. 

Anwendung. Hier und da in der VolksheiIkunde gegen Brust- und 
Magenleiden. Ferner gegen Wiirmer und auBerlich gegen Geschwiire. In 
der Likor- und Branntweinbereitung. Zur Herstellung von Starkekleister. 

Radix recto Tubera Aristo16chiae longae. 
Lange Osterluzeiwurzel. Lange Hohlwurzel. Gebiirmutterwurzel. 

Racine d'aristoloche clematite. Birth·wort. 
Ariatol6chia longa. Ariatolochidceae. Osterluzeigewiichse. 

Siideuropa. Griechischer Archipel. Arabien. 

Die KnoHe ist aullen braunlich, innen gelblich, mehlig, von anfangs 
siiBlichem, hinterher scharfem und bitterem Geschmacke. Geruch fehlt. 
Dicke 2-4 cm. Lange 10-20 cm. . 

Bestandteile. Atherisches 01. 
Anwendung. Als blutreinigendes Mittel noch zuweiIen von Land

leuten gefordert. 

Radix recto Tubera Aristolochiae rotundae. 
Runde Hohlwurzel. Aristoloche siphon. 

Ariatol6chia rotunda. Ariatolochidceae. Osterluzeigewiichse. 

Siideuropa. 

Die Knolle ist 4-7 cm dick, braunlich, innen gelblich, von bitterem, 
scharfem Geschmack. 

Anwend ung. Wie bei der vorhergehenden. 

Radix Aristolochiae pisto16chiae. Spanische Osterluzeiwurzel. 

Wird, wo sie iiberhaupt noch verlangt wird, durch Rad. Serpentariae, 
abstammend von Aristol6chia serpentaria, der sie im Geruch und Aus
sehen iihnlich ist, ersetzt. 
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Rhiz6ma Arnicae, falschlich Radix Arnicae. 
Arnika- oder W ohlverleihwurzel. Stlchwurz. Fallkrautwurz. 

Racine d'arnica. Arnique. Arnica root. 
Arnica montana. Oomp6sitae. Korbbliitlergewachse. 

Untergruppe Tubuli/l6rae. Riihrenbliitler. 
Mitteleuropa. 

Die Droge besteht aus einem fast spindelformigen Wurzelstocke, mit 
an der Unterseite angehefteten, etwa 8 em langen, fadenformigen Neben
wurzeln. Wurzel stock auBen braun, innen weiBlich, fest. Er ist im Friih

. Ir. 

Abb.195. 
RhizOID. Amicae. hr Wurzelstock, n und w Nebenwurzeln 

jahr oder Herbst zu sammeln 
(Abb.195). 

Bestandteile. Itheri
sches 01, Gerbsiiure. Wenig 
Arnizin, ein scharfschmek
kender Stoff. 

Anwend ung. Ihnlich 
den Arnikabliiten zu Tink-
turen oder als Pulver fiir 
sich. Ferner in der Likor-
und Branntweinbereitung. 

Radix Artemisiae. BeifuBwurzel. St&bwurz. 
Racine d'armolse. Mugwort-root. 

Artemisia vulgaris. Oomp6sitae. Korbbliitlergewachse. 
Untergruppe Tubuli/!6rae. Rohrenbliitler. 

Europa. 

Diinne, auBen hellbraune, innen weiBe Wurzeln, hin und her gebogen 
und mitunter noch mit dem Wurzelstock in Verbindung. Der Querschnitt 
weist in der Rinde groBe, braunrote Balsamgiinge auf. Geschmack scharf. 

Sollen im Friihjahr und Herbst gesammelt, schnell getrocknet und in 
BlechgefiiBen aufbewahrt werden. Die Wurzel muB alljahrlich erneuert 
werden, da sie sonst unwirksam ist. 

Bestandteile. Xtherisches 01. Harz. 
Anwend ung. Gegen Fallsucht, Epilepsie. In der Branntwein- und 

Likorbereitung. 

Rhiz6ma Asari, falschlich Radix Asari. 
Haselwurz. Hasen6hrleln. Racine de cabaret. Haselwort-root. 

Asarum europtfeum. Aristolochidceae. Osterluzeigewachse. 
In den Waldern Europas und Sibiriens. 

Der Wurzelstock ist fast vierkantig, etwa 2 mm dick, gablig veriistelt, 
auBen graubraun, innen briiunlicher Holzkorper mit weiBem, mehligem 
Marke. Geschmack bitter, pfefferartig, SpeichelfluB erregend. Geruch 
kampferartig. SolI im Friihjahr oder August eingesammelt werden. 

Bestandteile. Etwas fliichtiges 01 und ein scharfer, kampferartiger 
Stoff Asaron. 

An wend u n g. Der AufguB wirkt brechenerregend, dient ferner als Zu
satz zu einigen Niespulvern und zu Species hierae picrae, zu heiligem Bitter. 
In ganz kleinen Mengen als Zusatz zu SchweinefreBpulver. 
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Radix A.sclepiadis oder Vincetoxici oder Hirundinariae. 
Schwalbenwurzel. Hundstod. Souche d'ascIeplade. Swallow-wort. 

Asclepias tlincet6xicum. AacUpiadaceae. Seidenpflanzengewachae. 
Europa, an sandigen Pliitzen. 

Wurzelstock hin und her gezogen, rotlichgelb, 3-6 cm lang, ober
halb mit Stengelresten, unten mit 8-10 cm langen, glatten, briiunlichen 
WurzeIn besetzt. Geruch schwach, eigentumlich, Geschmack bitter, etwas 
scharf. 

Bestandteile. Asklepiadin, brechenerregend, Stiirke, ein Glykosid 
Vinzetoxin. 

Anwend ung. Rier und da von Landleuten als Viehheilmittel in Gaben 
von ungefiihr 10 g. Ferner in der Branntweinbereitung. 

I 

Radix Bardanae oder R. Lappae majoris oder R. A.rctii. 
Klettenwurzel. Kllebenwurzel. Racine de bardane. Burdock root. 

I 

Arctium lappa. Lappa ofticinalia, L. minor, L. toment6aa. OompoMitae. Korbbliitler. 
Untergruppe Tubuli/lOrae. Rohrenbliitler. 

Deutschland iiberall hiiufig. 

Pfahlwurzel, spindelformig, selten astig, 25-30 cm lang, 1-2 cm 
dick, runzlig, auBen graubraun, innen briiunlich mit weiBfilzigen Hohlungen, 
oft mit weiBlichem Stengelreste versehen. HoIz strah- , 
lig, Mark weiB. Die groBeren Wurzeln kommen meist . 
gespalten in den Handel. Geruch eigentumlich, frisch 
kriiftig, spiiter schwach. Geschmack schIeimig. Man 
sammelt sie im Herbst des ersten oder im Fruhjahr 
des zweiten Jahres (Abb. 196). 

Bestandteile. Inulin (eine Art Starke) etwa 
40%. Gerbstoff, Spuren von Zucker und iitherischem 
01, Schleim: 

Anwendung. Innerlich aIs Zusatz zu bIut
reinigenden, schweiBtreibenden Tees, iiuBerlich als 
haarwuchsforderndes Mittel. 

Die Wurzel ist sehr dem Schimmel und dem 
WurmfraB ausgesetzt, muB daher gut getrocknet, 
in BlechgefaBen, aufbewahrt werden. 

Ba 
Abb U6 

Radix Baruanae. 2fach 
vergrollerter Querschnitt. 
r Rinde, h Holz. I Hoh· 

lungen. 

Priifung. Es sollen Verwechslungen mit den giftigen Belladonna
wurzeln vorkommen, die man aber infolge ihres Gehaltes an KaIzium
oxalat erkennen kann, oder man legt sie in eine Jodjodkaliumlosung, es 
tritt infolge des groBen Starkegehaltes eine Schwarzfarbung ein. 

**t Radix Belladonnae. 
Tollkirschenwurzel. Belladonnawurzel. Racine de belladone. 

Belladonna root. 
Atropa belladOnna. Solanaceae. Nachtschattengewiichse. 

LaubwiiJder Mittel· und Siideurop88. 

Pfahlwurzel, bis zu 5 cm dick, auBen braunlich, innen schmutzigweiB, 
beim Zerbrechen, infolge eines groBen Stiirkegehaltes, stiiubend. Die 
Wurzel kommt meist gespalten in den Handel, die einzelnen Stucke er-
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scheinen riickwarts gekriimmt. Geschmack siilllich, spater kratzend. Die 
Wurzel ist sehr giftig und wird im Hochsommer wahrend der Zeit des 
Bliihens und der Fruchtreife von mehrjahrigen Pflanzen gesammelt. Sie 

darf nicht langer als ein 
:4 Jahr aufbewahrt wer

--_·It 

- In 

111. 

Abb. 197. Radix Belladonnae. 
1. Quel'8Chnitt der Hauptwurze\. r Rlnde, h HoIz, m Mark. 
2. Querachnltt der Nebenwurzel. 
3. Zelle mit StArkemehl, 200fache VergrOBerung. 

und Kalziumoxalat in Sandform. 

den, da sie sonst an 
Wirksamkeit verliert 
(Abb. 197). 

V er wechsl ungen 
kommen vor mit den 
W urzeln von Phytolacca 
abyssinica. Bei diesen 
ist das Kalziumoxalat 
nicht in Sandform, son
dern in Kristallen vor
handen. 

B est and te i I e. 
Atropin 0,3-0,5%, Hy
oszyamin. Starkemehl 

Anwend ung. Wird hauptsachlich in den chemischen Fabriken zur 
Darstellung des Atropins benutzt. 

Rhiz6ma Bist6rtae. Natterwurz. Krebswurz. Wiesenknoterlch. 
Natterknoterlcb. Dracbenwurz. Blutkraut. Rhizome de bistorte. 

Adder's-wort. 
Polygonum biBtorea. Polygonaceae. Knoterichgewil.chse. 

Europa, auf Bergwiesen. 

Gewundener, fingerdicker, geringelter Wurzelstock, mit vielen Neben
wurzeln. Au13en braun, innen rot. Geschmack zusammenziehend. 

Bestandteile. Gerbstoff, Starkemehl. 
Anwendung. Als Volksmittel bei Blutungen. In der Gerberei. 

Radix Bry6niae oder Vitis albae. 
Zaunriibenwurzel. Gichtwurzel. Teufelsriibe. Racine de bryone blanche. 

Bryony root. 
Br. alba mit schwarzen, BryOnia diOica mit roten Friichten. Oucurbilaceae. 

Kiirbisgewil.chse. 
Deutschland, iiberall an Hecken und Zii.unen klimmend. 

GroBe, riibenformige Wurzel, im Handel stets in Scheiben zerschnitten, 
weiBgelb, mit zahlreichen Ringwiilsten und durch Markstrahlen gestreift. 
Geschmack ekelhaft bitter. Geruch bei der frischen Wurzel eigentiimlich, 
getrocknet schwach. Wirkt giftig, sehr stark abfiihrend, pur g i ere n d 
(Abb.216). 

Bestandteile. Viel Starke, Bryonin, Bryonidin. 
An wen dun g. Als harntreibendes Mittel bei Wassersucht, bei Gicht, 

'Fallsucht (Epilepsie), Erkii.ltungen usw. In der Likor- und Branntwein
bereitung. 
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Rhizoma Calami. Rhizoma Acori. 
Kalmus. Racine d'acore. Acorus root. Sweet-calamus. 

Acorus cdlamus. Araceae. Aronstabgewachse. 

tJberall in Deutschland in SUmpfen und Graben, wo sie aber niemals FrUchte zur 
Reife hringt. Wird viel von RuBland eingefiihrt. UrspriingJich in Asien, in Indien beimiscb. 

1m Herbst zu sammeln, am besten von Pflanzen, die nicht fortwahrend 
in Wasser stehen. Der Wurzelstock ist, wenn ungeschalt, gegliedert, etwas 
plattgedriickt, auBen griinIich oder rotIich, nach dem Trocknen braun, mit 
vertieften Narben von Ne-
benwurzeln versehen,reich
lich mit Blattnarben be
setzt, bis zu 20 cm lang. 
Querschnitt durchaus mar
kig, weiB, ander Luftrotlich 
werdend. Kleine, dunkle 
GefaBbiindel bilden um den 
Kern einen losen Ring. Die 
Handelsware ist meist ge
schalt und oft gespal ten, von 
moglichst weiBer Farbe mit 
schwachrotlichem Scheine. 
Der Geruch ist kraftig, an
genehm gewUrzhaft; der 
Geschmack feurig, zugleich 
bitter. Die sechste Ausgabe 
des Deutschen Arznei
buches verlangt Kalmus 
geschalt und laBt nur 
fiir Bader ungeschalten 
Kalmus zu (Abb. 198 
und 199). 

Besta nd teile. Athe
risches 01 bis etwa 5%, das 
D. A. B. 6 schreibt min
destens 2,5 % vor, Asa
ron, ein bitter schmek
ken des Glykosid Akorin, 
ChoIin. 

Anwend ung. AuBer
lich im AufguB oder als 

Abb. 19S. 
Rhizoma Calami. 

Abb. 199. 
Acorus calamus. Rh Wurzel
stock, L Laubblatt, B Blil

tenstiel, K Bliltenstand 
(Kolben), S Hochblatt. 

Tinktur zu kraftigenden Badern; innerlich als magenstiirkendes Mittel, 
auch in Zucker eingekocht als ka ndierter Kal mus, Confectio 
Calami, namentlich aber als Zusatz bei der Likorbereitung. Zum 
Vertreiben von Ameisen, Flohen und Lausen. Als Zusatz zu Mundw8ssern, 
Zahntjnkturen und Zahnpulvern. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf nur 6 % betragen. 
Buehheister-Ottersbaeh. I. 15. AnD. 10 
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Rhiz6ma Caricis. SandseggenwUl'zel. Sandriedgraswurzel. 
Deutsche SarsaparillwUl'zel. Rote Queckenwurzel. Racine de laiche des sables. 

Chiendent rouge. Sedge-root. 
(Frillier Rad. Sarsaparillae germ. genannt.) 

Oarez arenaria. Oyperaceae. Riedgrasgewachse. 
Norddeutschland. Die Diinen der Nord· und Ostseekiiste. Nordamerika. 

Die kriechenden Wurzelstocke der oben genannten Pflanze. Oft meter
lang, 1-3 mm dick, verastelt, gegliedert, graubraun, an den mit Wurzel
fasern besetzten Knoten mit langen, zerschlitzten Scheiden versehen. Die 
auBere Rinde haftet nur locker an. In der Rinde erkennt man auf dem 
Querschnitte mittels der Lupe groBe viereckige Lucken. Fast geruchlos, 
Geschmack su.Blich, mehlig, hinterher kratzend (Abb. 75). 

Bestand teile. Schleim, Harz, Starkemehl. Spuren von atherischemOI. 
Anwend ung. Als blutreinigendes, harn- und schweiBtreibendes 

Mittel, ahnlich der Sarsaparillwurzel. Bei Gicht und Rheumatismus. 

Radix Carlinae oder Cardopatiae. Eberwurz. RoBwurz. Attigwurzel. 
Attichwurzel. Racine de carline acaule. Carllnethistle root. 

Oarllna acauliB. Oomp6sitae. Korbbliitlergewiichse. 
Untergruppe Tubuli/l6rae. ROhrenbliitler. 

Deutschland, Schweiz. 

Pfahlwurzel, fast immer einfach, oben mit Blattschopf, bis 15 em 
lang, 2-3 cm dick, schmutziggrau, tiefgerunzelt, innen gelbbraun, harzartig 
sprode, nicht holzig. Geruch wurzig. Geschmack suBlich, dann scharf. Die 

c. u. 
Abb.200. 

Rlld. Carlin lie. 2 filch vergrllllerter 
Querschnltt. b Rinds, h Holz, 

r Kork. 

Wurzel ist im Herbst zu sammeln (Abb. 200). 
Bestandteile. Inulin, braunes atheri

sches 01, Harz. 
Anwend ung. Ais harntreibendes Volks

arzneimittel und Bestandteil verschiedener 
Viehpulver. In der Likor- und Branntwein
bereitung. 

Prufung. Verwechsl ungen mit der 
Wurzel von Carlina vulgaris erkennt man an 
der holzigen Beschaffenheit dieser. Ohne wiir
zigen Geruch. 

Radix Caryophyllatae. NelkenWUl'zel. Nardenwurzel. Welnwurzel. 
Racine de benoite. Bennet. 

Geum urbanum. Rosaceae. Rosengewiichse. 
Deutschland, iiberall haufig. 

Wurzelstock mit Wurzeln, bedeckt mit schwarzbraunen Schuppen. 
Hockerig und hart. Nebenwurzeln hellbraun. Geruch im frischen Zustande 
schwach nelkenartig, indem sich das atherische 01 erst durch Einwirkung eines 
Fermentesauf ein Glykosid bildet ; Geschmack bitter, spater zusammenziehend. 

Bestandteile. Nach Nelken riechendes atherisches 01, ein Glykosid, 
Ferment, Gerbsaure, Harz. 

Anwendung. Die Abkochung iiuBerlich als blutstillendes und wund
heilendes . Mittel; innerlich gegen Durchfall und NachtschweiB. In der 
Likor- und Branntweinbereitung. 
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Rhizoma Chinae (nodosae). 
ChlnawUlzel. Pockenwurzel. Souche de Squine. China root. 

Smilax china. Liliaceae. Liliengewiichse. 
Siidasien. China. Kochinchina. 

Die knolligen Seitensprossen des Wurzelstocks, meist geschiilt 
von den Wurzeln befreit. In Gestalt von dichten, langIich-runden 
schweren KnoUen, bis zu 200 g Gewicht. 
Aullen graubraunlich bis rotbraunlich, 
schwach runzlig, innen weiBrotIich. Ge
ruchlos, Geschmack siiBIich, bitter, nach
her kratzend. Sie kommen iiber Kanton 
in den Handel (Abb. 201). 

Besta nd teile. Gerbsaure, Starke
mehl, Zucker. 

Anwend ung. Ahnlich der Sarsa
parilla als BlutreinigungsmitteJ, auch 
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und 
und 

gegen Gicht. In der Likor- und Brannt- Abb. 201. Rhizoma Chinae. Querschnitt. 
weinbereitung. 

P r ii fun g. Die amerikanische Chinawurzel von Smilax pseudochina 
ist weit leichter, blasser, schwammig und ohne jede Wirkung. 

Radix Cichorii. Radix solstitiaJis. Zichorienwurzel. Wegwart. 
wurzel. Racine de chi coree. Chicory root. Succory root. 

Cich6rium Intybua. Comp6sitae. Korbbliitlergewichse. 
Untergruppe Ligulifl6rae. Zungenbliitler. 

Europa. In Mitteldeutschland vielfach angebaut. 

Vor aUem angebaut in der Gegend von Magdeburg, dann Braun
schweig, Hannover, am Rhein, in Schlesien, auch in Baden und Wiirttem
berg. Graubraune, zyIindrische, 
wenig verastelte, innen gelbliche 
Wurzel, auf dem Querschnitte fein
strahlig gestreift. Die wertvoUere 
wildwachsende Wurzel wird bis zu 
30 cm, die geringwertigere ange
baute iiber 60 cm lang. Fast ohne 
Geruch. Geschmack etwas streng 
(Abb.202). 

Bestandteile.InuIin,jedoch 
keine eigentliche Starke. Zucker. 

Verwend ung. Als Abfiihr
mittel und gegen Schwerhtirigkeit. 
Vor aUem als Kaffeeersatz. Hierfiir 
wird die Wurzel zu Bandern, Schei
ben oder auch zu kleinen Stiicken 
zerschnitten, etwas eingefettet, Abb. 202. Cichorium Intybus. 

unter Zusatz von einer geringen 
Menge Zucker in Blechtrommeln gerostet und sofort gemahlen. Das Pulver 
wird darauf verpackt und einige W ochen in KeUern feuchter Luft aus
gesetzt, wodurch es eine dunkle Farbe annimmt und dann eine brocklige 
Masse darstellt. 
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t Bulbus Colchici. Herbstzeitlosenknolle. Zeitlosenknolle. 
Bulbe de colchlque. Colchicum root. Meadow-saffron root. 

Abb.203, 
Colchicum autumnale. 

06lchicum autumndle. Lilidceae. Liliengewachse. 

Deutschland, auf feuchten Wiesen. 

Am Ende des Sommers zu sammeln. 1m 
Handel meist in Querscheiben zerschnitten. Die 
frische Knollzwiebel ist etwa walnuBgroI3, ahn
lich einer Tulpenzwiebel; auf der einen Seite 
flach, mit einer Lii.ngsfurche versehen. Ge
trocknet geruchlos. Geschmack fade, hinterher 
scharf und kratzend. AuI3en braunschwarz, 
inn en weiBlich (Abb. 203). 

Bestandteile. Kolchizin, Starkemehl. 
Sehr giftig! 

Anwendung. In der Heilkunde, wie 
8em. Colchici. 

Ein Gift der Abt. 2 des Verzeichnisses 
der Gifte. 

** Radix Colombo oder Columbo. 
Kolombowurzel. Kalumbawurzel. Ruhrwurzel. Racine de Colombo. 

Calumba root. 
J atrorrMza palmdta. M enispermaceae. Mondsamengewachse. 

Ostkuste Afrikas, auf Madagaskar und in Ostindien angebaut. 

Es sind die fleischigen in frischem Zustande zu Querscheiben zer
schnittenen Wurzeln des obengenannten Rankengewachses. Die Scheiben 
sind 3-8 cm breit, 5-20 mm dick; rundlich oder oval, unregelmii.Big ver

bogen, in der Mitte auf beiden Seiten 
eingesunken, leicht. AuBen runzlig, grau
braun, auf der Schnittflache griinlichgelb. 
Geschmack sehr bitter, Geruch schwa.ch 
und eigentiimlich (Abb. 204). 

Bestand teile. Starkemehl, Kolom
bosaure, auch Kalumbasaure genannt, 
Kolombin bzw. Kalumbin ein kristalli
nischer, scharfwirkender Bitterstoff, Kal
ziumoxalat. Durch 70 prozentige Schwe-

Abb.204. felsaure £ii.rbt sich Kolombowurzel teil-
Rad. Colombo. r Rinde, k Kambium. • 

h Holz. weIse grun. 
Anwendung. In der Heilkunde 

gegen Durchfall, DiarrhOe, Ruhr, als die Verdauung anregendes Mittel. 
In der Likor- und Branntweinbereitung. 

P r ii fun g. Eine Verfii.lschung mit der amerikanischen oder falschen 
Kolombowurzel, der Wurzel der Gentianazee Frasera carolinensis, ist daran 
zu erkennen, daB diese Wurzel kein Starkemehl enthiilt, also mit Jod~ 
wasser keine Blaufarbung gibt. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hOchstens 9% betragen. 
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Radix Colubrinae oder Serpentariae. Schlangenwurz. 
VirginJsche Hohlwurzel. Souche de serpentaire. VirginiB-snakeroot. 

AriatolOchia 8erpentaria. Ariatolochidceae. Osterluzeigewachse. 

N ordamerika. 

Wagerechter Wurzelstock, etwa 2-3 cm lang, einige Millimeter dick. 
Auf der Oberseite mit Stengelresten, auf der Unterseite dicht mit faden
formigen, bla13braunen Wurzeln besetzt. Geruch eigentiimlich baldrian
ahnlich. Geschmack gewiirzhaft, kampferartig. 

Bestandteile. Atherisches 01 etwa 1/2%, Harz. 
Anwendung. Innerlich als Aufgu13 oder Pulver gegen Nerven

krankheit, Hysterie, Fallsucht (epileptische Anfalle), als schweiBtreibendes 
Mittel, in Amerika auch gegen BiB von Schlangen. In der Likor- und Brannt
weinbereitung. 

Radix Consolidae oder SYmphyti. 
Schwarzwurzel. Beinwurzel. BeinweUwurzel. Wallwurzel. Racine de 

consoude. Comfrey root. 
Symphytum officinale. Borraginaceae. Boretschgewachse. 

Deutschland, an Graben und auf feuchten Wiesen. 

Hauptwurzel vielfach mehrkopfig, 20-30 cm lang, oben etwa 2 em 
dick; kommt meist gespalten in den Handel. AuBen schwarzbraun, auf 
dem Bruche hornartig, gelblich. Geruch schwach; Geschmack schleimig, 
siiBlich. Die Wurzel lOst sich beim Kochen zu fast 3/4 Teilen auf. 

Bestandteile. Schleim, Zucker, Asparagin, Gerbstoff. 
An wen dun g. Als schleimiges, hustenlinderndes Mittel, gleich der 

Altheewurzel. Ferner gegElD Durchfall. In der V olksheilkunde wird sie in 
vielen Gegenden als Pulver mit Honig eingenommen und wird auch auBerlich 
zum Heilen von Wunden angewendet. 

Rhizoma Curcumae. 
Kurkuma- oder GelbwurzeI. Racine de curcuma. Turmeric root. 

Curcuma root. 
Ourcuma longa. Zingiberaceae. Ingwergewiichse. 

Ostindien, China, Japan, Reunion, Afrika, Westindien angebaut. 

Man unterscheidet im Handel runde und lange K. Rhizoma Curcumae 
rotundum oder kurzweg Curcuma rotunda bezeichnet und Rhizoma Curcu
mae longum, kurzweg Curcuma longa. Die ersteren, etwa walnuBgro13, sind 
die eigentlichen Wurzelstocke, die letzteren, etwa fingerlang und -dick, 
die Seitentriebe des Wurzel stocks. Gro13ere Wurzelstocke kommen zu
weilen in zwei oder gar in vier Teile geteilt in den Handel. eide Arten 
finden sich gewohnlich gemengt, werden aber spater vielfach gesondert 
gehandelt. Au13en graugelb, innen goldgelb bis rotgelb, dicht, mit fast 
wachsglanzendem Bruche. Schlechte, verdorbene Ware erscheint auf dem 
Bruche fast schwarz. Der Wurzelstock wird, urn das Auswachsen zu ver
hiiten, vor dem Trocknen mit kochendem Wasser abgebriiht. Geruch 
eigentiimlich, gewiirzhaft; Geschmack ebenfalls, etwas scharf. Nach dem 
Pulvern erscheint der Wurzelstock goldgelb bis safrangelb. Kurkuma. farbt 
beim Kauen den Speichel dunkelgelb (Abb. 205). 
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Bestandteile. Kurkumin, ein harzartiger Farbstoff, in Wasser un
IOslich, loslich dagegen in Weingeist, iitherischen und fetten 5len. Xtherisches 
51, Stiirkemehl, Harz. 

A n we nd u ng. Gegen Gelbsucht. Hier und da zum Fiirben von Salben, 
Fetten, Kiise, Backwaren und Likoren. In der eigentlichen Fiirberei immer 

mehr verdriingt, da die 
Farbe nicht haltbar ist und 
durch Alkalien braun wird. 

AfI'iiJ~~:r! MitK. gefiirbtesFlieBpapier 
IC. "*"rll !~'Jlr- Iw dient in der Chemie als 

C'.r 

Abb. 205. 
C. I. Curcuma longa. C. r. Curcuma rotunda. Ik Beiten
trleb, br Blattreste, n Narben der abgeschnittenen oder 

abgebrochenen Beltentrlebe, nw Nebenwurzeln. 

Reagenzpapier auf Alkalien 
und Borsiiure. Kurkuma
papier wird durch Alkalien 
braunrot, durch Borsiiure 
beim Trocknen rotbraun. 
Nach dem Trocknen mit 
Salmiakgeist behandelt, 
wird es grunsch warz. Die 
K. bildet einen Hauptbe
standteil des bekannten 
indischen Gewiirzpulvers 
Currypowder. Ferner in 
der Likor- undBranntwein
bereitung. 

Kurkuma kommt in 
Ballen, zuweilen auch in Binsenkorben in den Handel, und zwar uber 
England, Holland, Hamburg und Bremen. Die jahrliche Eiruuhr beziffert 
sich fur Deutschland auf einen Wert von etwa 250 000 M. 

Man unterscheidet, nach ihren Ursprungslandern genannt, verschie
dene Handelssorten. Die weitaus geschatzteste ist die chinesische, au13en 
gelb, innen orangegelb, iihnlich dem Gummigutt, gepulvert feuriggelb. 
Weniger geschiitzt sind Bengal, Madras und Java, aul3en mehr grau als gelb, 
innen weniger schon von Farbe als die chinesische. GroBe afrikanische 
Kurkuma in handformigen Knollen kommt nur selten in den Handel; sie 
stammt von einem Kannagewachs, Canna speciosa, solI aber sonst gleich
wertig sein. 

Radix Dictamni. 
Diptamwurzel. Spechtwurzel. Aschwurzel. Eschenwurzel. Racine de dictame. 

Dittany root. 
mctamnU8 albU8. Rutdceae. Rautengewii.cbse. 

Bergwii.lder Deutschlands und besonders Frankreicbs. 

Nebenwurzeln, stielrund, glatt, weill. Rinde weill, mehlig, schwammig. 
Holzkern weiB, fest. Geruch gewiirzhaft; Geschmack schleimig, bitter. 

Bestandteile. Xtherisches 51, Harz, Bitterstoff. 
Verwendung in der V olksheilkunde als harntreibendes Mittel und gegen 

Nervenkrankheit, Hysterie. In der Likor- und Branntweinbereitung. 
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RBdix Enulae oder He16nii oder Inulae. 
Alantwurzel. Helenenwurzel. G1ockenwurzel. Racine d'aunee. Inule root. , 
Inulahelenium. Oomp6aitae. Korbbliitlergewii.chse. UntergruppeTubulifl6rae. Rohrenbliitler. 

Mittaleuropa, an feuchtan Stallen. Ungam. Auch angebaut, z. B. in Colleda. 

Haupt- und Nebenwurzeln, seltener in Quer-, meist in Langsschnitten. 
Die ganze Wurzel, die im Friihjahr oder Herbst von der zwei- bis dreijahrigen 
angebauten Pflanze gesammelt wird, ist bis zu 15 cm 
lang, 3-4 cm dick, stark verastelt, aullen grau bra un, 
innen graugelbIich, hornartig; nicht holzig, in nicht 
ganz trockenem Zustande zahe und biegsam.Auf dem 
Querschnitte zeigen sich zahlreiche groJ3e Olbehal
ter. Geruch und Geschmack eigentiimlich gewiirz
haft (Abb. 206). Kommt hauptsachlich aus Ungarn, 
ist allerdings nicht so wertvoll wie die Ware aus 

--r 

Th" . Abb. 206. urmgen. Rad. Helenli. Querschnitt. 
Bestandteile. Inulin 30-45°/ bis 20/ rRlnde,hHolz, k Kambium, 

/0' /0 0 Olbebilter. 
atherisches Alantol, Helenin oder Alantkampfer, 
Alantolsaure. Letztere sind in den Olbehiiltern in kleinen KristalIen enthal
ten. In der Rinde der Wurzel befindet sich ein schwarzer, stickstoff
freier, der Kohle ahnlicher Korper, Phytomelan genannt, der zur Er
kennung der Alantwurzel dienen kann. 

Anwendung. Gegen Husten und Lungenkrankheiten. Hauptsachlich 
in der Likorbereitung, als Zusatz zu bitteren Schnapsen, ferner als Witterung 
fiir Bienen. 

Das He lenin oder der Alan t k amp£ e r, auch Isoalantolakton ge
nannt, wird fur sich, isoliert dargestellt und als kraftiges faulniswidriges, 
antiseptisches Mittel empfohlen. Es solI die Schwindsuchtsbazillen, Tuberkel
baziIlen noch in groJ3er Verdiinnung toten und wird daher gegen Lungen
schwindsucht, Tuberkulose, ferner gegen Keuchhusten und Sump£fieber, 
Malaria empfohlen. Helenin ist vollkommen geruehlos und bildet farblose 
Kristallnadeln. 

** Rhizoma Filicis. Farnwurzel. Wurmfarnwurzel. Johanniswurzel. 
Teufelsklaue. Racine de lougere male. Male Fern. 

Dryopteris /iliz mas. Pteridophyta, Farnpflanzen. Familie Polypodiaceae. 
In Laubwaldem Europas haufig. Auf der ganzen nordIicben ErdhiiJfta erscheinend. 

Wurzelstoek wagerecht wachsend, bis zu 30 em lang, 1-2 em dick, 
ringsum dachziegelformig mit bis zu 3 cm langen abgestorbenen Wedel
resten bedeckt. AuJ3en dunkelbraun, innen grasgriin; auf dem Querschnitte 
sind 8-12 groJ3ere, ringformig angeordnete braune GefaJ3biindel sichtbar, 
die von zahlreichen kleineren, zerstreut liegenden GefaJ3biindeln umgeben 
sind (Abb. 207). Auf dem ebenfalls griinen Querschnitte der Wedelbasen 
zeigen sich 5-9 GefaJ3biindel, die hufeisen£ormig oder halbkreisartig an
geordnet sind (Abb. 208). Der Wurzelstoek solI jedes J ahr im Herbst frisch 
gesammelt, von den Wurzeln befreit und bei gelinder Warme getrocknet 
werden, um die griine Farbe der inneren Teile zu erhalten. Die Droge 
kommt in zwei Formen in den Handel, entweder ungeschiilt oder, 
wenn auch selten, von der braunen Rindenschieht befreit als Rhizoma 
Filicis mundatum. In diesem Zustande bildet sie kleine, auJ3en braun-
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liche, innen griine Stuckehenj die gut getrocknet in festgeschlossenen 
GIasern aufbewahrt werden mussen. Das Deutsche Arzneibuch schreibt 
FarnwurzeI ungeschii.lt vor, doch soIl sie von WurzeIn befreit sein. Farn

wurzel muB uber gebranntem Kalk in 
kIeinen GIiisern an dunklem Ort auf
bewahrt werden. Geruch schwach; Ge
schmack anfangs suB, dann bitter und 
herb. 

Der Riickstand nach dem Ver
brennen dad nur 4 % betragen. 

BestandteiIe. Fettes, anfangs 
griines, spater braunes 01 6%, Spuren 
von atherischem 01, Zucker, Gerbsiiure, 
Filmaron (AspidinolfiIizin), FIavaspi
vinin, FiIixsiiure, Filixrot, das sich aus 
der Gerbsiiure durch Oxydation bildet 

Abb.207. und die spiitere braune Farhe des 
Rhiz. Filicia. Querschnltt. f GefiBbiindeJ. 

P.m. 
Abb.208. 

Querschnitt einer Wedel· 
base in 2facber Ver· 

groBerung. 

WurzeIstocks hedingt. 
An wen dun g. Als Mittel gegen Eingeweide

wiirmer, namentlich den Bandwurm. Entweder aIs 
Pulver oder Extrakt, Extractum Filicis aethereum. 
Als wirksame Bestandteile wird heute meist ein Ge
misch von verschiedenen sauer reagierenden Stoffen 
verstanden, wie FiImaron und Flavaspidinin, 
und gerade die Gesamtheit dieser Bestandteile soIl 
die wurmtreibende Wirkung ausiiben. An und fiir 
sich vorziiglich gegen den Bandwurm wirksam, lahmen 
diese Stoffe aber Ieicht die Nerven hzw. Muskeln, und 
so kann der Tod herbeigefuhrt werden, auch Erblin

dungen sind beobachtet worden. Als Abfiihrmittel soH Rizinusol vermieden 
werden, da dieses die schiidliche Nebenwirkung begiinstigt. Infolge der 
Gefahrlichkeit ist es vollauf berechtigt, daB diese Droge auBerhalb der 
Apotheken iiberhaupt nicht und in den Apotheken nur auf iirztIiche An
weisung abgegeben werden dad. 

V e r wee h s I un g e n mit den W urzeIstocken anderer FiIixarten sind 
leicht zu erkennen, wenn man die markige Beschaffenheit und die zimt
braunen Spreuschuppen, welche die OberfIiiche bedecken, sowie vor aHem 
den Q uerschnitt beachtet. 

Rhizoma Galangae (minoris). Galgantwurzel. 
Racine de galanga. Galanga de la Chine. Galanga root. 

Alplnia oflicindrum. (Geniti!J Pluralia !Jon officina, Offizin.Apotheke). Zingiberaceae. 
Ingwergewachse. 

Heimiach auf der Insel Hainan. Angebaut an der Kiiste Chinas, der Halbinsel Leitschou 
und in Siam. 

Diese Droge kommt hauptsiichlich iiber Hoichow, Pakhoi-Schanghai 
und Singapore in den europiiischen Handel, und zwar in Ballen von etwa 
50 kg. Man baut die Pflanzen auf hugeIigem Boden an und erntet den ver
zweigten Wurzelstock nach 5-lO Jahren, reinigt ihn, schneidet ihn in 
Stiicke und trocknet ihn an der Luft. Die Droge biIdet etwa fingerdicke, 
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etwa fingerlange, meist gekriimmte, einmal veriistelte Stiicke, auJ3en von 
rotbrauner Farbe, mit ringformigen Wulsten und meist nooh Reste der 
oberirdischen Stengel und der Wurzeln tragend. Auf dem Querschnitt ist die 
Farbe heller, zimtfarben, mit zwei durch eine dunkle Kreislinie getrennten 
Schichten, einer iiuBeren, der mit Leitbiindeln durchzogenen Rinde und 
einer inneren, wo die Leitbiindel dicht gedriingt stehen. Auf dem Bruch 
erscheint sie dicht, etwas faserig, holzig. Der Geruch ist angenehm wiirzig, 
der Geschmack gleichfalls, doch brennendscharf (Abb. 209-210). 

Abb.209. 
Rhiz. Galangae. 

Abb.210. 
Querschnltt von Rhlz. Galangae. r Rinde, 
k Kernschelde, h Holz. h b LeltbUndel. 

Bestandteile. Mindestens 0,5 % atherisches 01, die Ursl\.che des wiir
zigen Geruchs und Geschmacks, scharfes Weichharz, Galangol genannt, 
Kampherid, Galangin, Alpinin. 

Anwendung. Als magenstarkendes Mittel, hauptsiichIich als Zu
satz zu Magenschniipsen; hier und da auch von den Landleuten als brunst
forderndes Mittel bei dem Rindvieh angewandt. 

P r ii £u n g. Die Droge solI nicht zu hell, nicht hohl und mogIichst 
schwer sein. Die zuweilen von den hollandischen Besitzungen des ost
indischen Archipels in den Handel kommenden Rhizom. Galangae majoris 
von Alpinia galanga sind groBer, innen mehlig, schmutzigweiB. Sie weisen 
braune, runde Narben von den Stengeln herriihrend auf. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf nur 6 % betragen. 

**t Radix Gelsemii. Gelsemiumwurzel. Gelbe Jasminwurzel. 
Rhizome et racine de gelsemium. Gelsemium root. 
Gelaemium 8emperv're1l8. Loganidceae. Strychnosgewii.chse. 

Nordamerika. 

Die unterirdischen Teile, der Wurzelstock mit den Wurzeln und Aus
laufern obigen Kletterstrauches. Rund, bis 28 mm dick, mattbraun, mit
unter blaulich. Die Wurzeln gelbIichbraun, bis 8 mm dick, langsrunzelig. 

Be s tan d t e i Ie. Gelsemin, Gelseminin, Gelsemiumsa ure und Kalziumoxalat. 
Anwendung. Gegen Nervenschmerzen und Keuchhusten .. Jedoch 

mit groBer Vorsicht, da infolge der sehr scharfwirkenden Bestandteile leicht 
Vergiftungserscheinungen eintreten konnen. 

Ein Gift der Abt. 2 des Verzeichnisses der Gifte. 
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Radix Gentianae (rubra). Enzlanwurzel. Blttere Fleberwurzel. 
Racine de gentiane. Gentian root. 

Gentidna lUtea. G. purpurea. G. pann6nica. G. punctata. Gentianaceae. Enziangewiichse. 
Alpen und Gebirge SiideuroplIB. In Deutschland Schwarzwald und Schwiibische Alb. 

Auch von Spanien und den Balkanliindem. 

Es sind die vor allem von G.lutea gewonnenen getrockneten Wurzel
stocke und Wurzeln von 20-60 cm Lange, die aber auch 1 m erreichen 
konnen, und 2-4 cm Dicke, kommen haufig der Lange nach gespalten 
in den Handel. Die obengenannten Arten sind in getrocknetem Zustande 
kaum voneinander zu unterscheiden, allenfalls kann man sagen, daB die 

Abb. 211. Gentiana lutes. 

Abb.212. 
Querschnltt von Rad. Gentianae. 

r Rinde, h Holz. 

Abb.213. Radix Gentianae. 
bl Blattschopfreste, rh Wurzelstock, 
nwu Nebenwurzeln, wu Hauptwurzel. 

Droge von G.lutea etwas dunkler ist. Enzianwurzel ist auEen gelbbraun, 
am oberen Ende, dem Wurzelstocke, von den Blattresten herriihrend 
wulstig geringelt, die Wurzel mit Langsfurchen. Innen mehr rotlich oder 
orangefarben und unregelmal3ig gestreift. Die rote Farbe der Wurzel wird 
dadurch erzielt, dal3 man die frischen Wurzeln in Haufen schichtet und 
einige Tage einer Art von Garung iiberla13t. Die Wurzeln erhitzen sich 
dadurch stark und zeigen nun nach dem Trocknen eine rote Farbe. Die 
Ausbeute an Extrakt leidet aber durch diese Behandlung. Das Deutsche 
Arzneibuch verlangt deshalb eine innen gelbliche bis hellbraune Wurzel, die 
durch schnelles Trocknen erhalten wird. Die Wurzel ist fleischig, nicht 
holzig, gut getrocknet sprode, aber, weil Feuchtigkeit anziehend, hygro
skopisch, bald wieder ziih werdend. Der Querschnitt zeigt in der Niihe 
des Kambiums Strahlen. Die Einsammlung soIl im Friihjahr geschehen. 
In den Alpen Tirols geschieht dies durch die W u r zen g r abe r, auch En-
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z ian k 1 a u b e r genannt, die sich oft in gefihrliche Abgriinde hinabseilen, 
um moglichst groBe Wurzeln einzusammeln. Geruch der Wurzel eigentiimlich 
siiBlich, nicht angenehm; Geschmack anfangIich stark bitter (Abb. 211-213). 

Von Spanien kommt Enzianwurzel in Jutesacken von 45-50 kg Gewicht. 
Bestandteile. Ein gelber Farbstoff Gentianin, auch Gentianasaure 

genannt ; ein kristaUisierbarer Bitterstoff, das Gentiopikrin; in der frischen 
Wurzel Zucker, Gentianose genannt, die jedoch infolge der Garung und 
durch das Trocknen Zersetzung erleidet; fettes 01, Kalziumoxalat. 

A n wen dun g. In der Heilkunde als magenstarkendes Mittel, ent
weder als Zusatz zu Tinkturen oder als Extrakt; ferner in groBen Massen 
zur Likorbereitung und in der TierheiIkunde. Die Enziantinktur bereitet 
man zweckmaBig durch Ausziehen mit heiBem Weingeist, wodurch ein 
Ferment unwirksam gemacht wird, das bei Anwendung von kaltem Wein
geist den Gehalt an wirksamem Gentiopikrin beeintrachtigt. 

Der in den Alpen in groBen Mengen hergestellteEnzianschna ps, der En z a I e r. 
ist kein Auszug der Wurzeln, sondern wird meist bereitet, indem man die 
frischen Wurzeln auskocht, die stark zuckerhaltige Fliissigkeit vergaren 
laBt und dann abdesti11iert. 

Abb. 214. 
Querschnitt von Laserpi· 

tium latifolium. 
r Rinde, c Kambium, 

h Holz. 

Abb.215. 
Querschnitt des Wurzelkopfes 
von Laserpitium latifolium. 

r Rlnde, h Holz, m Mark. 

Abb.216. 
Querschnltt von Rad. Bryoniae 

dioicae. 
r Rinde, c Kambium, h Holi. 

Dieunter dem Namen Rad. Gentianae alba oder Rad. Cervariae 
al b a gebrauchIichen Wurzeln stammen von einer Umbellifere, dem 
Laserkraut, Laserpitium latifolium. Sie werden in der Likor- undo 
Branntweinbereitung verwendet. 

P r ii fu n g. Enzianwurzel wird verfalscht mit dem Wurzelstocke von 
Rumex alpinus. Man erkennt die Verfalschung daran, daB der Querschnitt, 
mit KaIilauge befeuchtet, sich sofort rot farbt, was bei Enzianwurzel nicht 
der Fall ist. Ferner sind Verfalschungen mit Bryoniawurzeln und den 
Wurzeln vom Laserkraut beobachtet worden, die am Querschnitt zu er
kennen sind (Abb. 214-216). 

Der Riickstand nach dem Verbrennen dad Mchstens 5 % betragen. 

Radix Ginseng americanae. Ginsengwurzel. Racine de ginseng. 
Ginseng root. 

Pdn= quinquef6lium. Aralidceae. Efeugewachse. 
Nordamerika, namentlich Ohio und Virginien. 

Diese in groBen Massen von Nordamerika nach China, wo sie zu aber
glaubischen Zwecken Verwendung findet, ausgefiihrte Wurzel kam auch 
eine Zeitlang zu uns und diente zur Darstellung verschiedener Geheimmittel. 
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Sie ist meist spindelformig, 3-5 em lang, bis zu 1 em dick; einfach oder nach 
unten in zwei Aste auslaufend. Au13en braunIich, innen gelblichweiI3. Ge" 
schmack anfangs bitter, dann siiIllich, dem des SiiBholzes ahnIich. 

An wen dun g. Dient in Amerika zu gIeichen Zwecken wie unser SiiBholz. 
BestandteiI. Panaquilon, ein wenig erforschter Bitterstoff. 
In China. Korea und der Mandschurei wird eine andere Ginseng

wurzel, von Panax ginseng abstammend, von wiIdwachsenden und ange
bauten Pflanzen gewonnen. Sie enthaIt einen schwach betaubenden und 
erregenden Bestandteil, das Panazen. Da aber diese Droge, die dort als AlI
heilmittel und als die GeschIechtsteiIe anregendes Mittel, A ph rod is i a cum, 
in groBen Mengen gebraucht wird, den Bedarf nicht deckt, wird die oben an
gefiihrte amerikanische Ginsengwurzel in groBen Mengen in China eingefiihrt. 

Rhiz6ma oder Stol6nes Graminis. 
Queekenwurzel. GraswurzeL Racine de chiendent. Quiteh root. 

Triticum oder AgroP!rum repens. Gramlneae. Grasgewacbaf;!. 
Europa. 

Diese Pflanze ist ein sehr lastiges Unkraut unserer Felder. Die Drogll 
besteht aus meterlangen, strohhalmdicken, innen hohIen Wurzelstocken, 

Gr. 
Abb.217. 

Rhi.l'. ,GramlnIB. Quer· 
schnltt In 3 facher Ver· 
griiJ3erung. hb GeflJ3· 
bftndel, k EndodermlB, 

m Mark. 

die im Friihjahr gegraben werden. Sie sind gelb
glanzend, zah, biegsarn, knotig gegIiedert, nur an den 
Knoten mit Fadenwurzeln und hiiutigen Scheiden 
besetzt. Geruch schwach, siil3lich; Geschmack gleicb
falls suB und schIeimig (Abb. 217). 

Bestandteile. Garungsfahiger Zucker Mannit, 
nach der J ahreszeit wechselnd, Gummi, Tritizin. 

Anwendung. Ais blutreinigendes und Bchleim
ltisendes Mittel, friiher auch vielfach zur Be
reitung des Extr. Graminis liquidum oder Mel
lago Graminis, eine heute durch das Malzextrakt 
verdrangte Zubereitung. 

Verwechsl ungen Bollen vorkommen mit den Wurzeln von Lolium 
perenne und Triticum caninum; doch treten bei diesen die Wurzelfasern 
auch zwischen den Knoten hervor. 

**t Rhiz6ma Hellebori albi oder Veratri albi. 
Weifle Nieswurz. Germerwurz. Ki'iitzwUlZ. Hellebore blanc. White 

hellebore root. 
Veratrum album. Liliciceae. Liliengewacbae. 

Gebirge Mittel. und Siideuropaa. Asien. 

Wurzelstock 2,5 cm dick, 3-8 cm lang, umgekehrt-kegelformig, rings. 
herum dur(lh die entfernten Wurzeln weiBnarbig, dunkelbraun, oben durch 
abgeschnittEme Blattreste geschopft, innen marmorahnlich weiB1ich mit 
dunkIen GefiiJ3bundeln, hart, geruchlos, das Pulver die Schleimhaute reizend. 
Das Deutsche Arzneibuch verlangt den Wurzelstock mi t den gelblichen 
oder hellgelblichbraunen Wurzeln, die eine Dicke von ungefabr 3 mm 
haben Bollen. Beirn Befeuchten mit Schwefelsaure wird die Schnittflache 
des Wurzelstocks orangegelb, darauf ziegelrot. Die WurzeIstoeke Bollen 
im Herbst von wild wachsenden Pflanzen gesarnmelt werden. Beirn 
Pulvern sind die Augen, Mund und die Nase durch vorgebundene 



Radices. Wurzeln. 157 

Flortticher zu schtitzen. Geschmack scharf, bitter, anhaltendes Kratzen 
erregend (Abb. 218-219). 

Die alte Bezeichnung Rhizoma Hellebori albi stammt daher, weil 
die Pflanze frtiher fii.lschlich Helleborus albus genannt wurde. Die Gattung 
Helleborus gehort aber zu einer anderen Pflanzenfamilie, den Ranunculaceae, 
HahnenfuBgewachsen. 

Bestandteile. Protoveratrin, Protoveratridin, ein sehr giftiges Alka
loid, Jervin, Rubijervin, Pseudojervin, Jervasaure. Veratrin ist in der Droge 
nicht vorhanden. 

A n we nd u ng. Innerlich selten, hOchstens in kleinen Gaben von 
2 gals Brechmittel ftir Schweine. AuBerlich als Zusatz zu Niespulvern 

Abb. 21S. 
U.ngsdurchschnitt von 

Rhlz. Veratri albi. 

(fl' -.--_. 

Ji 

Abb.219. 
Querschnitt von RhlZ. Veratri albl. ar Au Ben
rinde, mr Mittelrinde, k Kernscheide, h Holz. 

und zu Kratzsalben. Bei Herstellung von Pulvermischungen ist die 
Mischung mit Weingeist zu besprengen. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hOchstens 12 % betragen. 
Der von Nordamerika eingefiihrte Wurzelstock von Veratrum viride 

ist von gleichem Bau und gleichen Bestandteilen, wenn auch diese in ge
ringerer Menge vorhanden sind. 

Frisch ruft Nieswurz auf der Raut Blasen hervor. 

t Rhizoma Hellebori nigri. 
Schwarze Nieswurz. Chrlstwurz. HeUebore nofr. Christmas root. 

Helleborm niger. Ranuncu(aceae. HahnenfuBgewa.chse. 

Gebirge Mitteleuropas und Siideuropas. 

Der Wurzelstock mit den anhangenden Wurzeln 5-10 cm lang, bis 
zu 10 mm dick, verastelt, braunschwarz, innen weiB. Geschmack bitterlich, 
scharf, geruchlos. 

Bestandteile. Helleborein, giftig, zum Niesen reizend und Helle
borin, und zwar dies besonders in alten WurzelstOcken. 

An wen dun g. Friiher zuweilen innerIich gegen Wassersucht und 
auBerIich gegen Hautausschlage. Zusatz zu Niespulvern. 

An Stelle der Rhiz. Hellebori nigri sind jetzt meistens Rhizoma 
Hellebori viridis von Helleborus viridis gebrauchIich. Diese sind im 
AuBeren den vorigen gleich, sollen jedoch bedeutend starker wirken und 
sind daran zu erkennen, daB sie mit den Grundblattern eingesammelt werden. 
Die Droge ist im Mai und J uni einzusammeln. 
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** Rhizoma Hydrastis. 
Hydrastisrhlzom. Hydrastiswurzel. Kanadische Gelbwurz. Racine 

d'hydrastis. Yellow root. 
Hydrasti8 canaden8i8. Ranunculdceae. HahnenfuBgewachse. 

Nordamerika. AuBer in Amerika auch in SUddeutschland angebaut. 

Der Wurzelstock obiger Pflanze, die besonders in den Wiildern von 
Indiana, Kentucky, Ohio und Virginia heimisch ist, ist ringsum mit 4-5 cm 
langen, 1 mm dicken Wurzeln besetzt, bis 5 cm lang, 5-8 rom dick, hin und 

her gebogen, wenig verzweigt, sehr hart, Bruch 
glatt und hornartig. Farbe dunkelbraungrau, 
auf dem Bruche griinlichgelb. Geruch 
schwach, Geschmack bitter. 

Bestandteile. Gelbes Berberin und 
farbloses Hydrastin. 

An wen dun g. Als blutstillendes Mittel 
bei Krankheiten des Darmes und der Ge
barmutter, des Uterus. GroJlere Mengen 
konnen giftig wir ken. 

N ach weis. Zieht man 1 Teil Hydrastis
wurzelstock mit 100 Teilen Wasser aus, Abb.220. 

Querschnitt von lthizoma Hydrastis. nimmt von diesem Auszuge 2 ccm, fugt 1 ccm 
Schwefelsiiure hinzu und darauf tropfenweise 

Chlorwasser, so entsteht eine dunkelrote Schicht infolge des Vorhanden
seins von Berberin. 

Legt man einen dunnen Querschnitt des Wurzelstocks in einen Tropfen 
Salzsiiure, so entstehen in dem Gewebe sofort sehr zahlreiche gelbe 
nadelformige Kristalle, die mit dem Mikroskop leicht zu erkennen sind 
(Abb.220). 

Der Ruckstand nach dem Verbrennen darf nur 6% betragen. 

**t Titbera Jalapae, auch Radix Jalapae. 
Jalapenwurzel. Racine de Jalap. Jalap. 

Exog6nium purga. OontJolllUldceae. Windengewachse. 

Memo, Abhii.nge der Anden, auch angebaut in Jamaika, SUdamerika, Indien, Ceylon. 

Die Droge besteht aus den knollenformigen Verdickungen der N eben
wurzeln, sie kommt, nach Entfernung der Wurzelabzweigungen und der W urzel
spitze, bis faustgroJ3, dann entweder ganz oder nur zum Teil vierfach ge
spalten, meist aber birnenformig, eiformig, langlich, und zwar huhnereigroJ3, 
in den Handel. Die Knollen werden hauptsachlich im Mai, aber auch 
wahrend des ganzen Jahres gesaromelt und in Netzen uber freiem Feuer 
oder in heil3er Asche getrocknet. Die Oberflache erscheint dicht- und fein
gerunzelt, die Furchen oft infolge des Trocknens bei groJlerer Hitze von aus
getretenem Harze gefiillt, dunkelbraun, innen dicht. graubraunlich. hart, in 
der Mitte heller als am Rande; wenn das Starkemehl der Droge nicht ver
quollen ist, jedoch matt und weiJllich. Auf dem Querschnitte bemerkt man 
wellige dunkle Linien, die Harzbehalter. J e weniger hiervon vorhanden sind, 
desto schlechter ist die Sorte. Geruch eigentumlich widerlich; Geschmack 
gleichfalls, fade, dann bitter, kratzend (Abb. 221 und 471). 
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Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hOchstens 6,5 % betragen. 
Bestandteile. Konvolvulin und Jalapin in dem sehr scharf ab

fiihrenden, d r a s tis c h pur g i ere n den Harz (8-22%) enthalten. Das 
Deutsche Arzneibuch verlangt mindestens 10% Harz. Starkemehl. 

An wend ung. Als sehr scharf wirkendes Abfiihrmittel in Pulverform 
(hOchstens 2 g) und als Tinktur, ferner zur Bereitung des J alapenharzes 
(siehe dieses) . 

/p. P. 

Abb. 221. Tubera Jalapae verschiedener Formen. 

Die Droge kommt viel iiber Verakruz, wonach die besseren Sorten 
genannt werden, in den Handel, und zwar in Ballen von 50 kg. Die mitt
leren, festen und schweren Stiicke sind die besten. Ganz zu verwerfen ist 
die Tampiko Jalapa in fingerformigen Stiicken, von Ipomoea simulans. 
Graubraun, der Lange nach gerunzelt. Sie enthiilt nur wenig Harz, das sich 
zum Unterschied von dem Harze der echten Droge in Ather voIIstandig lost. 

Rad. Jalapae orizabensis oder laevis, auch Stipites Jalapae, von 
Ipomoea orizabensis sind gleichfalls zu verwerfen. Sie sind walzenformig, 
sehr verschieden groB, auBen grau und sehr runzlig, innen gelblich, sehr 
faserig, ohne Ringe. Das Harz dieser Droge ist ganzlich in Ather unlOslich, 
das der echten Droge zu 5-8%. 

Rhizoma Imperatoriae oder OstriIthii. 
Melsterwurzel. Kalserwurzel. Racine d'imperatoire. Masterwort root. 

Imperal6ria oBtnUhium. UmbeUi/erae. Doldentragende Gewii.ohse. 
Gebirge Mittel. und Siiddeutschlands und der Schweiz. 

Haupt- und Nebenwurzelstocke mit ringformigen BIattansatzen, ge
gliedert, dunkelgrau, innen blaBgelb, 1~15 cm lang, 2-3 cm dick. Geruch 
und Geschmack gewiirzhaft, beiBend-scharf. 

Bestandteile. Atherisches OI. Ein Bitterstoff Ostin, Imperatorin 
und Ostruthin. 

Anwendung. Als Volksheilmittel, hier und da als Zusatz zu Vieh 
pulvern und Schnapsen. 

Aufbewahrung. Die Droge ist dem WurmfraBe sehr ausgesetzt, 
muB daher in Blechkasten aufbewahrt werden. 
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**t Radix Ipecacuanhae. 
Brechwurzel. Racine d'ipecacuanha. Ipecacuanha root. 

Urag6ga ipecacuanha. Roomc.a.. Krappgewii.chse. 
Braailien, Kolumbien, Ekuador, Ostindien. 

Die Droge wird einerseits aus der Provinz Matto grosso uber Rio de 
Janeiro nach London ausgefuhrt, verpackt in Aroben von etwa 15 kg. 
Die von wildwachsenden Pflanzen gewonnene Droge wird als Matto 
grosso, die von angebauten als Minas bezeichnet. Es sind die ver-

Abb. 222. Uragoga ipecacuanha. 

dickten Nebenwurzeln eines kleinen Halbstrauehes, 5-20 em lang, bis 
5 mm dick, von grauer oder brauner Farbe. Die Wurzeln sind durch wulstige 
Einschniirungen und Erhabenheiten hockrig und geringelt, daher die Be
zeichnung Rad. Ipecacuanhae annulata. Die Rinde ist innen weil3gelb
lich, hornartig, sich von dem dunnen weil3lichen Holzkorper leicht loslosend, 
vielfach etwa dreimal so stark als dieser. Der Holzkorper ist hart, der Rinden
korper leicht zu pulvern. 1m Handel werden die braunlichen Sorten mit 
dicker Rinde vorgezogen. Fast geruchloB, daB Pulver die Schleimhaute 
gefiihrlich reizend, daher groBte V orsicht beim Pulvern. Geschmaek wider
lich bitter (Abb. 222). Die glatten, Mark enthaltenden Wurzelstocke 
durfen in der Ware nicht vorhanden sein. 
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Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hochstens 5 % betragen. 
AuBer der Rioware ist die gleichwertige, K art hag e n a oder S a v a -

nilla Ipecacuanha aus Kolumbien, von Cephaelis acuminata stammend, 
in groBen Mengen im Handel. Sie ist dicker und groBer, die Wiilste treten 
nicht so weit hervor und sind mehr voneinander entfernt. Die Starkekorner 
sind groBer als die der Rioware, wo die groBten Einzelkorner einen Durch
messer von 0,012 mm nicht iiberschreiten, wahrend er bei der Karthagena
ware 0,022 mm erreicht (Abb. 223). 

Auch von Ostindien kommen unter der Bezeichnung East Indian 
oder ostindische J ohore betrachtliche Mengen in den Handel, die scpon 
die Ausfuhrzahlen der brasilianischen Herkunft erreicht haben. 

BestandteiIe. Emetin, ein brechenerregendesAlkaloid, 1-2%, Zepha
lein, Psychotrin, ferner ein GIykosid Ipekakuanhasaure. Von den wirk
samen Bestandteilen befindet sich im Holz nur etwa der vierte Teil, daher 
ist die Rinde der wertvolle Teil der Droge. Starkemehl in der Rinde 30%, 
im Holz 7%. Kalziumoxalat. 

Anwendung. In der Heilkunde teils in Pulverform, teils als 
Vinum Ipecacuanhae als brechenerregendes, in kleinen Mengen auch als 
8chleimlosendes Mittel. Ferner 
gegen Ruhr, Dysenterie. Fiir 
diesen Zweck kommt eine von 
den Alkaloiden befreite Wurzel 
in den Handel, Radix Ipeca
cuanhae deemetinisata 
oder sine Emetino. 

V erfalsch u nge n sind bei 
dem eigentiimlichen Bau der 
Wurzeln nicht leicht moglich, 
doch kommen ahnliche, von 
verwandten Rubiazeen stam
mende Ipekakuanhawurzeln in 
den Handel, die wohl auch 
Emetin enthalten, aber in viel 
geringeren Mengen und daher 
nicht verwendet werden diirfen. 
Hierher gehoren: 

Rad. Ipecacuanhae striata, 
dicker, grauschwarz, in kur
zen Abstanden bis auf das 
Holz eingeschniirt und langs- a b 

streifig gefurcht. Das Holz Abb. 223. 

c 

ist graubraun, locherig, kaum a und bRio-Ipecacuanha, c Karthageoa·Ipecacuaoha. 

bitter. 
Rad: Ipecac. alb. oder lignosa, weiJ3lich, keine Einschniirungen, 

mit Langsfurchen, Holz starker als die Rinde, groBlocherig; Geschmack 
schwach, nicht bitter. 

Rad. Ipecac. farinosa, astig hin und her gebogen, nur stellenweise 
leicht eingeschniirt, Rinde mehlig, braunlich. Geschmack scharf, nicht 
bitter. 

Buchhei8ter·Ottersbach. I. 10. Aun. 11 
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, , 
Rhiz6ma Iridis oder Ireos. Irisrhizom. Vellchenwurzel. Violenwurzel. 

Racine d'irls. iris de Florence. iris root. Orris root. 
1ri8 germanica. 1. pdUida. 1. jlorent'na. 1riddceae. Schwertliliengewacbse. 

Nordafrika, Siideuropa, wild und angebaut, beeonders bei Florenz und Verona, neuerdings 
Brasilien. 

Der Name der Droge ist bedingt durch den starken, veilchenartigen 
Geruch, den die getrockneten Wurzelstocke haben, in frischem Zustande 
fehlt derselbe ganzlich. Friiher kam die Droge italienischer Herkunft auch 
ungeschalt in den Handel, jetzt so gut wie gar nicht mehr. Wagerechter 
Wurzel stock, 5-12 cm lang, etwa daumendick, plattgedriickt, meist ge
kriimmt, zuweilen verastelt, knollig gegIiedert, jedes Glied nimmt nach vorn 
an Dicke zu, oben eben, unten narbig durch die abgeschnittenen Wurzel
reste. Schwer, fest, weiJ3Iich bis gelblich; auf dem Bruche kornig-mehlig. 
Die Einerntung der Wurzelstocke beginnt in der zweiten Halfte des Monats 
Juni. Es werden nur so viel mehrjahrige Pflanzen herausgehackt, wie am 
nachsten Tage verarbeitet werden konnen. Man lost unter einem Schutz
dache, daB Sonne und Wind die Irispflanze nicht zum Welken bringen. die 

!>oO. 

Wurzelstocke sehr vorsichtig ab, daB noch reich
Iich W urzel£asern an der Pflanze bleiben und 
diese wieder in den Boden gepflanzt werden und 
weiter wachsen kann (Abb. 224). Von den ge
ernteten Wurzelstocken werden die Nebenwurzeln 
abgeschnitten, darauf werden sie in flieBendes 
Wasser gelegt, geschiilt und mindestens acht 
Tage vor Regen geschiitzt an der Sonne ge
trocknet. Meistens werden sie schon vor Sonnen
aufgang ausgebreitet, da der Morgentau bleichende 
Wirkung ausiibt. Bei kiinstlicher Warme getrock-
nete Veilchenwurzel ist nicht so schon weiB. Die 
besonders groBen, glatten Stiicke werden durch 
Schneiden und Feilen in glatte Stiibchenform 

Abb.224. Iris germanica. gebracht und kommen als Rhiz. Iridis pro 
Infantibus in den Handel. Ferner dreht man 

erbsengroBe Kiigelchen aus der Wurzel, zum Einlegen in sog. Fon
tanellen, dies sind kiinstlich gemachte eiternde Wunden. Der Geruch ist 
stark veilchenartig, Geschmack bitter, etwas scharf, schleimig. Am meisten 
geschatzt sind die Florentiner Wurzelstocke, sie werden in 4 Sorten ge
hande1t: ausgesuchte (picked), nur die allerbesten Stiicke; gute 
Sorten (good sorts), hier sind schlechte Stiicke herausgelesen; Sorten 
(sorts) Durchschnittsware und gewohnliche (common or ordinary) ge
ringwertige Ware. Die Veroneser und Istrianer, die langer und diinner 
sind, gelten als minderwertig und werden gewohnlich auf Veilchenwurzel
pulver verarbeitet. Der Anbau der Irispflanzen nimmt in Italien immer 
mehr zu, und zwar werden hauptsachlich Iris germanica und I. pallida 
angebaut. Die Droge kommt hauptsachlich iiber Verona, Triest und Livorno 
iiber Hamburg in den Handel, und es werden durchschnittlich im J ahr 
etwa 690 t von Italien ausgefiihrt. Es kommen auch aus Kamerun, 
sog. afrikanische Veilchenwurzeln in den Handel. Diese, wahrscheinlich 
von wildwachsenden Pflanzen abstammend, sind weit kleiner als die 
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itaIienischen, mehr grau und von schwiicherem Geruch. Sie konnen bei 
billigen Preisen hOchstens bei der Herstellung von Blumendilften Verwendung 
finden. Einen gleichen Wert haben die Veilchenwurzeln von Mogador. 

Bestandteile. Xtherisches OJ in sehr geringer Menge (0,1-0,2%), 
in diesem Iron, ein veilchenartig riechendes Keton, das erst beim Trocknen 
des Wurzelstockes entsteht, ferner ein geruchloses Glykosid Iridin, Schleim, 
Stiirkemehl und scharfes, bitteres, braunes Harz. 

Anwendung. InnerIich als Zusatz zum Brusttee, ferner zum Wohl
riechendmachen von Zahnpulvern, Riiucherpulvern usw. und in groBen 
Mengen zur Herstellung von Blumendiiften; werden doch allein in Grasse in 
Frankreich jiihrIich 300 000 kg verarbeitet, die zum groBten Teil aus Florenz 
bezogen werden. Auch in der Likor- und Branntweinbereitung. 

Priifung. Um der Droge ein schon weiBes Aussehen zu geben, wird 
sie mitunter mit Kalk, ZinkweiB oder gar BleiweiB eingerieben. 

1. Legt man sie in mit Salzsiiure angesiiuertes Wasser, so wird sich bei 
Vorhandensein von k 0 hIe n s a u rem K a I k Kohlensii.ure entwickeln. 

2. Versetzt man den erhaltenen Auszug mit Ammoniak im UberschuB 
und fiigt SchwefelwasserstoHwasser oder NatriuIDsulfidlOsung hinzu, so 
zeigt ein weiBer Niederschlag Z ink wei Ban. 

3. Erhiilt man nach Zusatz von Schwefelwasserstoffwasser oder Natrium
sulfidlosung zu dem sii.urehaltigen Auszug einen schwarzen Niederschlag, 
so ist S ch wef el blei nachgewiesen. 

Verwechsl ungen. Als solche werden angegeben die Wurzelstocke von 
Iris pseudacorus, der SumpfschwertliIie. J edoch sind diese innen rotIich. 

Veilchenwurzelpulver priift man mit Vanillin-Salzsaure, es darf keine 
Rotfiirbung eintreten. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hochstens 5% betragen. 

Radix Kava-Kava. Kawa-Kawa-Wurzel. 
Racine de Kawa·Kawa. Kava. 

Piper meehYBeicum. Piperticeae. Pfeffergewiichae. 
SiidseeinseIn. Von Neugoinea bis zu den Sandwichainseln. Wild und angebaut. 

Etwa bis 3 cm dicke, 12-15 cm lange Wurzeln. Graubraun, innen 
gelbIich bis griinlich, Bruch faserig, stiiubend infolge von Stiirkemehl. Auf 
dem Querschnitte strahlig, die Rinde schmal. Die diinneren Wurzeln heller. 
Betupft man das Pulver mit Schwefelsiiure, so tritt Rotfiirbung ein. Geruch 
wiirzig; Geschmack scharf brennend. 

Bestandteile. Harz, der wirksame Bestandteil. Ferner Methy
stizin, Yangonin, Starke und einige noch nicht erforschte Glykoside. 

Anwendung. Als schweiBtreibendes Mittel und gegen Erkrankung 
der Harnwerkzeuge. 

Radix Levistici oder Ligustici oder Laserpitii. 
L1ebstiickelwurzeL Racine de Iiv~che. Lovage root. 

Lellueicu". oflicinale. Ligweicum lellueicum. UmbeUi/erae. Doldentragende Gewlichae. 
Siideuropa. Deutschland, vor allem in Thiiringen angebaut. 

Ausdauernde Hauptwuxzel, mit einem kurzen Wurzelstocke verbunden, 
hiiufig noch Blattbasen tragend, nach unten veriistelt, die starkeren ge-

n· 
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spalten. 30-40 cm lang, 3--5 cm dick, tief langsrunzIig, rotlichgelb bis 
graubraun, schwammig, zahe. Auf dem Querschnitte zeigt sich die Rinde 

weiBIich, der Holzkorper gelb, 
mit rotgelben Balsamgangen 
von 0,04 bis 0,16 mm Weite. 
Die Pflanze wird hauptsach
lich in der Provinz Sachsen 
angebaut, die Droge im Herbst 
meist von zwei- bis vierjahri
gen Pflanzen gesammelt und 
auf Bindfaden gezogen ge
trocknet. Die Wurzel ist dem 
Wurmfra.l3e stark ausgesetzt. 
Geruch stark wiirzig, Ge
schmack ebenfalls, vorher siiB
lich (Abb. 225). 

.2 

Abb. 225. Rad. Levistici. 
1. Querdurchscbnitt der frischen Wurzel, natlirI. GrllBe. 
2. Querdurchschnitt einer getrocknetsn Wurzel (ver; 

grllBert). 
m Mark, k Kamblum, r Binde. I LUcken 1m Parenchym, 

h Holz. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hochstens 8,5 % betragen. 
Bestandteile. Xtherisches 01, ein Terpineol, Harz, Zucker, Starke, 

Angelikasa ure. 
A n we nd u ng. InnerIich in der VolksheiIkunde alsharntreibendesMittel. 

ein Teeloffel voll auf eine Tasse warmen Wassers; aIs Zusatz zu bitteren 
Schnapsen. 

Verweehslungen mit Rad. Angelicae, von denen sie sich dadurch 
unterscheidet, daB die Balsamgange bedeutend kleiner im Umfang sind 
als bei der AngeIikawurzel. 

Radix Liquiritiae oder Glycyrrhizae. SiiOholz. SiiOholzwurzel. 
Racine de r~gIl88e.. Liquorice root. 

Glycyrrhba gldbra. GI. glanduU!era. Gl. Iypi.ca. Lepumin6Bae. Hiilsenfriichtler. 
Unterfamilie Papiliondtae. Schmetterlingsbliitlergewachse. 

Gl. typioe. in Siideuropa, in Deutschland angebaut. Die beiden andern in Asien, 
SiidruBland (Kauka.sus, Ural). Nordafrika. 

Sii.l3holz gehort mit zu den altesten Drogenj es war bereits den aIten 
.A.gyptern, Indern und Griechen vor dem christlichen Zeitalter bekannt. 
Man unterscheidet im Handel zwei Hauptsortenj erstens spanisches oder 
deutsches Siil3holz, von Gl. typica, zweitens russisches von Gl. glabra und 
glandulifera. Geringwertig ist griechische Ware. 

AIle mit Ausnahme der aus Syrien in den Handel kommenden Siil3holz
wurzeln stammen von angebauten Pflanzen. Der Anbau geschieht in grol3em 
MaBstab in Siiditalien, Frankreich, Spanien, Mahren, in Deutschland in der 
Gegend von Bamberg, NiirnbergundSchwein£urt, die des russischenSiil3holzes 
am Kaukasus, den In:$eln der Wolgamiindung. Auch in Sibirien, Turkestan 
und der Mongolei wird Sii.l3holz in groBerem Mall angebaut. AIle die ver
schiedenen Handelssorten werden, mit Ausnahme des russischen SiiBholzes, 
unter dem Sammelnamen spa nis c h es Sii1lholz zusammenge£allt, doch kommt 
von dem spanischen Sii1lholze fiir den deutschen Handel nur die siiddeutsche 
Ware und die aus Spanien selbst in Betracht, da Italien und Frankreich 
gleich wie Mahren ihre Ernte fast ganz zu Lakritzen verarbeiten. In Mahren 
geschieht der Anbau in der Gegend von Auspitz herum. 1m April oder im 
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Herbst werden etwa 30 em lange, mit Knospen versehene Stucke 30 em tief 
wagerecht oder etwas aufrecht in den Boden gelegt. Es entwickeln sich neue 
Pflanzen, und nach vier Jahren wird im Septembpr mit der Ernte begonnen. 
Man erntet bis zum Miirz aber nur so viel, daB die Pflanze noch weiter wach
sen und eine zweite Ernte nach vier Jahr~n vorgenommen werden kann. 
Die dickeren, schoneren Wurzeln liefern die gelbgeschnittene Ware, 
die dunneren die minderwertige schwarzgeschnittene. Die spanische 
Ware wird im November bis Januar geerntet, getrocknet und kommt meist 
im Mai iiber SE'villa und Alikante, zum Teil auch uber Marseille in Ballen von 
35-40 kg in den Handel. Die beste spanische Sorte stammt aus Tortosa 
in Katalonien. Sie be
steht aus Stiicken von 

60-90 cm Liinge, 
kommt aber auch in 
Biindeln zu etwa 20 em 
Liinge in den Handel, 
etwa fingerdick, aullen 
graubraun mit starken 

Liingsrnnzeln, innen 
goldgelb, dicht, faserig. 
Die in Deutschland ge
baute Ware wird in lang
lichrunde Kranze ge
flochten; sic ist meist 
diinner und von hellerem 
Gelb. Fiir die gepulverte 
und zerschnittene Sull
holzwurzel wird sie ge
wohnlich geschiilt und 
in frischem Zustande 
zerschnitten, hierdurch 
wird ein gIattereI Schnitt 
ermoglicht. Die spani
sche SiiJlholzwurzel be
steht hauptsachlich nur 
aus den Ausliiufern. Sie 
sind diinn und mit deut
lichen Augen versehen. 
Die russische Su13holz
wurzel, die fiir gehalt-

Abb. 226. Eio Teil voo Glycyrrbiza "labra. 

reicher als die spanische erachtet wird, kommt iiber Petersburg, Moskau und 
Nishnij Nowgorod in mit Lindenbastmatten verpackten Ballen von 80 bis 
100 kg in den Handel. Sie besteht aus den Wurzeln und wenig Aus
liiufem, ist meist geschiilt, ziemIich lang, bis 4 cm dick, das Holz locker, 
grob, strahlig, zerkluftet, leicht spaltbar, gelb, aber blasser als die spanische 
Wurzel. Wiihrend letztere schwerer ist als Wasser, daher in diesem sofort 
untersinkt, ist die russische Wurzel leichter, weillockerer, und schwimmt 
obenauf. Geruch beider schwach; Geschmack suB (Abb. 226). 

GroBe Mengen SiiBholzwurzeln werden auch in der Turkei, in Klein
asien, Mesopotamien, im Kaukasus und Transkaukasua gewonnen, die haupt-
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sachlich nach Amerika gehen, jedoch kommt gute Ware aus Kleinasien auch 
in groBeren Mengen nach Deutschland. In Syrien warhsen die Pflanzen wild 
auf feuchtem Boden. Das Graben der Wurzeln geschieht im Oktober. Die 
Wurzeln werden zu groBen Haufen aufgeschichtet und bleiben so den Winter 
und den folgenden Sommer Iiegen. In dieser Zeit mu13 sorgfii.ltig darauf 
geachtet werden, daB die Wurzeln nicht stockig werden. Die Haupt
sammelplatze von Kleinasien sind Aleppo und Antiochia. Von hier kommen 
sie nach dem Hafenplatz Alexandrette, werden zu Ballen gepreBt und mit 
eisernen Bandern umschniirt. tiber Smyrna gehen kleine Mengen in den 
europaischen Handel iiber. Die kaukasischen Wurzeln werden iiber Batum 
verschifft. 

Bestandteile. Glyzyrrhizin, auch Sii13holzzucker genannt, chemisch 
Glyzyrrhizinsaure an Kalzium und Kalium gebunden, 6-25%, Harz 
etwa 2%, Asparagin 1,25 %, Starke. 

Das Glyzyrrhizin des Handels ist jedoch glyzyrrhizinsaures Ammonium, 
hergestellt aus dem SiiBholzsafte durch Ausfallen mit Schwefelsaure und 
Oberfiihren in die Ammoniumverbindung. 

Anwend ung. Als hustenIinderndes, schleimlosendes Mittel, Zusatz 
zum Brusttee usw. In den Heimatlandern zur Bereitung des Lakritzen
safts. In der Likor- und Branntweinherstellung. Als Zusatz zu Beizen fiir 
Kautabak. 

Das Deutsche Arzneibuch verlangt geschii.lte Wurzeln und Auslii.ufer 
von Glycyrrhiza glabra, also die russische Ware. 

SiiBholzpulver wird durch 80 % ige Schwefelsii.ure orangegelb gefii.rbt. 
Der Ruckstand nach dem Verbrennen dad hochstens 6,5% betragen. 

Radix Meu oder Mei oder Foeniculi ursini. 
Barenwurzel. Biirenlenchelwurzel. Mutterwurz. Biirendfll. Racine de milum. 

Meum alhamdnlicum. UmbeZli/erae. Doldentragende Gewachse. 

Gebirge Mittel. und Siideuropas. 

Hauptwurzel, Lange 10-20 cm, Dicke 0,5-1,5 cm. Die Wurzel ist 
oben geringelt, unten langsrunzlig. Farbe au13en dunkelbraun, innen blaB
gelb. Geschmack sul3Iich, hinterher bitter-gewurzhaft, infolge Gehalts an 
atherischem 01. Geruch an Liebstockel erinnernd. 

Anwend ung. Als magenstarkendes Mittel, gegen Fieber, zu Vieh
pulver und in der Likorbereitung. 

Aufbewahrung. Vor WurmfraB zu schiitzen, daher am besten 
in Blechdosen aufzubewahren. 

Radix Morsus Disboli oder Succisae. TeufelsabbiBwurzel. 
Racine de mora du diable. DevU's·bit root. 

BcabiOaa BuccfBa. BuccfBa pralen8iB. DipBacdcBae. Kardengewachse. 
Deutschland iiberall hiufig. 

Wurzelstock 3--5 cm lang, etwa 1 cm dick, dunkelbraun, hart, dicht, 
mit dunnen Nebenwurzeln bedeckt. 

Bestandteile. Gerbstoff und bitterer Erlraktivstoff. 
A n we nd u n g. In der VoIksheiIkunde, hauptsii.chIich gegen Durchfall, 

Wurmer und iiuflerlich zum Heilen von Wunden. In der Likorbereitung. 
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Rlidix On6nidis. Hauhechelwurzel. Drielkrautwurzel. 
WeiberkriegwurzeI. Racine de bugrane. Pettywhine root. 

On6nis spin6sa. Legumin6sae. Hiilsenfriichtler. Unterfamilie Papilionatae. 
Schmetterlingsbliitlergewachse. 

Deutschland, diirre Felder und Heiden, besonders haufig in Siiddeutschland. 

Die bis zu 40 cm lange, wenig verzweigte Wurzel ist fingerdick, gedreht 
und verbogen, meist der Lange nach gespalten, zah, faserig, aullen mit 
schwarzer Borke versehen, innen weiJ3lich-gelblich, IOcherig. Holzkorper 
meist einseitig entwickelt, mit breiten weiBen Mark- r 
strahlen. Rinde hochstens 1 mm dick, fe~t an
haftend. Betupft man das Holz mit Ammoniak
flussigkeit, so wird es gelb. Die Wurzel tragt an 
ihrem oberen Ende kurze, gewohnlich mehrkopfige 
Stucke des Wurzelstocks. Der Geschmack der 
Wurzel ist kratzend, etwas herbe und suJ3lich, 
der Geruch schwach und erinnert an Sul3holz 
(Abb. 227). 1m Herbst zu sammeln. 

Abb.227. 
Querschnitt von Ononis spi

nosa (2jAhrige Wurzel). 
r Rinde, h Holz. 

Bestandteile. Ononin, Harz, Starke, ein dem Saponin ahnlicher 
Karper, Pseudoononin genannt, und Ononid, ein dem Glyzyrrhizin ahn
licher, sonst wenig erforschter Korper, Kalziumoxalat. 

An wen dun g. Ais harntreibendes und blutreinigendes Mittel. Zusatz 
zu verschiedenen Tees. In der Branntweinbereitung. 

Federkieldicke, runde Stiicke, die von dem Stengel herriihren, diirfen 
in der Droge nicht vorhanden sein. Als Verfalschung dient vielfach Lu
zernewurzel, es ist deshalb der Querschnitt vor aHem genau zu beachten. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hOchtens 7% betragen. 

Radix Pae6niae. Pfingstrosenwurzel. Gicbtrosenwurzel. 
Racine de pivolne. 

Pae6nia olliciruUi3. P. peregrina. Ranunculdceae. HahnenfuBgewachse. 
Siideuropa, bei uns in Garten angebaut. 

Knollig verdickte Nebenwurzel, aus der holzigen Hauptwurzel ent
springend. Kommt meist geschalt und der Lange nach gespalten in den 
Handel. Die Stucke 5-8 cm lang, etwa 1 cm dick, graurotlich oder grau
gelblich, innen mehr weilllich, mehlig. Geschmack schleimig, bitter. 

Bestandteile. Xtherisches 01, Starke. 
Anwendung. Fruher viel gegen Krampfe und Fallsucht, epilep. 

tische Zufalle, gebraucht, wird die DrQge auch in neuester Zeit wieder hier
fur angewendet. Ferner in der Likor· und Branntweinberei tung. 

Rhiz6ma pannae. Pannawurzel. Inkomankomo. Racine de panna. 
Aspidium athamanticum. PteridophYta. Farnpfianzen. Familie der Polypodidceae. 

Siidafrika, Kapland. 

Mit B1attbasen und Spreublattchen bedeckter, rotbrauner Wurzel
stock. 8-15 cm lang, 2-5 cm dick. InneD rotbraun. Geschmack herb; 
Geruch schwach. 

Bestandteile. Fettes OJ, Gerbstoff, Harz und Pannol, auch Panna
saure genannt. AuBerdem zwei sehr scharf wirkende Stoffe Flavopannin 
und Albopannin. 

Anwend ung. Als Mittel gegen den Bandwurm. 
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Radix Pareirae bravae. Grieswurzeln. 
Racine de parelre. 

Chondodlndron wment68um. Meniaperm4ceae. Mondsamengewiiohse. 
Westindien, Mexiko, Brasilien, Peru. 

2-8 cm dicke, groBere und kleinere Bruchstiicke, walzenformig, runzlig, 
risl:iig, Rinde dunkelbraun, innen gelblichbraun. Geruchlos, Geschmack 
suBlich-bitter. 

Bestandteile. Ein bitteres Alkaloid Pelosin, Buxin, Bebeerin, Harz. 
Anwend ung. Als harntreibendes Mittel bei Erkrankung der Harn

werkzeuge, bei Gelbsucht und als Mittel gegen Fieber. In der Likor- und 
Branntweinbereitung. 

Radix Petroselini oder Apii hortensis. Petersilienwurzel. 
Racine de persil. Parsley root. 

Petroselinum .at'wm. UmbeUi/erae. Doldentragende Gewiiohse. 
Siideuropa, bei Wl8 angebaut. 

Die von angebauten Pflanzen im Friihjahr gegrabene Wurzel ist ruben
formig, kommt gespalten in bis 25 cm langen und bis 20 mm dicken Stiicken 
in den Handel. AuBen gelblich, mit Quer- und Langsrunzeln, innen gelblich, 
schwammig. Geruch schwach nach Petersilie; Geschmack suBlich, schleimig. 

Bestandteile. Spuren von atherischem 01, ein Glykosid Apiin, 
Zucker, Schleim. 

Anwendung. Als harntreibendes Mittel, bei Wassersucht. In der 
Likor- und Branntweinbereitung. 

Radix Pimpinellae. PimpineUwurzel. BiberneUe. 
Bockspetersilienwurzel. Stelnpeterlelnwurzel. Racine de boucage, saxifrage. 

Racine de perslI-de-bouc. Pimpernell root. 
Pimpinella sad/raga. P. magna. UmbeUi/erae. Doldentragende Gewiichse. 

Abb.228. 
Radix Pimplnellae. 

VberaIl in Deutsohland. 

Die in eine Wurzel iibergehenden verzweigten 
Wurzelstocke, die im Friihjahr und Herbst von 
wildwachsenden Pflanzen gewonnen werden. Der 
gelblichgraue, feingeringelte, grobwarzige Wurzelstock 
triigt hiiufig Reste des hohlen Stengels (Abb.228). 
Die Wurzel meist einfach, 10-20 em lang, etwa 
fingerdick, spitz zulaufend, gerunzelt, mit rundlichen 
Hockern. AuBen hellgraugelb 
bis braunlich, innen gelblich, 
schwammig. Auf dem Quer
schnitt ist die Rinde weiBlich, 
mit braungelben Balsam
gangen versehen und ebenso 
breit wie der Holzkorper. Der 
Holzkorper erscheint unter 
der Lupe fein strahlenlormig. 
Geruch und Geschmack ge
wiirzhaft, dabei scharf und 
brennend (Abb. 229). 

Abb.229. 
QUer8chnitt von Rad. Plmpi
nellae. r Rlnde, k Kambium 

h Holz, J LUcken. 
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Bestandteile. Xtherisches 01, Starkemehl, Harz, Zucker, Pimpinellin, 
Pimpinella-Saponin (2,85 %). 

Anwendung. Als Tinktur gegen Heiserkeit, hier und da auch ale 
magenstarkender Zusatz zu Likoren, zu Mundwassern und Zahnpasten. 

Prufung. Pastinakwurzeln von Pastinaca sativa und die Wurzeln 
von Peucedanum oreoselinum, die sich mitunter zwischen der Droge 
finden, erkennt man daran, daB sie nicht wiirzig sind. Der Riickstand nach 
dem Verbrennen darf hOchstens 6,5 % betragen. 

Rhiz6ma PodophYUi. Fo.Bblattwurzel. Podopbylluwrhizom. Racine de 
podopbylle. Podophyllum root. 

Podophyllum pelldtum. Berberiddceae. Berberitzengewachse. 
Nordamerika. 

Wurzelstock ungefii.hr 10 cm lang, 4-6 mm dick, hin und her gebogen, 
unten mit dunnen Wurzeln oder Wurzelresten bedeckt. AuBen rotbraun, 
innen weiBlich, hart, mehlig oder hornartig. Geruchlos; Geschmack siiB
Hch, hinterher stark bitter 
(Abb. 230). 

Bestandteile. Starke
mehl, Gerbsaure, Podophyl
lin, Podophyllotoxin, Pikro
podophyllin, Podophyllo
querzetin. 

Anwendung. Als sehr 
stark wirkendes Abfiihrmit
tel, ahnlich derJalapa. Auch 
das daraus hergestellte Po
dophyllin wird vielfach fiir 
sich angewandt. 

Abb. 230. Rhizoma Podophylli. 
n Unteraelte mit NebenwurzeIresten, 0 Oberseite. 

Rhizoma PolypOdii. EngelsiiBwurzel. Kropfwurzel. Korallenwurzel. 
Rhizome de polypode. 

Polyp6dium vulgare. Pteridophyta. Farnpflanzen. Unterfamilie P.olY1Joditiceae. 
Europa. Deutschland. 

Wurzelstock von Blattansatzen und WurzeIresten befreit, 5-10 em 
lang, federkieldick, etwas flach, durch die Wedelnarben gezahnt erscheinend, 

Abb. 231. Rhizoma Polypodil. 0 Oberaeite, n Unterseite. 

unten durch die Wurzelreste genarbt. AuBen zimtbraun, innen gelb
braun und wachsglanzend. Geschmack siiJlIich, hinterher bitter, 
kratzend (Abb. 231). 
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Bestandteile. Fettes 01, Gerbstoff, Mannit und ein dem Glyzyrrhizin 
ahnlicb~r Stoff. 

An wen dun g. In der Volksheilkunde gegen Halsleiden und als harn
treibendes Mittel. In der Likor- und Branntweinbereitung. 

Radix Pyrllthri. BertramWUfzel. Zahnwurzel. 
Racine de pyrethre. Pyrethrum root. 

Anacgclu8 ollicinarum. A. pyrethrum. Oomp6sitae. Korbbliitlergew8chse. 
Untergruppe Tubuli/lorae. Rohrenbliitler. 

Erstere Bohmen. in Deutschland angebaut. Letztere Kiisten des Mittelmeeres. 

Man unterscheidet im Handel zwei Sorten der Bertramwurzel, 
deutsche und italienische oder romische, erstere von A. officinarum. letz

Abb.232. 
Rad. Pyrethri 

germ. 

tere von A. pyrethrum. 
Deutsche Bertram

wurzel. Hauptwurzel 
durch die BIattreste ge
schopft, 15-20 cm lang, 
oben federkieldick, un
ten fadenformig verjiingt. 
Au13en graubraun, gerun
zeit, Rinde dick, harz
g~anzend, einen Kreis von 
Olbehaltern enthaltend. 
Holzkorper braun, mark
los. Wird in der Gegend 
von Magdeburg angebaut 
(Abb. 232-234). 

Abb. 233. 
Querschnltt von Rad. Pyrethri 
germ. 1 oberer, 2 uuterer Teil 

der Wurzel. 

Abb. 234. 
Rad. Pyrethri italic. a oberes StUck, 

b Querschnitt vergrliBert. 

Italienische oder romische Bertramwurzel. Walzenformig, stark ge
runzelt, borstig-geschopft, mehr als doppelt so stark als die vorigen. Aullen 
graubraun, innen hart, mit strahligem, gelbem Holzkorper (Abb. 234). Beide 
sind geruchlos, von brennendscharIem, speichelziehendem Geschmack. 

Bestandteile. ScharIes Weichharz, auch Pyrethrin genannt, beson
ders in der au.l3eren Rinde; atherisches 01, Inulin. 

Anwendung. Gekaut und als Tinktur zur Linderung der Zahn
schmerzen. Hauptbestandteil der sog. Nu13baumschen Zahntropfen. 
Zu Zahn- und Mundwassern. Auch Zusatz zu Niespulver. 

Beim Pulvern mull gro13te V orsicht angewandt werden, da schon ganz 
geringe Mengen schadlich wirken. In der Likor- und Branntweinbereitung. 
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Radix Ratanhiae oder RatBnhiae peruvianae. 
Ratanhlawurzel. Racine de ratanhla. Rhatany root. 

Kramer", tridndra. Legumin6Bae. HiiIsenfriichtler. Unterfamilie OouaZpinioideae. 
Peru und Bolivien. 

Strauchartige PHanze, auf den Abhangen der Kordilleren wachsend. 
Die Droge kommt meist iiber KaUao in den Handel, in Seronen von 90 bis 
100 kg. Sie besteht a us groBen, runden, bis 3 cm dicken, nach unten verastelten, 
starren Wurzelstiicken, oft noch mit starken Stammenden versehen, mit 
rissiger, dunkelbraunroter, faseriger Rinde, die auf Papier einen braunen 
Strich gibt und sich leicht loslosen liiBt. Das Holz ist braunrot bis gelblich, 
ohne sichtbare Jahresringe, die Rinde 1 mm dick. Diese stark zusammen
ziehend, ads t r i n g i ere n d, das Holz geschmacklos. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen dad hochstens 5 % betragen. 
Der weingeistige Auszug der Ratanhiawurzel (1 + 10) solI, nach dem 

Versetzen mit iiberschiissiger, weingeistiger BleiazetatIosung, einen roten 
Niederschlag Iiefern, und die von diesem abfiltrierte Flussigkeit soll deutlich 
rot ge£iirbt sein. 

Granada oder Savanilla Rat&nhia von Krameria ixina. 1st in Frankreich 
gebrauchlich. Bei ihr ist das Holz nur dreimal so stark als die Rinde. 
15-20 cm lange Wurzelaste von hell schokoladenbrauner Farbe. Rinde 
tief eingerissen, weniger faserig als kornig. 

BrasUian. Ratanbia ist mehr dunkelbraun, innen lebhaft braunrot, 
Rinde faserig, Holz sehr locherig. 

Texas- oder Mexikaniscbe Ratanbia von Krameria secundiHora. Menko, 
Texas, Nordamerika. 2--3 cm dicke Wurzeln, schwarzbraun, uneben, 
runzlig. Auf dem Querschnitte rotlich, marmoriihnlich, Rinde starker als 
das sehr diinne, helle Holz. Das im Handel vorkommende Extr. Ratanhiae 
american. stammt wohl aUBSchlieBlich von dieser Wurzel. 

Bestandteile. Ratanhiagerbsaure in der Rinde 40%, in der ganzen 
Droge nur 8%, Eisenoxydsalze dunkelgrun fii.rbend, Ratanhiarot, wahr
scheinlich aus der Gerbsii.ure entstehend. 

Anwend ung. Als stark zusammenziehendes Mittel, Adstringens, 
bei Durchfii.llen, Blutungen usw. Ferner als Zusatz zu Zahntinkturen. 
Das Ratanhiaextrakt solI zuweilen in der Gerberei verwandt werden. In 
der Branntweinbereitung. 

** Rhiz6ma Rh6i. Bhabarber. Bhabarberwurzel. 
Racine de rhubarbe. Rhubarb root. 

Fur in Deutschland angebauten Rhabarber auch R a d i x R h e i. 
Rh~m palmdtum. Polygondceae. Kniiterichgewiichse. 

Asien (Bucharei, Tatarei, China). 

Die RhabarberpHanze war schon um das Jahr 600 den Romem be
kannt. Sie hieI3 Rha und wurde, da sie vom Schwarzen Meer, vom 
Pontus Euxinus, von den Barbaren herkam, Rha ponticum bzw. Rha 
barbarorum bezeichnet. So bildete sich der Name Rhabarber. 

Welche der verschiedenen krautartigen Rheumarten hauptsachlich zur 
Gewinnung des echten Rhabarbers dienen, ist auch heute noch nicht genau 
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festgestellt. Das D.A.B. 6 hat obige Stammpflanze vorgeschrieben (Abb.235). 
Man weill, daB die Droge von 6-8jahrigen Pflanzen vor der Bliitezeit, 
die vom J uni bis August dauert, gesammelt wird, und zwar sowohl von 
wilden als von angebauten, jedoch ist es nicht wie man friiher annahm, 
die Wurzel, sondern der Wurzel stock, der in den Handel kommt. Das 
D.A.B. 6 Ia.Bt indessen auch die Wurzeln zu, man nimmt an, aus Riick
sicht auf den in Deutschland vorgenommenen Anbau. Die wildwach
senden Pflanzen sollen besseren Rhabarber liefern. Die tatarischen 
Provinzen Chinas Hefern weitaus die groBte Menge, doch auch die Bucharei 

und einige Teile 
Ostindiens bringen 
di('se Droge hervor. 
Der knollenformige 
Wurzelstock, von 
sehr verschiedener 
GroBe, kommt stets 
mehr oder weniger 
geschalt, mundiert, 
von den Nebenwur
zeIn befreit in den 
Handel. Der Wur
zelstock wird nach 
d~m Einsammeln in 
fMschem Zustand 
oberfliichIich ge
schalt, in Stucke 
zerschnitten und 
dann meist auf 
Stricke gezogen, in 
der Sonne oder bei 
kiinstIicher Warme 
getrocknet. In man
chen Gegenden uber 
Feuer von Kamel
mist. N ach dem 

Abb. 285. Rheum pllimatum. d HonlgwuIat, D Fruohtblatt. Trocknen wird er 
nochmals geschii.lt. 

Je nach der Schalung unterscheidet man Ill' 314' 1/2, 1/4 mundierten 
Rhabarber, jedoch geschieht diese Schalung, Mundierung, zum Teil erst 
in' Europa, beim Sondern der rohen, naturellen Ware. Das D.A.B. 6 
schreibt bis in die Nahe des Kambiums oder noch dariiber hinaus ge
schalten, also 3" mundierten Rhabaroer vor. Die Gestalt und GroBe der 
einzelnen Stucke sind, je nachdem sie ganze Wurzelstocke oder Teilschnitte 
dieser sind, sehr verschieden, kegelformig, walzenformig, plankonvex, d. h. 
auf der einen Seite flach, auf der anderen abgerundet, und je 'nach dem 
Grade des Schalens mehr oder weniger eckig. Die besseren Sorten durch 
Bestauben mit R.-Pulver auGen lebhaft gelb. Beschaffenheit fest, markig, 
nicht holzig oder faserig. Reibt man die AuGenseiten ab, so zeigt 
sich auf der Oberflache ein ziemllch regelmaBiges, weiBes Gewebe rhombischer 
Maschen, aus Gefii.Bbiindeln gebildet, in welchem gelbrote Strichelchen, 
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die Markstrahlen, sichtbar sind (Abb. 236). Auf dem Bruch ist die 
Grundmasse weiBlich, gelb oder rot marmorahnIich, mit eigentumIichen, 
maserartigen, strahIenformigen, dunkleren Teilen, entstehend durch die 
innere Anlage der Nebenwurzeln (Abb. 237 u. 238). Bei den nicht ganz 
geschiilten Stucken erkennt man deutlich die weiBliche Rinde mit gelb
roten Strahlen durch einen dunkleren Ring vom Holzkorper getrennt. 
Geruch und Geschmack eigentumlich gewurzhaft, bitter. Der echte R. 
knirscht beim Kauen zwischen den Zahnen, hervorgerufen durch ein-

Abb.236. 
Teil der l1ulleren 
Flilche vonRhi •. 
Rhei, die rhom· 
bischen Maschen Abb.237. 

zeigend. Querschnltt von Rhi.. Rhei. 

gelagerte Kristalle von oxalsaurem Kalk, die den europaischen Sorten 
fehIen; farbt den Speichel gelb. 

Von den friiheren beiden Hauptsorten, der russischen und der chine
eischen, ist der echte russische Rhabarber, der sog. Kronrhabarber, aus dem 
Handel verschwunden, eine Folge des Erloschens der Lieferungsvertrage 
der russischen Regierung mit den bucharischen Kaufleuten. Das, was noch 
unter dem Namen russischer R. in den Randel kommt, ist meistens ziemIich 
geringwertige, bucharische Ware. Der Kronrhabarber war insofern die 
beste Sorte, als er in Kia c h t a, wo er a bgeliefert 
wurde, einergenauen undstrengen Untersuchung 
durch Regierungsbeamte unterlag. J edes einzelne 
Stuck wurde durch Anbohren auf seine Gute 
gepruft und die schIechten vernichtet. Auf dem 
Bruche war diese Sorte feinkornig, die rote 
Farbe uberwiegend, daher das Pulver rotgelb. 
Die Stucke hatten stets zwei Bohrl1icher, ein 
durchgehendes fiir den Strick, auf dem sie ge
trocknet wurden, und ein bis zur Mitte gehendes, 
mehr trichterformiges, von dem PriiIungswerk- Abb. 238. 

Tell des Querschnitts In 5 facher 
zeuge des Beamten herriihrend. Diese Ware Vergr6llerung. 

kam uber Petersburg in Holzkisten von 100 
bis 200 kg in den Handel. Die Kisten waren mit geteerter Leinwand 
uberzogen und in Tierfelle eingeniiht. 

Der chinesische Rhabarber kommt jetzt namentIich uber Schanghai 
oder auch Kanton und Tientsin in mit Blech ausgeschlagenen Kisten von 
etwa 60-65 kg in den Handel. Er findet sich in dem Gebiete von der Provinz 
Schansi (Schensi) an in den Gebirgen bis Osttibet hinein zwischen den Flussen 
Hwangho und dem sudlicher fIie13enden Jangtsekiang. Vor allem um den 
See Kukunor herum in einer Rohe von iiber 3000 m und siidlich in den 
Bergen der Provinz Szetschwan. Hier ist der Haupthandelsplatz Tschung
king, von wo er auf demJangtsekiang nach Schanghai verschifft wird, das 
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der Hauptausfuhrhafen fiir Rhabarber ist. Die Stiicke sind sehr verschieden
artig geformt: Die flachen Stiicke sind ohne Bohrloch, die kegelformigen 
zeigen stets nur eins, dem oft noch Strickreste anhaften, bei den ganz ge
schiilten wird das Loch durch Weiterbohren gereinigt. Auf dem Bruch ist 
der chinesische Rhabarber grobkornig, die weiI3e Grundmasse iiberwiegend, 
das Pulver hochgelb. J e nach der Art des Trocknens unterscheidet man an 
der Sonne oder im Of en getrockneten Rhabarber. Zu der ersten Handels
ware gehort Schensirhabarber. 1m Of en getrocknet sind Kanton-, Schanghai
rhabarber und Common round. 

1. Schensirhabarber, vorzugsweise in flachen, volleren Stiicken, 
von sehr verschiedener Schiilung, zeigt auf der Bruchflache, selbst bei leich
teren, locherigen Stiicken, einen komigen, fast brockelnden Bau von scharf 
gekennzeichnetem, marmoriihnlichemAussehen und lebhaft roter Fiirbung der 
nach der AuI3enfliiche hin regelmii.I3iger geordnet erscheinenden Strahlenkreise ; 
Geruch eigenartig mild, ohne widerIich zu sein: Geschmack beim Kauen ge
wiirzhaft, bitter, mit stark hervortretendem Knirschen zwischen den Ziihnen. 

2. Kantonrhabarber in runder und flachrundlicher Form von 
fast ganzer Schiilung, erscheint von ziihem, faserigem, mehr schwammigem 
Bau mit verschwommenem marmoriihnIichen Aussehen, ohne ausgepriigtere 
Strahlenkreise, schwiicherem Hervortreten der weiI3en Grundmasse, mit blaB
rotIicher Fiirbung der Markstrahlen. Geschmack "beim Kauen bum bitter, 
er zeigt ein weniger bemerkbares Knirschen. Geruch brenzIig-riiucherig. 

3. Schanghairhabarber, zumeist ausgepriigt flache Stiicke von 
durchweg guter Schiilung. Geruch brenzIig-riiucherig. Geschmack bitter. 
Zwischen den Ziihnen knirschend. Die naturell runde Schanghaiware 
ist im Werte geringer. 

Diese Bezeichnungen: Schensi-, Kanton- und Schanghairhabarber 
geiten jedoch nicht ale Ursprungsbezeichnungen, sondem nur als Wert
bezeichnungen. So wird Schensirhabarber als beste Sorte angesehen, stammt 
aber keineswegs aus der Provinz Schensi. 

Common round sind nicht gut geschiilte, 1/2 mundierte Stiicke mit 
stark rauchigem Geschmack. Dieser Rhabarber befindet sich jedoch zur 
Zeit viel im deutschen Handel. 

Auch Japan baut Rhabarber an. Diese Droge bildet walzenformige, 
schmutzigbraune Stiicke, die ziemlich holzig sind. 

Bestandteile sind infolge zahlloser Untersuchungen eine lange Reihe 
festgestellt. Man schreibt die abfiihrende Wirkung jetzt den Anthachinon
abkommlingen zu, und zwar der Chrysophansaure, Dioxymethylanthra
chinon, die bis zu 5% in den Zellen der roten Markstrahlen vorkommt. 
Sie ist geruch- und geschmacklos, der in der Senna und der Cort. Frangulae 
enthaltenen Kathartinsiiure iihnIich. Ferner dem Emodin, Trioxymethyl
anthrachinon und dem Rhein, Tetraoxymethylanthrachinon. AuI3erdem fin
den sich vor das orangefarbene Chrysophan, Rheumgerbsauren, Oxalsaure, 
an Kalk gebunden, Oxydasen, das den kennzeichnenden Geruch des chine
sischen Rhabarbers hervorrufende Rheosmin usw. 

Anwendung. Der R. gilt als eines der besten magenstiirkenden 
Mittel. In kleinen Gaben wirkt er wohl infolge des Gerbsauregehalts stop
fend, in groBeren aber abfiihrend. Er findet Verwendung zu zahllosen 
Heilmittelzubereitungen, teils in Stiicken zu Aufgiissen und zum Kauen, teils 
als Pulver, teils als Extrakt, teils in wiisserigen, weingeistigen oder weinigen 
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Ausziigen. Technisch findet er Verwendung zum Gelbfarben, z. B. von 
Spitzen und Vorhangen. Ferner ist er ein Bestandteil vieler Magenbitter. 

Priifung. 1. Ein guter Rhabarber solI nicht zu leicht sein, eine reine 
Bruchfliiche haben, iiberwiegend rot, ohne Hohlriiume und schwarze Stellen 
sein, ferner kriiftig von Geruch, fest, aber dem Fingernagel nachgebend. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hochstens 28 % betragen: 
Bei dieser Verbrennungsprobe vermeidet man cinen Zusatz von Sand. 

2. Rhabarberpulver wird auch mit Kurkumapulver verfiilscht. Man 
priift darauf, indem man etwas des Pulvers mit einem Gemisch aus Chloro
form und Ather zu einem Brei anriihrt, diesen auf ein Stiick Filtrierpapier 
einreibt, die Fliissigkeit verdunsten lii.Bt, das Pulver eJ?-tfernt und den ent
standenen gelbIichen Fleck mit gesiittigter hei.ller BorEaurelOsung befeuchtet. 
War K u r k u m a zugegen, so wird der Fleck orangerot und durch Be
netzen mit Ammoniakfliissigkeit schwarzblau. 

3. Ein guter Rhabarber solI 35% Extraktgehalt haben. Man priift darauf 
wie folgt: 5 g Rhabarberpulver werden mit 50ccm eines Gemisches von Wein
geist und Wasser zu gleichen Teilen unter ofterem Umschiitteln 24 Stunden bei
seite gestellt. Man filtriert dann 20 ccm ab und dampft bei 105 0 ein, bis das Ge
wicht des Riickstandes unveriindert bleibt. Es miissen 0,7 g iibrigbleiben. 

4. Um die Anthrachinonabkommlinge nachzuweisen, kocht man 1 cg Rha
barber mit 10 ccm einprozentiger Kalilauge, filtriert, fiigt bis zur schwachen 
Dbersiittigung Salzsiiure hinzu und schiittelt sogleich mit 10 ccm Ather 
aus. Der Ather wird gelb gefiirbt. Fiigt man nun unter Schiitteln 5 ccm 
Ammoniakfliissigkeit hinzu, so farbt das Emodin die Ammoniakfliissigkeit 
kirschrot, wahrend der Ather durch Chrysophansauregehalt gelb bleibt. 

In Deutschland, und zwar vor allem bei Rosenheim in Oberbayem 
werden heute groBere Mengen Rhabarber durch Anbau gewonnen und in 
den Handel gebracht. Die Rhabarberpflanzen wurden aus von China ein
gefiihrten Samen von Rheum palmatum, die Shensirhabarber liefem, ge
zogen, und so wurde allmahlich ein sehr wirksamer Rhabarber, der auch das 
weiBe Maschennetz zeigt und der auch vom D.A.B. zugelassen ist, gezogen. 
Der Rhabarber wird in Deutschland von etwa 3 Jahre alten Pflanzen von 
August bis Oktober geerntet, durch Abschiitteln von anhaftender Erde be
freit und moglichst bei Sonnenschein 6-8 Tage im Freien liegen gelassen, 
oder er muB bei kiinstlicher Warme getrocknet werden. Nun schalt man, 
zerkleinert, durchbohrt die Stiicke und hiingt sie auf Schniiren auf. Die 
groBen Wurzelstocke werden in Stiicke von 10-12 cm Lange zerschnitten, 
an beiden Enden etwas kegelartig zugestutzt und so in Fa u s t e 1£ 0 r m 
in den Handel gebracht. Die Nebenwurzeln stellen die Finger dar. So 
kann der deutsche Rhabarber auch als Radix Rhei bezeichnet werden. 

Auch in anderen Landem Europas baut man Rhabarber zur Gewinnung 
einer medizinisch brauchbaren Ware an, diese erweist sich aber als be
deutend schwacher in der Wirkung. Namentlich England, Frankreich, 
Mahren bringen derartigen R. hervor. Diese Sorte kommt auch hiiufig in 
den deutschen Handel. Sie ist iiuBerlich sehr sauber behandelt, jedoch sind 
die Stiicke viel kleiner, gewohnIich kegelformig, leichter und von hellerer 
Farbe. AuBenfliiche ohne das wei.Be Netz; auf dem Bruche deutIich 
strahlig, nur selten gemasert, mit dunklem, sehr sichtbarem Ringe 
zwischen Rinde und Holz. Dieser Ware sind oft die Wurzeln mit unter
gemischt. Das Pulver erscheint weit heller als das echte. 
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Bestandteile mit dem asiatischen R. ubereinstimmend, nur ist der 
Starkemehlgehalt groller, und die Oxalsaure fehlt. 

Radix Rhlli rhap6ntici. Rhapontlkwurzel. Pferderhabarber. 
Racine de rhapontlc. Rhapontic root. 

Rheum rluJp6nticum. Polygondceae. Kniiterichgewachse. 
Sibirien, Ungarn, England, Frankreich, Deutschland und an anderen Orten angebaut. 

Stucke oft 15-20 cm lang, meist fingerformig oder platt, 2-3 cm 
dick. Rinde fast weill oder blallgelblich, spater mehr braunrot; auf dem 
Bruche mattgelblich, strahlig. Geruch schwach, Geschmack wenig bitter, 
zusammenziehend; mehr schleimig, wenig knirschend. 

Bestandteile. Ahnlich wie bei dem echten Rhabarber, nur geringer. 
Anwend ung. In der Heilkunde ziemlich veraltet, 0 b s 01 e t, nur noch 

als Tierheilmittel gebrauchlich. Zum Farben von Vorhangen und Spitzen. 
Ferner in der Likor- und Branntweinbereitung. Die Blattstiele der P£lanze 
dienen als Gemuse. 

Rad. Rubiae tinct. (s. Farbwaren). 

Tubera S81ep. Salep. Knabenwurzeln. 
Tubercules d'orchls bouffon. 

Orchis mdscula. O. m6rio. O. militdri8. Platanthllra bilolia und andere Arten. 
Orchiddceae. Orchisgewachse. 

Deutschland und Orient. Kleinasien. 

Von den eben genannten Arten stammt der sog. deutsche Salep ab, der in 
der RhOn, im Spessart, Taunus und Odenwald gesammelt wird (Abb. 239). 

Die KnoUen, und zwar die kuglig oder birnen
formig verdickten Wurzelknollen, werden im 
J uli und August wiihrend oder sofort nach der 
Blutezeit gegraben, die absterbende vorjahrige 
KnoIle, die sog. MutterknoIle, die die bluhende 
Pflanze tragt, entfernt, ebenso bei den hand
ftirmigen die Spitzen, dann die ubrigbleibenden 
praUen, sog. TochterknoIlen gewaschen, in 
kochendem Wasser einige Minuten abgebruht, 
abgerieben, auf Faden gezogen und rasch bei 
60°-70° getrocknet. Die MutterknoUe treibt 
an dem Scheitel in der Achsel eines Nieder
blattes eine seitliche Knospe. Die Wurzel dieser 
Knospe wachst im Fruhjahr aus und verdickt 
sich zur Tochterknolle. SalepknoUen bilden nun 
kleine, haselnull-, BelteD bis walnullgrolle Stucke, 

Abb.230. Orchis mascula. aullen rauh, gelblichweill oder graubraunlich, 
Bruch gleichmallig, ohne Gefuge, hornartig, sehr 

hart und schwer zu sto13en. An der Spitze sind zum Teil Bach die vertrock
neten Endknospchen zu sehen. Geruch schwach, angefeuchtet eigentumlich; 
Geschmack schleimig, fade, schwach salzig (Abb. 68, 69). Die handformig 
oder fingerformig geteilten KnoUen stammen von Orchis latifolia und O. ma
culata. Sie werden von dem Deutschen Arzneibuche nicht zugelassen und nur 
in der Technik verwendet. 

Der orientalische, Levantiner oder persische Salep, uber Smyrna 
in den Handel kommend, stammt von anderen Orchidazeen, namentlich 
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Orchis saccifera, O. laxiflora, O. longicruris, und bildet die Hauptmenge 
der Handelsware. Die Stiicke sind z. T. groBer, mehr briiunIich, so daB 
das Pulver dunkIer als das des deutschen Saleps erscheint. Letztere Sorte 
ist daher immer hOher im Preise. 

Saleppulver gibt beim Kochen mit 50 Teilen Wasser einen nach dem 
Erkalten ziemIich steifen, fade schmeckenden Schleim, der sich mit J od
losung blau fiirbt. Beim Verbrennen diirfen nur 3% Riickstand bleiben. 

Bestandteile. Schleim40-50%, StiirkemehlI5-30%,Zucker, Protein. 
Anwendung. Als Salepschleim 1: 100, gegen Durchfall der Kinder, 

seltener als erniihrendes Mittel, ferner in der Technik zum Steifen feinerer 
Gewebe. 

Um Salepschleim herzustellen, iibergieBt man nach D. A. B. in einer 
trockenen Flasche 1 Teil Saleppulver mit 1 Teil Weingeist, schiittelt 
kriiftig um, fiigt 10 Teile kochendes Wasser hinzu, schiittelt kriiftig und 
fiigt 88 Teile kochendes Wasser hinzu. Darauf schiittelt man die Fliissig
keit in kurzen Zwischenriiumen bis zum Erkalten. 

Radix Saponariae mbrae. Selfenwurzel. Waschwurzel. Racine 
de saponalre. Soap wort. 

Sapondria ollicindlia. OaryophyUdceae. Nelkengewii.chse. 
Mitteleuropa, angebaut in Thiiringen und anderen Landteilen. 

Die meist einjahrige Hauptwurzel ist mehr oder weniger verzweigt, 
walzeniormig, 20-30 cm lang, bis federkieldick, Rinde rotbraun, fein-

(0)11 
G 

Abb. 240. Saponaria officinalis. 

liingsrunzIig, Holz dicht, gelbIich. Geruchlos; Geschmack siiBIich, schleimig, 
hinterher hitter. kratzend. 1st im Friihjahr und Herbst zu sammeln. Der 
wasserige Auszug schiiumt beim Riihren stark. Der Querschnitt wird durch 
JodlOsung gelbbraun gefarbt (Abb. 241). 

Buchheister·Ottersbach. I. 15. Anfi. 12 
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Bestandteile. 4-5% .Saponin, amorph, geruchlos, siiB, hinterher 
bitter, kratzend, in Wasser und Weingeist loslich, Fette und Harze gleich 
der Seife losend, daher die An wen dun g der Wurzel zum Waschen von 
Wolle und farbigen Stoffen und zur Herstellung von Haarwiissern. Kal
ziumoxalat. 

Bedeutend minderwertiger sind die 
Radix Saponariae levantica oder aegyptica von Gypsophila struthium, 

einer Karyophyllazee Siideuropas und N ordafrikas oder einer andern Gyps
ophilaart. Sie kommt iiber Triest in den Handel. Wurzeln 30-40 cm lang, 
4-5 cm dick, graugelb bis briiunlich, Iangsrunzlig, meist gedreht, querrissig. 
Auf dem Bruche gelblich, strahlig. 

Bestandteile. Struthiin, levantisches Sapotoxin genannt, wohl mit 
Saponin chemisch iibereinstimmend (17-20 %). 

Radix Saponarial' hnngarica. Die ziemlich wertlosen, iiber Pest in den 
Handel gebrachten, ungarischen Seifenwurzeln kommen meist in finger
dicken, wei.l3lichen Scheiben in den Handel; Behr leicht und zerkliiftet. 

**Radix Sarsaparfllae. Sarsaparillwurzel.. Stechwindenwurzel. 
Racine de salsepareille. Sarsae radix. 

Smila:c utiliB officinaZiB. S . medica. S. papyracea u. a. LiIitJ.ceae. Liliengewachse. 
Sud- und Mittelamerika. 

Es ist nicht immer bekannt, von welchen der verschiedenen Smilax
arten die betreffende Handelsware Btammt. Sie unterscheiden sich im 
AuJ3ern durch die Farbe, in der Form aber nur, indem manche durch grtiBeren 
Stiirkemehlgehalt bedingt, mehr ru'nd, andere, bei denen das Stiirkemehl 
infolge der Behandlung, durch Riiuchern groBtenteils in Dextrin verwandelt 
ist, mehr schrumplig, langsfurchig, strohartig erscheinen. Fiir den Handel 
gibt die Art der Verpackung bezeichnende Unterscheidungen abo Auch 
anatomisch, d. h. durch mikroskopische Untersuchungen des Querschnitts, 
lassen sich die einzelnen Sorten gut unterscheiden. 

Die in Deutschland beliebteste und vom Deutschen Arzneibuche vor
geschriebene Sorte ist die sog. 

Honduras-S., welche an der ostlichen Kiiste Zentralamerikasin Honduras, 
Guatl1mala und Nikaragua von wildwachsenden Pflanzen gesammelt wird 
und von Guatemala iiber Belize in Britisch-Honduras in den Handel kommt. 

Abb. 241. Querschnitt der Honduras
SarsaparilJe. 10facn verltrllBert. m Mark, 
ep Oberhaut. ri Rlnde. end Endoder
mis, lie GeflBe, Ie Phloem (LeptoDl). 

Ihr mikroskopisches Merkmal ist : Zellen 
der Kernscheide im Geviert, narh allen 
Seiten gleichmiiBig verdickt. Man unter
scheidet zwei Sorten nach der Art der 
Verpackung, entweder sind die W urzel
stocke mit den Stengelresten dabei, dann 
ist die Ware so in Ballen vereinigt, daB die 
Wurzelstocke in der Mitte liegen, wiihrend 
die Nebenwurzeln rechts und links bogen
forruig eingeschlagen sind, oder die Wurzel
stocke sind, wie bei den besseren Sorten, 
entfernt, die Wurzeln zu armdicken Bun
deln, sog. P u'p pen, gelegt, oben und 
unten eingeschlagen und der ganzen Lange 
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narh dicht mit einer gleichen Wurzel umwickelt. Die Lange und Dicke 
der Biindel sind sehr verschieden. Farbe der Wurzel graubraunlich bis 
rtitlirhgelb, etwa federkieldick, fast stielrund, nicht strohig, mit nur 
flachen Langsfurchen versehen; Rindenmasse mehlig, wei13grau, zuweilen 
rtitlich; Mark reinweiB, mehlig, zillmlich groB und scharf yom Holzteil 
abgegrenzt. Genaue Abstammung nicht bekannt, wahrscheinlich von Smilax 
utilis. Ge'lchmack etwas kratzend (Abb. 241). JodlOsung farbt das Mark 
und die Rinde blauschwarz, das iibrige gelbbraunlich. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf htichstens 8 % betragen. 
Das Deutsche Arzneibuch schreibt nur die von den 
Wurzelstticken befreiten Wurzeln vor. 

Eine der vorigen fast gleiche Sorte kommt unter 
dem Namen 

Karrakas-S. iiber Laguayra, namentlich naeh Frank
reich. in den Handel. Die Wurzelstticke sind meist vor
handen, die einzelnen Wurzelpacken mit einer Wurzel 
umwunden und dann viele solcher einzelnen Bundel in 
etwa 50 kg schwere, umschniirte Seronen vereini!:(t. 
Farbe lehmgelb; Stammpflanze unbekannt (Abb. 242). 

Abb.242. 
Qnerschnitt der Kar

rakas-Sarsaparille, 
2-Sfach vergriillert. 

Lissaboner, Para- oder Maranho-S. Ihr mikroskopisches Merkmal.: Zel
len der Kernscheide radial gestreckt, keilftirmig, nach innen und seitlich 
verdickt. Diese hochgeschiitzte Sorte kommt aus Brasilien. Wurzelstticke 
meist entfernt; die Wurzel der Lange nach in 1-11/2 m lange, armdicke 
Bundel vereinigt, die unten und ooen abgeschnitten, an mehreren Stallen 
mit Papier umwickelt und iiber diesem verschniirt sind. Mehrere solcher 
Biinde! werden dann mittels einer gespaltenen Liane zu etwa 30 cm dicken 
Bunden vereinigt. -Farbe gelbbraun bis braun, zuweilen durch Rauch schwarz
Iich. Die Rinde er~ 

scheint etwa so dick 
Wie das Mark, von blaB
rtitlicher Farhe. Holz 
schmal (Abb. 243). 

Verakruz-, Lima
oder Tampiko-S., von 
Smilax medica ab
stammend, wird in 
groBen, 75-150 kg 
schweren, mit Jute
lappen umgebenen, mit Qnprschnittb~~:~I~saboner 
Stricken oder Eisen- Sarsaparille, Sfach vergr. 

bandern verschniirten 

Abb.244. 
Qnerschnitt der Verakruz

Sarsaparille. 

Ballen iiber Verakruz ausgefiihrt. In der Regel sind die Wurzelstticke 
dabei und die Wurzeln gegen. diese hin aufgeschlagen. Farbe, infolge 
anhangender Lehmerde heiler: oder dunkIer rehbraun. Rinde tief-langs
furchig, hornartig. der Holzring sehr breit, Mark schmal. Geringwertigste 
Sorte (Abb. 244). 

Bestandteile. Zwei Saponine, ferner Smilazin, Parillin und Sarsasa
ponin, von diesen gilt das letzte als das giftigste, es wirkt brechenerregend 
und stark abfiihrend. Stiirkemehl in den nicht geraurherten Sorten, ferner 
scharfes, bitteres Harz, fliichtiges OJ, Kalziumoxalat. 

12* 
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Anwendung. Vielfach in der Heilkunde als blutreinigendes und 
schwei.l3treibendes Mittel gegen syphilitische und Driisenkrankheiten. 

Radix oder Lignum Sassafras. Sassafrasholz. Fenchelholz. 
Racine ou ecorce de sassafras. Sassafras root. 

Sassafras officinale. Lauraceae. Lorbeergewachse. 
Nordamerika. 

Verschieden gro.l3e, oft sehr dicke, weiche, iistige Stiicke des Wurzel
holzes, stellenweise noch mit der korkigen Rinde bedeckt, dann au.l3en 

LS 
Abb.245. 

graugriin bis rotbraun. Das Holz ist bla.l3-
bis dunkelrotlich braun, leicht spaltbar, nicht 
sehr schwer, mit sichtbaren Jahresringen und 
strahlig. Die Markstrahlen sind ein bis vier 
Zellen breit. Geruch gewiirzhaft, fenchelartig, 
Geschmack gleichfalls, etwas sii.l3lich. 

Die Wurzeln werden im Herbst gegraben, 
und zwar vor allem in den Staaten Pennsyl
vania, New Jersey und N ordkarolina, und wer
den iiber Baltimore verschifft (Abb. 2(5). 

Bestandteile. Xtherisches 01, das 
schwerer ist als Wasser, 21/ 2%, enthaltend 
80% Safrol, das Stearopten des Oles, ferner 
geringe Mengen Eugenol, Pinen, Phellandren, 
Laurineenkampfer. 

Anwendung. Als blutreinigendes, 
schwei.l3treibendes Mittel. In d(>r Likor- und 
Branntweinbereitung. Als Mottenmittel. 

Tell eines Querschnittes von LI
gnum Sassafras. (20fach vergrllllert.) 

i J ahresringe, ms Markstrahlen. 
Unter der Bezeichnung Corte x Sassa

fras ist die Rinde der Wurzel im Handel. 
Meist leichte, graue, Hache, hockerige Stucke, 

auf dem Querschnitte rotbraun. Geschmack und Geruch fenchelartig. 

**t Bulbus Scillae oder Squillae. Meerzwlebel. 
Bnlbe de selUe. Bulbe d'olgnon marin. Squill. 

Urgsnea marUima. fruher Scilla marieima. Liliaceae. Liliengewlichse. 

Kiisten des Mittelmeeres. 

Die frischen Zwiebeln sind 10--30 cm lang, 10-15 cm dick, birnen
fOrmig, bis zu 21/2 kg schwer, au.l3en von trorkenen, braunroten Hiiuten um
geben, nach innen fleischig wie die Speisezwiebel, jedoch nich t von so 
scharfem Geruch. In den Handel kommt sie in frischem Zustand oder 
zerschnitten, getrocknet, in gelblichweiJ3en, hornartig durchscheinenden 
Stucken, ziemlich geruchlos, von !!charfem, widerlich bitterem Geschmack. 
Man unterscheidet von der frischcn Zwiebel im Handel die rotliche Sorte 
aus Kalabrien, Sizilien, Slidfrankreich und Nordafrika und die wei.l3e aus 
Griechenland, Zypern, Kleinasien, Malta, Spanien und Portugal. Die 
getrocknete Zwiebel, die nach dem D.A.B. von der wei.l3en Spielart 
gewonnen werden solI, zieht sehr leicht Feuchtigkeit an und soIl da
durch unwirksam werden; sie mu.13 daher, stark liber gebranntem Kalk 
ausgetrocknet, in gut schlie.l3enden Gefii.13en aufbewahrt werden (Abb. 2(6). 
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Bestandteile. Senfolahnlich riechendes, beim Trocknen der Wurzel 
verschwindendes, atherisches 01, glykosidisehe Bitterstoffe, SziIIitoxin und 
Szillipikrin, ferner SziIIain und Sinistrin, ein dextriniihnIicher Korper. 

Anwendung. Die getrocknete 
Zwiebel als Brechmittel bei Kindern 
als Oxymel SciIIae, ferner als harn
treibendes Mittel bei Wassersucht und 
Herzleiden. Wirkt sehr stark, in 
grolleren Gaben giftig. 

Die frische Zwiebel, aber nur 
diese, gilt als ein ausgezeichnetes Gift 
fur Ratten und Mause, z. B. in Form 
von Szillitilliatwerge. Es werden zu 
diesem Zweeke frische ZwiE\beln ein
gefuhrt, die sieh in feuchtem Sand eine 
Zeitlang halten; die bei uns in Topfen 
angebaute Meerzwiebelsoll eine andere 
Art, Ornithogalum caudatum, und 
ganzlich wirkungslos sein. Die frische Abb. 2.6. Urglnea (SeUla) maritima. 
Zwiebel ist dem freien Verkehr fiber-
lassen. Sie wirkt hautreizend, weshalb bei der Bereitung von Rattengift 
gewisse Vorsicht angebracht ist; man tut gut, sich die Hande mit etwas 
fettem 01 einzureiben oder Lederhandschuhe anzuziehen. 

** Radix Slmegae oder Po]ygalae virginianae. Senegawurzel. 
Klapperschlangenwurzel. Racine de polygala de Vlrginie. Senega root. 

PozYgala 8enega. Polygalduae. Kreuzblumengewiichse. 
Nordamerika. 

Die Droge wird aus dem kurzen, knor
rigen Wurzelstocke mit der Hauptwurzel 
gebildet und im Herbst von wildwachsenden 
Pflanzen gesammelt, besonders in Dakota, 
Nebraska und Iowa. Der Wurzelstock triigt 
zahlreiche Narhen oberirdi!lcher Stengel
reste, Stengelreste selbst durfen sicn nicht 
in der Droge befinden. Die Hauptwurzel 
ist gelblieh, 10-20 em lang, selten fiber 
8 mm dick, wenig verastelt, faserig, ge
dreht, auf der Innenseite mit vorspringen
der, kielartiger Kante, nach aullen hOekerig, 
wulstig. Schalt man die Rinde von der ein
geweiehten Droge ab, so zeigen sich am 
Holz Abflaehungen und Spalten. Geruch 
eigentumlich sull, Geschmaek widerlich, 
kratzend. Rfihrt man die wallrige Ab
kochung kraftig, so schaumt sie stark. 
Der Ruckstand naeh dem Verbrennen darf 
hOchstens 5 % betragen. Man unterscheidet 
im Handel westliche und sudliche Radix 

Abb. 247. 
Radix Senegae. a Wurzelkopf, 

b kielartige Kante. 
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Senegae. Die erste Sorte ist starker, mit weniger Wiilsten und Fasern 
versehen, die letztere ist kleiner, zarter und mit vielen Fasem besetzt. 
Gilt als beste Sorte. J edoch kommt Senega auch aus den nordIichen 
Staaten, z. B. Minnesota (Abb. 247). Etwa darunter gemischte groBere 
weiBe Senegawurzel n aus Minnesota und Wiskonsin oder Ginsengwurzeln 
sind an der Farbe und dem AuBeren zu erkennen. 

Bestandteile. Saponin, etwa 30% Methylvalerianat, fettes cJI, Poly
galasaure, der Quillajasaure chemisch gleich, Harz. 

Anwendung. In der Heilkunde, meist in Abkochung, als schleim
losendes Mittel. Wird zur Abkochung nicht grobes Pulver, sondern zer
schnittene Ware verwendet, ist es zweckmaBig, eine geringe Menge, etwa 
j /2 % Natriumbikarbonat hinzuzufiigen, um den Saponingehalt zu erschOpfen. 

Radix Sumbuli. Sumbul- oder M08chu8wurzel. 
Euryangium 8umbul. UmbeUi/erae. Doldentragende Gewiichse. 

Zentralasien. 

Die Ware kommt iiber RuBland oder Bombay in den Handel. Sie 
bildet Abschnitte einer riibenformigen, ungemein leichten und locherigen 
gelblichen oder braunlichen Wurzel, die dem WurmfraBe stark ausgesetzt 
iat. Geruch kriiftig, moschusartig. Geachmack gewiirzhaft, bitter. 

Bestandteile. Atherisches cJl, fliirhtige Sumbulsaure, Harz usw. 
An wen dun g. Galt eine Zeitlang als nervenerregendes Mittel, gegen 

Cholera usw. Meist aber nur zur Bereitung von Blumendiiften, hier und da 
in der Likorherstellung gebrauchlich. 

Radix Taraxaci. Lowenzahnwurzel. Butterblumenwurzel. 
W egelattlch wurzel. Kettenblumenwurzel. Pfaffenrohrchenwurzel. 

Dent-de-lion. Plsse au lit champagne. Dandelion. 
Tardzacum ol/icindle oder Le6ntodon tardxacum. Oomp6Bilae. Korbbliitlergewiiclwe, 

Unterfamilie Liguli/l6rae. Zungenbliitler. 
Europa, iiberall gemein. 

Die Wurzel ist meist mit kurzem Wurzelkopf versehen, spindelformig, 
langsrunzlig, auBen graubraun bis schwarzlich. Auf dem Querschnitte 

holzig, lebhaft gelb, mit dunkleren 
Ringen, Geschmack bitter, salzig. 
Legt man die Wurzel in Wasser, 
so wird die Rinde bedeutend brei
ter als das Holz. 

Der Milchsaft verliert sich 
im Herbst und macht einem 
groBen Zuckergehalte Platz, da
her im Friihjahr zu sammeln. 

Bestandteile. Inulin, ein 
Bitterstoff Taraxazin, viele 
Salze, Zucker. 

Anwend ung. Abgekocht 
als die EBlust anregendes, ab
fiihrendes Mittel, besonders gegen 
Leberkrankheiten und Zucker-

Abb.248. Taraxacum officinale. harnruhr. In der Likor- und 
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Branntweinbereitung. Unter R a d i x Tar it x a c i cum Her b a versteht 
man die Wurzel mit dem Kraut, und zwar die im Friihjahr vor der Bliitezeit 
gesammelte, mit BliitenknoBpen versehene, getrocknete Pflanze (Abb.248). 
Frisch werden die Blatter als Gemiise oder Salat genossen, doch empfiehlt 
es sieh, vor dem Einkoehen zu Gemiise die Blatter mit siedendem Koeh
salzwasser abzubriihen. Gerostet dient die Wurzel als Kaffeeersatz. 

Rhizoma TormentHIae. Heldeckerwurzel. 
Tormentlll· oder Blutruhrwurzel. Souche de tormentille. TormentiI root. 

Potentilla 8illJutria. Rosaceae. Rosengewachse. 
Unterfamilie Rosoideae. 

Deutschland, auf Waldwiesen usw. 

Wurzelstoek hockerig, schwer und hart, fingerdick, 4--10 em lang, mit 
zahlreichen vertieften Wurzelnarben, verastelt. AuJ3en dunkelgraubraun bis 
rotbraun, innen gelbbraun, allmahlieh rotbraun werdend. Geruehlos, von 
stark wiirzigem und zusammenziehendem Geschmaek (Abb. 249). 

Abb. 249. Rhiz. Tormentillae (a). b. Querschnitt. 

Man sammelt den Wurzelstoek im Friihjahr ein, entfernt die diinnen 
Nebenwurzeln und troeknet ihn. 

Bestandteile. Gerbsaure 15-30%, Tormentillrot, Harz, Starke
mehl, Ellagsaure, Chinovasaure. 

An wen dun g. In vielen Gegenden ein beliebtes Mittel gegen 
Durchfall und Ruhr. Als Gurgelmittel gegen Halskrankheiten. Zusatz 
zu Zahntinkturen. In der Likor- und Branntweinbereitung. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf Mchstens 6 % betragen. 

Radix Valerianae. Baldrlanwurzel. KatzenwurzeI. 

Racine de vaIeriane. Valerian root. 
Valeridna o//icindlia. Valeriandceae. Baldriangewachse. 

Mitteleuropa, vielfach angebaut. Thiiringen, Harz, Franken und Belgien. 

Knolliger Wurzelstock, kurz, aufrecht, bis 5 em lang und 2-3 em dick, 
nur undeutlich mit Ringen versehen, meist in zwei Half ten zerBchnitten, 
Nebenwurzelstocke kleiner, vollsta ndig mit Nebenwurzeln besetzt. die 
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2-3 mm dick und stielrund sind, heUer bis dunkelbraun. Von den Wurzel
stocken gehen Auslaufer aus, wodurch sich die Pflanze stark vermehrt 
(Abb.250). Die entstandenen Nebenwurzelstocke, die ebenfalls Auslaufer 

Abb. 250. Baldrlanwurzel.tock in frlachem ZUBtande mit Nebenwurzeln und Aualiufer. 

treiben, sind kleiner. Vorzuziehen sind die von trockenen Standorten 
gewonnenen Wurzeln. Bei dies en sind die Nebenwurzeln diinner, aber voll, 

Abb. 251. Valerlana offtclnalis. 

nicht runzlig. 1m Herbst zu sam
meln und beim Trocknen strengstens 
vor Katzen zu wahren. Man wascht 
die Wurzeln, kammt mit eisernen 
Kammen die feineren Wurzelver
zweigungen ab und trocknet sie 
entweder auf Wiesen oder .auf Fa
den gezogen. In Franken, wo man, 
gleichwie in Japan, Valerian a angu
stifolia anbaut, und so eine an Ge
ruch und Geschmack von den 
iibrigen deutschen Waren ver
schiedene Ware erzielt, in Japan 
Kesso oder Kanokoro bezeichnet, 
hat man neuerdings die Darr
trocknung eingefiihrt, wobei eine 
zu groBe Warme unbedingt zu 

vermeiden ist, da sonst die fl.iichtigen Bestandteile verloren gehen. Frankischer 
Baldrian riecht so meist nach Rauch und ist weiter durch helle Steinchen 
zu erkennen, die sich dazwischen befinden. Der Geruch der yom D. A. B. 
vorgeschriebenen Baldrianwurzel, der sich erst beim Trocknen entwickelt, 
ist eigentiimlich gewiirzba£t. Geschmack siiBlich, zugleich bitterlich, 
kampferartig, gewiirzhaft (Abb. 251 und 252). 
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Bestandteile. Atherisches 01, in diesem Links-Borneol, auch 
Borneolester der Baldriansaure und Essigsaure, im deutschen auch der 
Ameisensaure, fluchtige Baldrians8.ure, Weichharz. Zwei Alkaloide Valerianin 
und Chatinin, Apfelsaure, Ameisens8.ure und andere Sauren, Gerbstoff. 

Anwend ung. Ais krampfstillendes, nervenstarkendes, wurmtreiben
des Mittel. In der Branntweinbereitung. 

Um Baldriantinktur etwas wohlschmeckend zu machen, wird ein 
Zusatz von Menthol oder auch Orangenbliitenol empfohlen. 

Verwechsl ungen mit Valeriana ph u. Wurzelstocklanger, geringelt, 
n ur un te n mit Nebenwurzeln besetzt. Valeria na dioica mit ahnlichem 
Wurzelstock und hellen, diin
nen, geruchlosen Nebenwurzeln. 

Die angebaute, meist aus 
wildgewachsenen Pflanzen bei 
COlleda gezogene Thiiringer 
Ware, Rad. Valerianae 
thuringica, erscheint im all
gemeinen groBer und kraftiger, 
ist aber bei weitem nicht so 
geschiitzt wie die kleinere in 
der Gegend von Aschersleben, 
besonders bei dem Dorfe Paus
felde angebaute Harzer Radix 
Valerianae mon tanahercy
nica. Als beste Ware gilt die 
wildwachsende Harzer, die aber 
nur in kleinen Mengen im Handel 
ist. 3 Teile frische W urzeln ge
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Abb. 252. R&d. Valerianae. 
1. Lingsschnitt durch den Wurzelstock. 
2. Querschnitt elnes AuslAufere (Sfach vergrll8ert). 
S. Querschnitt einer Wurzel. r Rinde, h Bolz, m Mark. 

ben 1 Teil trockene. In Thiiringen werden von einem preuBischen Morgen 
(2556 qm) Ackerland bis zu 900 kg trockene Wurzelstocke geerntet. 1m 
Harz erntet man jahrlich durchschnittlich 50000 kg. 

Eine minderwertige Ware ist die aus Frankreich und Belgien stam
mende Rad. Valerianae ci tri na, doch ist die belgische viel im Handel. 
Man erkennt sie leicht daran, daB sie einen feinen Lehmstaub absetzt. 
Die russische Wurzel soIl der deutschen gleichwertig sein. 

J a pan i s c her Baldrian, der sehr reich an atherischem 01 ist und 
deshalb viel zur Gewinnung des atherischen Oles dient, dar£ als Heil
mittel nicht verwendet werden. Er ist dunkler von Farbe, von kampfer
artigem Geruch und der Wurzelstock ist sehr reichlich mit Nebenwurzeln 
besetzt, die auf dem Bruch oft blaulich sind. 

Radix Vetiv6rae oder Ivaranehusae. Vetiverwurzel. Cuseus. 
Racine de vetiver. Racine de cbJendent des Indes. 

Andr6pogon muricalus. Gramineae. Graegewiichsa. 
Ostindien. auch angebaut. Afrika. 

Wurzelstock kurz, braunlich, geringelt, mit dunnen, 15-30 cm langen, 
liingsrunzligen Wurzeln. Geruch eigentumlich wiirzig, namentlich beim 
Anfeuchten hervortretend; Geschmack gewiirzhaft-bitter. 

Bestandteile. Atherisches 01, 0,4-0,8%, dem lrisol im Geruch 
ahnlich, Geraniol, Zitronellol und Ester der Baldriansiiure. 
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Anwendung. 1m weingeistigen Auszug als Zusatz zu Blumendiiften. 
Als Mottenmittel. Medizinisch als schweiBtreibendes Mittel, gegen Lah
mungen und Rheumatismus. In der Likor- und Branntweinbereitung. 
Das iitherische Vetiverol, Oleum Vetiverae, ist gelblich, dickfliissig und 
dient bei der Herstellung von Blumendiiften als geruchverstarkender Zusatz. 

Bulbus Victori81is longi. Allermannsbarniscb. Er nnd Sie. Wilder Airaun. 
Allium tlictoridlis. Lilidcecu. Liliengewichse. 

Alpen. Gebirge Deutsohlands. Asien. Nordametika. 

Fast walzenformige, bis zu 10 em lange, 2-8 cm dicke Zwiebel, mit 
netzartiger Hiille. Geruch und Geschmack scharf. 

An wend ung. Veraltet, nur noch von Landleuten zu aberglaubischen 
Zwecken gefordert. Mitunter in der Likor- und Branntweinbereitung. 

Bulbus Victorialis rotundi. Runder Allermannsbarniscb. Er und Sie. 
Glaieul commun. 

Gladiolus communis. Gl. paliuJtris. Iriddceae. Sohwertliliengewichse. 
Siideuropa. 

Zwiebel zusammengedruckt - birnenformig. InneD weil3mehlig, von 
graubraunen, netzartigen, trockenen Hauten eingeschlossen. 

Anwendung wie bei der vorigen. 

Rhizoma Zedoariae. Zitwerwurzel. Racine de zildoaire. 
Zedoary root. 

Ourcuma zedodria. Zingiberdceae. Ingwergewichse. 
Ostindien, angebaut bei Bombay und auf Ceylon. 

Knollige Wurzelstocke in Langsviertel oder Querschnitte von 2,5 bis 
<1 cm Breite, bis 10 mm Dicke geteilt. AuBen graubraun, mit zahlreichen 
Wurzelnarben, innen etwas heller, von ebenem, mattem Bruch. Auf der 
Schnittflache erkennt man die etwa 2-5 mm dicke Rinde Geruch besonders 
beim Pulvern hervortretend, angenehm wUrzig, etwas kampferartig, Ge
schmack bitter, gewiirzhaft, kampferartig. Mussen frei sein von Bohr
loch ern del' Insekten. 

Bes.tandteile. Xtherisches 01, in diesem ZineoI, scharfes Weich
harz, Starke. 

Anwendung. Als Zusatz zu Likoren und Tinkturen Ilnd als magen
starkendes Mittel. 

Priifung. Man hat in der rohen Ware ofter Nuces vomicae, Strychnos
samen, gefunden, die sich aber sofort durch ihr XuBeres kennzeichnen. 
Auch sind ofter die knolligen, gelbgefii.rbten, der Lange nach gespaltenen 
WurzeIstocke dt's Zingiber cassumunar beigemischt. Die Stiicke sind aber 
bedeutend groBer. 

Der Riickstand· nach . delll Verbrennen dad Mchstens 7 % betragen. 

Rhizoma Zingiberis. Ingwer. Ingwerwurzel. 
Racine de glngembre. Ginger. 

Zingiber offieinale. Zingiberdeeae. IngwergewiiChse. 
Heimisch in Ostindien; angebaut aber auch in China, Koohinohina, Westindien, 

Brasilien:, Westafrika, Japan, Kamerun. 

Die Ware wird nur von angebauten Pflanzen gewonnen, besteht aus dem 
W urzelstocke nebst dessen Seitenasten. Sehr verschieden von GroBe, plattrund-



Radices. Wurzeln. 187 

lich, ,",is zu 10 cm Lange, vielfach doppelt verastelt (Abb. 253). Die auJ3ere Be
deckung, der Kork, ist entweder abgeschabt (geschal ter, weiB er I ngwer) 
oder unversehrt, dann schmutzig-graubraun bis schwarzlich (natureller 
Ingwer; schwarzer oder bedeckter 
Ingwer). In BengaJen und Westafrika 
baut man den Ingwer auf Feldern an wie 
bei uns die Kartoffel und trocknet ihn an 
derSonne. ZumAnbau werdendieWurzeI
stocke kurz vor der Aussaat in Stiicke 
von 3-5 cm zerschnitten, jedes Stiick 
muB jedoch mindestens ein Auge haben. 
Die Ernte wird im Dezember und J anuar 
vorgenommen. Innen ist Ingwer mehr 
oder weniger faserig, mehlig, weiBgeIblich 
oder, wie bei dem Bengal- oder Barbados Abb. 253. Rhizoma Zingiberls. 

ingwer, mehr hornartig, bIeigrau bis schwarzIich. Die Ursache hiervon ist, 
daB bei dieser Ware, die man auch schwarzen Ingwer nennt, die Wurzel
stocke vor dem Trocknen in kochendem Wasser abgebriiht werden, wodurch 
das Starkemehl zum Teil in Dextrin iibergefiihrt wird (Abb. 254). 

Bricht man Ingwer durch, so ragen an der 
kornigen Bruchflache Fasern heraus, es sind dies 
die Leitbiindel. 

Bestandteile. Atherisches 01, den wiirzigen 
Geruch, Gingerol, den scharfen wiirzigen Ge
schmack bedingend, Starke, Weichharz, PheIIan
dren. 

Anwend ung. In der Medizin aIs Zusatz zu 
allerlei magenstarkenden Tinkturen; zu Mund
wassern und als Kaumittel, hauptsachlich in der 
Likorbereitung und als Speisegewiirz. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf 
hOchstens 7 % betragen. 

IngwerpuIver farbt sich, mit Schwefelsaure 
befeuchtet, rotbraun. 

Handelssorten: lamaika- oder west-
indischer I., Aste in einer Ebene sitzend, geschii.lt, Abb. 254. 

gelblich bis gelblichgrau, innen sehr mehlig, auf der ~~~:.r LI~~~::~~In!~~~~ 
Bruchflache treten die Leitbiindel als kurze Fasern 
hervor, kommt mitunter gleich dem geschalten, stets gekalkten Kochinchina, 
durch Kalkmilch oder Chlorkalklosung "geblE'icht" in den Handel. 

Vom D. A. B. 6 wird der geschii.lte Jamaika- oder westindische Ingwer 
vorgeschrieben. -

Bengal-I., graubraun oder schmutziggrau, stark gerunzelt, innen teils 
hornartig, teils mehlig, nur auf den Seiten oberflachIich geschaIt, und zwar, um 
das Trocknen der Ware zu erIeichtern. Kommt heute sehr wenig in den Handel. 

Afrikanischer I., von Sierra Leone, kleine, rundIiche Stucke, zuweilen mit 
langen Asten, eben falls nur oberflachIich geschiiIt. Schmeckt auJ3erst scharf. 

Barbados-I., sehr groB, ungeschiiIt, graubraun, innen dunkel, hornartig. 
Chinesischer I., groBstiickig, ungeschii.lt, runzlig, dicht, hart, auf 

dem Bruche bleigrau glanzend. 
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Japanischer I., ungeschiilt, kleinstiickig, aber groJ3er als Bengal, 
stark gekalkt. 

In China werden die frischen Wurzel stocke in Seewasser aufgeweicht, 
darauf mit Zucker gekocht oder mehrmals mit kochender Zuckerlosung 
iibergossen und dann als eingemachter Ingwer, Conditum Zingi
beris, Confectio Zingiberis, in eigentiimlichen, runden, irdenen Topfen 
oder in Fassern in den Handel gebracht. Von England aus kommt Confectio 
Zingiberis in trockenem Zustand in Blechdosen, im iibrigen in Kisten in den 
Handel. 

Gruppe III. 

Stipites. Stengel. 
•• Stipites Dulcamarae. 

BlttersiiBstengel. Tiges de douce·am~re. Bittersweet-stalks. 
Soldnum dulcamara. Solandcwe. Nachtschattengewiichse. 

Deutschland. 

Abb. 256. SolAnum dulcamarA, blilhend. 

Es sind die im Friihjahr oder Spiitherbst gesammelten mehrjahrigen 
Triebe obigen Halbstrauches, der namentlich an FluBufern wachst (Abb. 255). 
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Griinlichgelb, langsrunzlig, federkieldick, rund oder kantig, mit zerstreuten 
Blatt- oder Zweignarben. Hier und da mit glanzender Oberhaut bedeckt, 
sonst matt. Geschmack bitter, hinterher siilllich. Geruch frisch betaubend, 
narkotisch, getrocknet geruchlos. 

Bestandteile. Ein Bitterstoff Dulkamarin, und das giftige Solanin. 
Anwend ung. Gegen Hautkrankheiten und GliederreilJen, Rheumatis

mus. In groBeren Mengen eingenommen, treten Vergiftungserscheinun
gen auf. 

Stipites Visci. Mistel. Tiges de gul. 
Vi8cum album. Loranth6cetU. Misteigewachse. 

Sohmarotzergewachs auf Baumen. Europa. 

Die weilJe Mistel ist ein immergriiner Strauch mit fieischigen Blattern, 
der auf Apfel, Birne, Linde, Pappel, aber auch auf Nadelholzern, wie Fichte 
und Kiefer, schmarotzt, obwohl er reichlich Chlorophyll enthiilt. Die Ptlanze 
senkt ihr wurzelartiges Saugwerkzeug zwischen Rinde und Holz der Baume 
ein und saugt so die Nahrung heraus. Die einjahrigen Zweige werden im 
Dezember und Januar gesammelt. Sie sind gabelig geteilt, federkieldick, 
gelbgriin. Die Friichte sind drei- bis viersamige, klebrige Beeren. Die 
Samen werden durch die Misteldrossel Turdus viscivorus, der die Beeren zur 
Nahrung dienen, weiterverbreitet. Der Mistelstrauch diente friiher als 
Mittel gegen Zauberei, zumal wenn er auf Eichen wuchs, was selten vor
kommt, und wird heute noch in England anstatt des Weihnachtsbaumes 
(Mistel-toe) zur Weihnachtsfeier verwendet. Aile Teile, besonders aber 
die Rinde und die weilJen Beeren. sind mit einem zahen, kautschukahnlichen 
Stoffe durchsetzt, dem Vis z in. das zur Herstellung eines vorziiglichen 
F lie g e n 1 e i m soder V 0 gel J e i m s verwendet wird und besonders von 
Japan in den Handel kommt (s. auch Folia llicis paraguayensis). Man 
gewinnt diese zahe, klebrige Masse durch Ausziehen der abgeschabten 
Rinde mit Wasser und Auspressen. Zur Herstellung des Fliegenleims ver
mengt man die gelblichgrun bis olivgrune Masse mit Harz und 01. Als Be
standteil ist Veil e dol festgestellt worden. Es findet die Droge auch als 
Heilmittel Verwendung gegen Storungen des Monatsflusses, der Menstruation, 
und bei Aderverkalkung. 

Stipites recto Pedunculi Cerasorum. 
Saure Klrschstlele. 

Queues de cerise. Cherry-stalks. 
PrunU8 CeraBU8. RosGCetU. ROBengewachse. 

Unterfamilie PrunoidetU. Angebaut. 

Die Bezeichnung Stipites ist falsch, da 
die Ware keine Stengel sind. Es sind 
die getrockneten Fruchtstiele der sauren 
Kirsche , die etwas gerbstoffhaltig sind 
(Abb. 256). 

An wend ung. Hier und da in der 
V olksheilkunde gegen Durchfall und als 
harntreibendes Mittel. Ferner in der Kuche 
als Zusatz beim Einlegen von Fruchten. A bb. 256. Primus cerasus. 
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Gruppe IV. 

Ligna. Htilzer. 
Lignum Guajaci oder L. sanctum. L. gallicum. L. benedictum. 

GuaJakholz. FrBnzosenholz. Pockholz. Bois de gayac. Guaiacum-wood. 
GtuJ'jdcum officinale. G. sanctum. ZygophyUdceae. Jochbliittrige Gewiichse. 

Westindien, Venezuela, Kolumbien. 

Das Holz kommt in grollen Blocken oder 1 m langen, bis 30 cm dicken 
Stammenden in den Handel, die noch mit der etwa fingerdicken, scharf 
begrenzten, hellgelben Splint
schicht bedeckt sind. Fiir 
medizinische Zwecke wird 
nach dem D. A. B. 6 das 
Kernholz mit dem Splint 
verwendet. Das Holz von G. 
officinale liefern St. Domingo, 

Tg 

Abb.257. 
Tell des QUPrBchnittea von 
Lignum Gualacl. 8 Splint, 
k Kemholz ('fach vergr.,. Abb. 258. Guajacum sanctum. 

Venezuela und Kolumbien, dagegen die Bahamainseln das von G. sanctum. 
Haupteinfuhrplatze sind Hamburg, London und Le Havre. Das Kernholz 
ist braungriin, infolge groBen Harzreichtums sehr dicht und schwer, spez. 
Gew. 1.300, sinkt daher in Wasser unter und ist nicht spaltbar, wei! die 
GefaBbiindel unter sich verschlungen sind. Auf dem Querschnitte zeigen 
sich infolge unregelmaBiger Ablagerung des Harzes konzentrische hellere 
oder dunklere Streifen. AuI.3erdem infolge der GefaI.3e deutliche Punkte. 
Das SpIintholz ist bedeutend schmaler und geruch- und geschmacklos. Das 
Kernholz von Geruch schwach, beim Reiben und Erwarmen angenehm 
benzoeartig, Geschmack scharf, kratzend (Abb. 257":"258). 
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Best&ndteile. Harz (s. Resina Guajaci) 22%. Es besteht aus: Guajak
harzsaure, Guajakonsii.ure, Guajazinsaure, Guajakol und Guajakgelb. 1m 
Splint Guajaksaponin. 

Anwendung. In der Heilkunde innerIich als blutreinigendes Mittel, 
au.Berlich auch zu Zahntinkturen u. dgl. Weit groBer ist seine Anwendung 
in der Technik, zur Darstellung von Kegelkugeln, Lagern von Maschinen
wellen, Werkzeugstielen usw. Die hierbei abfallenden Spane werden zer
schnitten und geraspelt und zu Heilmitteln verwendet. Ferner in der 
Likor- und Branntweinbereitung. 

V erwechsl u nge n sind nicht mogIich, sobald man das Holz im ganzen 
vor sich hat. Das geraspelte solI dagegen zuweilen mit Buchsbaumspanen 
vermischt werden. 

Priifung. 1. Kocht man Guajakholz mit Wasser, 80 triibt sich die 
Abkochung und gibt beim Riihren kraftige Schaumbildung. 

2. Schiittelt man 10 ccm Weingeist mit 0,5 g Guajakholz einige 
Sekunden, filtriert und fugt dem Filtrat einen Tropfen verdunnte Eisen
chloridlosung (1 + 9) hinzu, so zeigt sich eine vOriibergehende tiefblaue 
Farbung. 

Lignum Quassiae 8urinamense. 
Quasslenholz. FJlegenbolz. Bltterholz. Bois de quassla. QuasBla-wood. 

QutiBna Mnt.ira. Bimarubdceae. Bimarubengewii.ohse. 

Westindien. Brasilien. 

Das Surinam-Quassienholz kommt iiber Hollandisch-Guyana in den 
Handel in .Form finger- bis hOchstens armdicker Stamm- oder Astenden, 
etwa 1 m lang, meist noch mit der wei13lichgrauen, zerreiblichen, leicht 
entfernbaren Rinde stellenweise bedeckt. Das Holz ist auf dem Querschnitte 
wei13Iich oder hellgelbIich, dicht, kaum locherig, hiiufig mit blauschwarz
lichen Flecken, durch Pilzfaden bedingt, versehen. Es zeigt keine Kristalle 
von Kalziumoxalat. Gerucblos, Geschmack rein bitter. 

Bestandteile. Quassiin, ein Bitterstoff, krists.llinisch, kein Gerb
stoff, daher wird die wasserige Losung durch Eisenoxydsalze nicht ver
andert. 

Anwendung gleich der von Lignum Quassiae jamaicense. 

Lignum Quassiae jamaic~n8e. Bltterholz. Fllegenholz. Bitter-wood. 
Picrdnna a:o&a. Bimarub4uas. Bimarubengewiichse. 

Westindien. Jamaika. 

Kommt in Scheiten ~on P/a-2 m Lange, bis 40 em Dicke in den 
Handel. Hiiufig bedeckt von der fest aufsitzenden grauschwarzen bis 
1 cm dicken Rinde, die auf der Innenfliiche blauschwarze Flecken zeigt. 
Holz sehr leicht, weiBgelb, locker, geruchlos; Geschmack rein bitter. 

Das Holz liiJ3t hiiufig Einzelkristalle von KalziumoxaIat erkennen. 
Es liefert fiir den Handel die Hauptmengen des Quassienholzes. 

Best&ndteile. Bitterstoffe, die Pikrasmine genannt werden; eben
falls kein Gerbstoff. Mitunter werden die Quassienholz-Handelssorten ver
fiilscht mit dem Holze "Von Rhus Metopium, das gerbstoffhaltig ist, daher 
gibt die Abkochung mit Eisenoxydsalzen einen schwarzblauen Niederschlag. 
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Anwendung. Innerlich nur sehr BelteD als magenstiirkendes Mittel, 
ferner im AufguJl als Einlauf, Klistier, gegen Wiirmer und zu Waschungen 
gegen Ungeziefer, hauptsachlich als Fliegengift, so auch bei der Bereitung 
des arsenhaltigen Fliegenpapiers. Zur Darstellung der Bitterbecher und 
Bitterkugeln, die an Wasser leicht den Bitterstoff abgeben. 

Das Deutsche Arzneibuch lallt sowohl das Surinam- als auch das 
Jamaikaqull.ssienholz zu. 

Man priift beide Arten Quassienholz auf Verfalschung mit anderen 
Holzern dadurch, daB man 0,5 g Quassienholz mit 5 ccm Weingeist einige 
Minuten im Sieden erhalt, filtriert man dann und fiigt dem Filtrat ein 
Gemisch von 2 Tropfeu PhlorogluzinlOsung und 4 cern Salzsaure zu, so 
wird die Fiissigkeit zunachst rotviolett und allmahlich rosarot. 

Lignum Sassafras. Siehe Rad. Sassafras. 

Gruppe V. 

Cortices. Rinden. 
Unter Rinde versteht man, wie wir in der Einleitung gesehen haben, 

den aulleren durch den Splint yom eigentlichen Kernholz getrennten Teil 
des Stammes bzw. der Aste und der Wurzeln. Sie besteht gemeinhin aus 
drei Schichten, der aulleren Rindenschicht, vielfach aus abgestorbenen 
Zellen bestehend (Kork und Borke), der mittleren und der inneren oder 
Bastschicht. Bei den gebrauchlichen Rinden sind nicht immer aUe drei 
Schichten vorhanden, vielfach ist die obere entfernt; einzelne, wie Cort. 
Ulmi interior, bestehen nur aus der inneren Bastschicht. Die Rinden einzelner 
Friichte, welehe aueh unter dem Namen Cortex aufgefiihrt werden, sind rich
tiger mit Schalen zu bezeichnen. 

C6rtex Angostnrse. 
Angosturarinde. Eeoree d'angusture vrale. Angostura bark. 
Ompdria tri/oZidta. Omporia al/icinaZ". Rutdceae. Rautengewiichse. 

Kolumbien, an den Ufero des Orinoko. Venezuela. 

Rindenstiicke, flach oder rinnenformig, bis zu 15 em lang, bis zu 5 cm 
breit, 1-3 mm dick, an beiden Seiten verjiingt, d. h. diinner als in der Mitte, 
auJlen graugelb, Innenflache hell-zimtfarbig, nie schwarzlich; glatt, hart 
und sprode, Bruch eben. Die iiuBere Korkschicht liillt sich leicht mit den 

Abb. 259. QU6"",bnltt von Cortex Aogoaturoe. 

Fingernageln entfernen. Geruch schwach wiirzig; Geschmack gleichfalls 
und stark bitter (Abb. 259). 

Bestandteile. 11/2% atherisches 01. Die Alkaloide: Kusparin, Kuspa
ridin, Kusparein, Galipin, Galipidin und ein Bitterstoff Angosturin. 
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Anwendung. Selten als Heilmittel, fast nur zur Bereitung des sog. 
Angosturabittern. 

Cortex Angosturae spnrins. Falsche Angosturarinde, Angusture 
fa u sse, die friiher der echten untergemischt sein soll, stammt von einer 
ostindischen Strychnosart und ist infolge ihres Bruzingehalts giftig. Selten 
rinnenformig, auBen aschgrau mit gelbIichen Korkwarzen. Innenflache grau 
bis schwarzlich. Mit Salpetersaure befeuchtet, wird der frische Bruch dunkel
rot (Reaktion auf Bruzin). Geruch fehlt; Geschmack nicht gewiirz. 
haft, rein bitter. 

Bestandteile. Ein dem Strychnin ahnliches Alkaloid, Bruzin; 
Gerbsaure. 

COrtex Aurantii Fructus. Pomeranzenscbale. 
Ecorce d'orange amere. Bitter orange peel. 
Oilf"WI aurdnlium amara. Rulaceae. Rautengewacme. 

Mittelmeergebiet, Orient, Siideuropa angebaut. 

GetrockneteFruchtschale der reifen, bitteren Pomerallze(Abb. 260), meist 
in Langsvierteln von der reifen Frucht abgezogen, seltener Z. B. die franzo
sische Ware in bandformigen Streifen, dunkelrot oder griinlichbraun, runzlig, 
sehr grubig, mit starker wei13gelblicher Markschicht. Diese Markschicht mu.13 
fiir den Gebrauch als Heilmittel entfernt werden. Zu diesem Zwecke werden 
die Schalen eine Viertelstunde in kaltem 
Wasser eingeweicht, darauf das Wasser 
abgegossen und die Schalen in einem be
deckten Gefatl an kiihlem Orte 24Stunden 
beiseitegestellt. Dann wird das weiche 
Mark mittels eines diinnen Messers ausge
Schllitten. Die so gereinigte Ware heitlt 
Pericarpium Aurantii. Flavedo 
Corti cis Aurantii oder Cortex 
Aurantii Fructus sine Paren
chymate oder Cortex A urantii 
Fructus expulpatus. Sie zeigt deut
lich groBe Olbehalter und dar£ nach 
dem Verbrennen nur einen Riickstand 
von hochstens 6% hinterlassen. 

. Geruch kraftig, wiirzig; Geschmack Abb. 260. Citrus aurantium amara. 
bitter. 

Bestandteile. 1-2% atherisches 01, Bitterstoff Aurantioamarin, 
Aurantioamarinsaure, im schwammigen Mark ein Glykosid Hesperidin. 

Die groUten Mengen von Pomeranzenschale kommen von Malaga. 
Nur diese Ware ist vom Deutschen Arzneihucbe zugelassen. Nehen dieser 
Mala gasc h al e ist die C ura9aoschale im Handel, die von einer west
indischen Spielart der Pomeranze ahstammt; sie ist meist kleiner, dick, 
mattgriin, von kraftigem Geruch und wird in groBen Mengen eingefiihrt. 
Doch kommen unter dieser Bezeichnung auch Schalen einer spanischen 
Spielart und Schalen von unreifen Friichten in den Handel. Um Pome
ranzenschale zu pulvern, trocknet man sie liber gebranntem Kalk. Das 
Pulver sieht gelbIichgrau aus und fiirbt sich mit KaIilauge gelb. 

BuchheJster·Ottel"lbaeb. I. 15. Auf!, 13 
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Anwendung. Die Pomeranzenschalen dienen in der Heilkunde als 
magenstarkendes Mittel, finden aber vor allem in der Likorbereitung gro.l3e 
Anwendung. 

Albedo Aurantii Fructus, die herausgeschnittene Markschicht, 
kann fUr Riechkissenmischungen mit verarbeitet werden. 

Prufung. Etwa beigemengte Apfelsinenschalen, abstammend 
von Citrus aurantium dulcis, sind heller, mehr gelbrot, nicht so grubig, 
dunner und schwacher von Geruch und Geschmack. Erwarmt man dunne 
Querscheiben der Apfelsinenschale mit Kaliumchromatlosung, so verandern 
sie ihre Farbe nicht, Pomeranzenschalen dagegen werden gebraunt. 

Confectio Aurantiorum. Conditum Aurantii, Orangeade, uber
zuckerte Orangenschale, wird durch Einkochen der reifen Frucht
schalen einer anderen Art von Citrus, namlich von Citrus spatafora, mit 
Zucker gewonnen. 

Cortex Can611ae albae. Costus dulcis. Cortex Winteranus spinius. 
WelBer Raneel. WelBer Zimt. Reorce de cannelle blanche. Cassia wlhte. 

Can~lla alba. Win'erana catUUa. Canelldeeae. 
AntiIlen. 

Die Rinde des strauchartigen Gewachses ist rinnenformig oder rohrig, 
gelblichwei.l3, hart, Bruch kornig. InnenHache wei.l3grau. Geruch schwach 
zimtartig; Geschmack gleichfalls, bitter und scharf. 

Bestandteile. Xtherisches 01, Mannit und ein Bitterstoff. 
Anwend ung. In der Volksheilkunde, zur Likor- und Branntwein

bereitung und zur Herstellung von Mundwassern. 
Die Rinde kommt uber Holland und England in den Handel, und zwar 

in mit Bast umhullten Bundeln von 50-60 kg. 

Cortex Caryophyllati oder Cassiae caryophyllatae. Nelkenkassla. 
Rcorce de cannelle glron~e. 

DiC1JpBlium r;aryophyUdklm. Lallrdceae. Lorbeergewii.chse. 
Brasilien. 

Die Rinde kommt in 50-60 cm langen Rohren, aus 6-8 ubereinander
gelegten Stucken bestehend, in den Handel. Die Rohren sind 2-4 cm, 
die einze!nen Rinden etwa kartenblattdick, schmutzig-graubraun, innen 
dunkler. Geruch nelkenartig; Geschmack feurig, mehr zimtartig. 

Bestandteile. Xtherisches 01, Harz, Gerbstoff. 
Dient vie!fach zur Verfalschung des N elkenpulvers. Die Rinde wird in 

Bundeln von etwa 121/2 kg in Packtuch verpackt, 6-8 solcher Bunde! sind 
dann wieder zu einem Ballen verbunden, der mit grobem Zeug umgeben ist. 

Anwendung. In der Likor- und Branntweinbereitung. 

Cortex Cascarfllae oder Elut6riae. KaskarlIlrlnde. Ruhrrlnde. 
Rcorce de cascarille. Rcorce de chacrllle. Sweet wood bark. 

Crolon flltU~. Euphorbidoeae. Wolfamilohgewii.chse. 
Westindien. Siidamerika. 

Die Rinde der Zweige des auf den westindischen Inseln Andros, Eleuthera 
und Long wachsenden Strauches, fast immer gerollt, meist kurze, rinnen
oder rohrenformige Stucke, bis 10 cm lang, 0,5-2 mm dick und einem Durch-
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messer von kaum 1 cm (Abb.261). Au.6en weillgrau, mit feinen Langs- und 
Querrissen. Innenflache rauh, dunkelbraun, Bruch hornartig, eben, 01-
glanzend. Geruch wiirzig, moschusartig, besonders beim Erwarmen; Ge-

Abb.261. Cortex Cascarillae. Natiirllche GrOBe. 

schmack gleichfalls, scharf, bitter. Die 
Rinde kommt hauptsachIieh von der 
westindiscben Bahamainsel New Provi
dence. Sie soli frei von Teilen des Holzes 
sein (Abb. 262). 

Bestandteile. Xtherisches 01, 
kristallinischer Bitterstoff Kaskaril1in, 
GaUussiiure, Harz. 

An wen dun g. Innerlich als magen
starkendes Mittel, in Gaben von 0,5 bis 

Abb. 262. Cort. Cascarillae. 
1 4 fach v~flzriiUrrter Quprs~hnitt. 
2 1ell drs Quersrhnittrs (Sfach vergrilCert) . 

k Kork, m Mlttelrinde. I Innenrlnde. 

1,0 g mehrmals taglich, gro/3ere Mengen wirken schadlich; ferner zu Raucher
pulvern, Schnupfpulvern, Tabakbriihen und in der Likorbereitung. 

P r ii fu n g. Verwechslungen mit anderen Rinden, die ziemlich haufig 
sind, werden an dem der echten Kaskarillrinde fehlenden Geruche nach 
Kampfer bzw. Anis erkannt. 

Cortex Cassiae variae. Zimt. Raneel. 
Unter dem Namen Zimt oder Kaneel, die Namen schwanken nach den 

Gegenden, kommen eine ganze Reihe Gewiirzrinden in dem Handel, die von 
sehr verschiedenen Baumen aus der Familie der La urazee n abstammen. 
Ihre urspriingliche Heimat ist Vorderi ndien, Chi na und Kochinchi na. 
Doch hat sich der Anbau iiber den ganzen indischen Archipel sowie nach 
Westindien und Brasilien verbreitet. Die Sorten haben je nach ihrer Ab
stammung einen sehr verschiedenen Wert. 

Cortex Cinnamomi ceylanici. Ceylonzimt. 
Cannelle de Ceylan. Ceylon cinnamom. 

Cinnam6mum ceylanicum. Lauraceae. Lorbeergewachse. 

Diese geschatzteste Sorte wird vor aUem auf der Insel Ceylon, nament
lich in der Gegend von Kolombo und Negombo, auch Nigamuwa genannt, in 
eigenen Pflanzungen, Zimtgarten, gewonnen, und zwar nur von ein- bis zwei
jahrigen Schol3lingen. DieAnpflanzung geschieht in Abstanden von 2-3 m. Die 
Pflanzen werden nur als Straucher gezogen, die eine Hohe von etwa 2 mer
reichensollen (Abb. 263). DasEinsammelngeschiehtim MaibisJuni und im No
vember bis Dezember. Die Einsammler iiberzeugen sich durch einen kurzen 
Schnitt. ob die Rindenschicht dick genug ist und ob sie das richtige Alter hat, 
sie darf nicht griin sein. Die etwa fingerdicken Zweige werden nun vermittels 
eines runden, 10 em langen und 5 em breiten Messers am Boden abgeschnitten 
und haben nach Entfernung der Spitze eine Lange von etwa 1-1,5 m. Dar
auf werden die Zweige in einem Arbeitsschuppen mit einem runden Holze 

13* 
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gerieben, um die Rinde leichter loslosen zu konnen, zwei Langsschnitte auf 
gegeniiberliegenden Seiten gemacht und die Rinde wird abgezogen. J etzt wird 
die Rinde glatt gemacht, d. h. durch Abschaben mit einem sichelformigen 
Messer sorgfiiltig von der iiuBeren Bedeckung, Kork und Mittelschicht 
befreit. Die Arbeiter, meist Frauen und Kinder, halten die Rinde mit der 
groBen Zehe des rechten FuJ3es auf einem an der Wand schragstehenden 

Abb. 263. Clnnamomum ceylanlcum, bliihend. 
B Bliite, C 8taubblatt, D 8taubbeutel, E 8taubbeutel von hinten. 

Holze fest und konnen so das Messer in beide Hande nehmen. Nun werden 
die einzelnen Rindenstiicke, die eine Lange bis zu 20 cm haben, je nachdem 
die Knoten der Zweige mehr oder weniger auseinanderliegen, zu 90 cm 
langen Rohren verarbeitet. Die Rindenstiicke werden mit einer Schere auf 
heiden Seiten glatt geschnitten, einige Zentimeter tief ineinandergesteckt, 
und zwar so viele, bis die Rohre etwas iiber 90 cm lang ist. Kiirzere Stiicke 
schiebt man dann vollstandig in die Rohre hinein, um ihr mehr Festigkeit 
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zu geben, und schneidet darauf die Rohren an einem Mallstabe gleich lang. 
SchIiellIich werden die Rohren auf Schniiren, die unter dem Dacbe des Schup
pens in einer Entfernung von 20 cm voneinander aufgespannt Rind. ge
trocknet. Hierdurch rollen sich die Rohren fester zusammen, nehmen die 
braune Lehmfarbe an und werden darauf in nicht unmittelbarem Sonnen
Iicht ausgetrocknet. Der Dicke der Rohren nach gesondert, verpackt man die 
aufgerollten, bis zu 90 em langen Robren in Biindel, in Fardehien von 
etwa 45 kg Gewicht und versendet sie in HoIzkisten bis zu einem Gewichte 
von 100 kg. Diese Fardehlen werden nach der Dicke der Stangen in 
EkelIe Nr. 00000, die diinnsten und so wertvollsten und weiter in Ekelle 
Nr. I, II, III und IV, die dicksten Stangen, bezeichnet. Die bei dieser 
Gewinnungsart durch Glattschneiden der einzelnen Stiicke und durch das 
Schneiden der Rohren auf gleiche Lange erhaltenen abgeschabten AbIall
stiicke und die zu kleinen Rindenstiirke bilden nach dem Trocknen den 
Zim tbruch, Small Cinnamom oder broken Cinnamom, der zu 
Pulver gemahlen wird oder zur Herstellung des iitherischen Zimtois dient. 
Dieser Zimtbruch dad aber nicht mit den von der Rinde abgeschabten Teilen 
verwechselt werden, die als Chi P soder S h a v i n g s in den Handel iiber
gefiihrt werden und zur Herstellung von atherischem 01 dienen. Sie kommen 
in Ballen von 40-50 kg in den Handel. 

Ceylon fiihrte im Jahre 1923 etwa 2114048 kg Zimt aus. 
Man hat auch in Deutsch-Ostafrika, in Ost-Usambara Anpflanzungen 

gemacht. 
Ceylonzimt ist von blasser Lehmfarbe und aullen fein-weilllich-liings

gestreift. Die Rohren bestehen infoige der Gewinnung immer aus mehreren 
Schichten. Die Starke der einzelnen Schicht, des Bastes, solI die Dicke eines 
Kartenblattes nicht iibersteigen. Gerucb kraftig, Geschmack feurig-gewiirz
baft, siillIich brennend, nicht schleimig und herb. Der sog. J a v a zi m t ist 
dem echten ceylonischen im Aullern sehr ahnlich, nur ist er meist etwas 
dunkier und weniger kriiftig von Geschmack, daher geringer an Wert. Seine 
Abstammung ist die ~Ieiche. 

Bestandteile. Atherisches 0111/2%, das chemisch vom Kassiaol nicht 
zu unterscheiden ist, Zucker, Harz. 

Die Giite des Zimts ergibt sich hauptsiichlich aus dem Geruch und 
Geschmack, wobei die diinnsten Rinden sich stets als die feinsten erweisen. 

Der Riickstand nach der Verbrennung darf hOchstens 5% betragen. 
Der Hochstgehalt an Sand 2%. Bei Zimtbruch hOchstens 7% Verbrennungs
rtickstand und 5,5% Sand. 

Das alkoholische Extrakt mull mindestens 18% betragen. 
Pulver von echtem Zimt mit Branntwein iibergossen gibt einen gleich

miilligen Brei, der bei liingerem Stehen nicht ziih und gallertartig wird, 
wie dies bei Kassiazimt der Fall ist. 

Cortex Cassiae cinnam6mi. Cortex Cinnamomi chinensis. 
Zlmtkassia. Chinesischer Zimt. Kaneel. Cannelle de Chine. Cassia clnnamom. 

Oinnam6mum cdBaia. LaUrGC8a3. Lorbeergewachse. 
China, Kochinchina, Ostindien. Siidamerika angebaut. 

Es ist die vom Kork und einem Teile der Mittelrinde durch Abschaben 
mehr oder weniger befreite Rinde starkerer, iiIterer Zweige der 7--8jahrigen 
Biiume. Die Gewinnung der Rinde geschieht von Miirz bis Mai wie beim 
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echten Zimt, jedoch wird auf das Abschaben weit weniger Sorgfalt verwendet. 
Die Rohren sind einfach, sehr verschieden lang, bis zu 50 oder 60 cm, bis 
fingerdick, die Dicke der Rinde selbst 1-3 mm, auBen matt, hellbraun, 
dunkler als Ceylonzimt, stellenweise noch mit grauem Korke bedeckt. Bruch 
nicht faserig, sondern derb kornig. Geruch angenehm zimtartig, Geschmack 
weniger fein, etwas herb und schleimig. 

Bestandteile. Dieselben wie im Ceylonzimt, nur mehr Gummi 
und Starke. 

Die Ware kommt hauptsachlich aus den chinesischen Provinzen K wansi 
und Kwantung nach Kanton und Pakhoi und dann tiber London und Ham
burg in den deutschen Handel, und zwar in mit Rohrmatten bedeckten sog. 
Gontj es, deren jede eine Anzahl von l/Bkg schweren, mit Bast verschniirten 
Biindeln enthiilt, oder auch in Kisten. 

Unter dem Namen Cassia vera kommen im Handel ziemIich dicke, 
meist kleine Rindenbruchstticke, Fragmente, vor, die von den starkeren 
Zweigen des Zimtbaumes in China und Japan gesammelt werden. Au.f3en 
wenig abgerieben, meist von graubrauner, korkartiger Borke bedeckt. 
Geruch und Geschmack gut, letzterel' jedoch stark schleimig. Meist zu 
Pulver verwendet, ebenso wie die 

Cassia lignea, der Malabarzimt des Handels, angeblich von einer 
Abart des echten Cinnamomum ceylanicum stammend. Teils in Form 
von etwa fingerdicken, einfachen Robren, die von einem graubraunIichen, 
fein gerunzelten Kork umgeben sind. Innen und auf dem Bruche dunkel
braun bis nelkenbraun. Teils als Cassia tigablas oder Cassia lignea 
selected vollstandig abgeschabt, auBen gelbrotlich, feingerunzelt. Geruch 
und Geschmack schwacher zimtartig. stark schleimig. Diese Sorte kommt 
jedocb auch in sehr scblechter Beschaffenheit in den Handel. meist mit der 
Borke und von dumpfigem Geruche. Noch geringer ist die als Cassia bruch 
kurant bezeichnt·te Ware. 

Der Malabarzimt kommt in mit Bastgeflecht iiberzogenen Kisten von 
30 kg Gewicht, in Biindeln zu 1/2 kg in den Handel. 

Der Verbrauch Deutschlands wird auf 6000-7000 dz geschatzt. 
Nur ein verschwindend kleiner Teil davon wird zu Heilmitteln verbraucht, 
alles andere als Gewiirz zu den verschiedenartigsten Zwecken. 

.. Cortex Chinae. Chlnarlnde. Fieberrlnde. 
Ecorce de quina ou de quinquina. Cinchona bark. 

Oinch6na llUooirtlbra. O. calwyG. O. micrantluJ. O. purpurea. O. lanceoldta. 
O. oflicinaU,B. O. Ledgeriana und verschiedene andere Zinchonaarten. 

Rtlbidceae. Krappgewii.chse. Unterfamilie Oinchonoideae. 
Siidamerika; angebaut in Ostindien, Ceylon, Java, Algier, Westindien, deutsch. 

afrikanisohen Kolonien, in Kamerun und Usambara usw. 

Die Erforschung und die Kenntnis der Chinarinden waren ein sehr 
wichtiger und scbwieriger Teil der Warenkunde. Zahlreiche Pharmako
gnosten hatten die Chinarinde zu ihrer besonderen Wissenschaft gemacht, 
und ganze Bande sind iiber die zahllosen Sorten geschrieben worden. Trotz
dem war auch schon damals der wirkIiche Wert dieser eifrigen Arbeit ein 
sehr fraglicher, da einesteils die einzelnen Handelssorten, wie sie eingefiihrt 
wurden, mit zahlreichen anderen vermengt waren; anderenteils wurde der 
Gehaltswert der Ware durch die Sorte durchaus nicht festgesteIlt, ebenso-
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wenig wie die Abstammung derselben, da nachweislich ein und dieselbe 
Zinchonaart oft mehrere Sorten lieferte. Heute haben sich diese Verhaltnisse 
ganzlich geandert, teils dadurch, daB der Gebrauch der Chinarinde als solche 
mehr und mehr dem Gebrauche der daraus hergestellten Alkaloide ge
wichen ist, teils dadurch, daB die Einfuhr aus Siidamerika, dem eigent
lichen Heimatlande, zuriickgegangen ist, wahrend die Einfuhr der ostindi
Behan Rinden, die 
nicht nach jenen 
alten Sorten be
nannt werden, mehr 
und mehr steigt. 
Das Deutsche Arz
neibuch hat diesen 

Verhiiltnissen 
Rechnung getragen 
und schreibt nur 
die ostindische 
Chinarinde von 
Cinchona succiru
bra vor. Von der 
ganzen ungeheuren 
Menge der China
rinde mochte heute 
kaum 1% in die 
Drogenhandlungen 
und von dort in die 
Apotheken gelan
gen, die iibrigen 
99% werden als sog. 
Fa brikrinden 
unmittelbar an die 
Fabriken verkauft. 
Beidiesen aberrich
ten sich der Wert 
undPreisnichtetwa 
nach derSorte, son
dern einzig und 
allein nach dem vor
her genau festge· 
stellten Gehalt an 
Chinin. Die sog. Abb.264. Cinchona luccirubra. 'I. natlirl. GroBe. 

Drogistenrin-
den, seltener Apothekerrinden genannt, werden erst durch Auslesen aus 
der urspriinglichen Ware hergestellt. Man wahlt hierzu die guten, moglichst 
wenig zerbrochenen Rindenstiicke, daher der Preis dieser wesentlich _ hoher ist 
als der der Fabrikrinden. 

Die Gattung der Zinchonen hat die Eigentiimlichkeit, stark Abarten zu 
bilden und durch Kreuzungen sich in noch zahlreichere Sorten zu spalten. 
Es sind groBe, stattliche, immergriine Baume, deren eigentliche Heimat 
ein ziemlich scharf begrenzter Teil des siidlichen Amerikas ist. Das Ge-
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biet ihrer Verbreitung erstreckt sich vom 10° nordlicher bis 20° siidlicher 
Breite. Es umfaBt einen Teil der Staaten Kolumbia, Venezuela, Ekuador, 
Peru und Bolivia. Die Baume kommen niemals in geschlossenen Waldern 
vor, sondern finden sich stets vereinzelt in den dichten Urwaldern der Kor
dilleren in einer Hohe von 800-3400 m iiber dem Meere (Abb. 264). Ihre Ein· 
sammlung ist daher mit sehr groBen Schwierigkeiten verbunden; sie geschieht 
durch Eingeborene, sog. KaskariIleros (vom spanischen Cascara, die Rinde, ab
geleitet), Rindensammler, welche die Baume fallen, die Rinde abschalen 
und die Packen auf dem Riicken nach den Hafenplatzen schlepp en miissen. 
Diese schwierige, deshalb sehr kostspielige Beforderung ist dadurch etwas 
erleichtert, daB der obere Amazonenstrom mit seinen riesigen Nebenfliissen 
der Dampfschiffahrt erOffnet ist. Demzufolge hat man nicht notig, die 
Ware an die weit entfernteren Hafenplatze des Stillen Ozeans zu schlepp en, 
sondern versendet sie auf jenem riesigen Stromnetze. 

Bei diesem Raubsystem der Gewinnung der Rinde und bei dem 
immer steigenden Verbrauche derselben lag die Befiirchtung nahe, daB 
die Waldungen Siidamerikas in einer nicht zu fernen Zeit nicht mehr 
imstande sein wiirden, dem Verbrauche zu geniigen. Infolgedessen, 
zugleich veranlaBt durch die hohen Preise der Rinde, trat die hollandische 
Regierung vor Jahrzehnten der Frage des Anbaus in ihren ostindischen Be
sitzungen naher. Sie entsandte tiichtige Gelehrte zur Erforschung der geogno
stischen, die Erdschichtenkunde betreffenden und botanischen Verhaltnisse 
nach dem Vaterlande derZinchonen; nachdem diese sich dort unterrichtet und 
mit Samen verschiedener Art versehen hatten, wurden auf Java unter ihrer 
Leitung die ersten Pflanzungen angelegt. Hier zeigte es sich, daB die ge
schatzteste siidamerikanische Sorte, Cinchona calisaya, keine besonderen Er
gebnisse lieferte, es muBten andere Sorten versucht werden, und hier wa,r es 
namentlich Cinchona succirubra und Kreuzungen dieser, womit ausgezeich
nete Erfolge erzielt wurden. Wahrend die beste amerikanische Calisaya 
hOchstens 2-3% Chinin enthielt, hat man auf Java durch zweckgemaBen 
Anbau und durch verschiedene Kunstgriffe, z. B. Umwickeln der Stamme mit 
Moos, Rinden erzeugt, die 5-6 und mehr Prozent, ja sogar bis 11% Chinin 
enthielten. Den Hollandern folgten alsbald die Englander; es wurden Pflan
zungen auf dem Festland Ostindiens, am Abhang des Himalaja, in den blauen 
Bergen, in den Neilgherries und auf Ceylon angelegt. Die Ergebnisse aller 
dieser verschiedenen Pflanzungen waren so iibergroB, daB allein von Ceylon 
laut Geheschem Bericht 1883/84 je 11-12000000 Pfund ausgefiihrt worden 
sind. Spater ist die Ziffer sogar noch gewachsen und stieg im Jahre 1886 
bis zu einer Gesamtausfuhr von iiber 15000000 Pfund. Erst seitdem die 
Preise des Chinins die Preise der Rinden immer mehr herabgedriickt haben, 
hat Ceylon seine Ausfuhr eingeschrankt, so daB London, zu jener Zeit der 
Hauptmarkt fiir Ceylonrinden, im J ahr 1888/89 nur reichlich 8000000 Pfund 
von dort einfiihrte, dafiir aber war der Gehalt der Rinden an Chinin immer 
groBer geworden, so daB der Durchschnittsgehalt derselben 21/ 2-23/,% 
erreicht hatte. J a vas A usfuhr stieg allmahlich ebenfalls auf 3-4000000 Pfund 
mit einem Durchschnittsgehalt an Chinin von iiber 3%. Englands Gesamt
einfuhr im Jahre 1887 bezifferte sich auf 14380000 Pfund, die von Deutsch
land wird von Gehe im gleichen Jahr auf 4243300 kg angegeben, wovon 
2514800 kg aus England und 1485300 kg aus den Niederlanden stammten. 
Die hier angegebenen Verhaltnisse haben sich seitdem wesentlich verandert. 
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Die Ausfuhr Ceylons ist, teils weil die PflanzungeD eingeschrankt sind, 
urn den sich besser bezahlt machenden Tee anzubauen, andernteils weil an 
Ort und Stelle die Rinden selbst verarbeitet werden, stark zuriickgegangen. 

Die Ausfuhr J avas dagegen ist immer groBer geworden. AuBerdem 
ist der Chiningehalt dieser RiDden im Durchschnitt von friiher 3% auf 
6-6,38% gestiegen. AuBer der riesenhaften Rindenausfuhr werden von der 
dortigen Chininfabrik zu Bandong noch groBe Mengen reines Chinin verkauft. 

Die groBen Ernten der Regierungspflanzungen in Ostindien werden zum 
groBen Teil fiir den dortigen Bedarf in Anspruch genommen. Auf Java 
gewinnt man die Chinarinde hauptsachlich nach dem Coppieing - Ver
fahren. Man fallt die Baume, wenn sie einAlter von etwaaehtJahren erreieht 
haben, sehlilt die Rinde ab und laBt aus dem Stumpfe SchoBlinge sprieBen, 
die man dann naeh etwa seehs J ahren zur Rindengewinnung verwendet. Oder 
man pHanzt die Baume sehr dicht und lichtet naeh einigen Jahren, so daB 
in der PHanzung immer weniger Baume stehen. Nach etwa 25 Jahren, wo 
sieh schlieBlich auf einem Hektar noch bis zu 2500 Baume befinden, 
werden samtliche Baume gefallt. Urn wertvolleren, etwa 50 em langen 
Rindenstiicken die gewiinschte rohrenartige Form zu geben, trocknet man 
sie kurze Zeit und bindet sie urn Bambusstabe. Auch im Vaterlande der 
Zinehonen, namentlich in Kolumbien, hat man seit einer Reihe von Jahren 
Pflanzungen angelegt, deren Ergebnisse ebenfaIls sehr giinstig sind, und die 
aueh groBere Mengen in den Handel bringen. Besonders seit dem Jahre 1917 
pflanzt man in Siidamerika groBe Mengen von Zinchonen an, urn an Ort 
und Stelle rohes Chinin herzustellen, das dann in den Vereinigten Staaten 
von Amerika weiter verarbeitet wird. 

Die Haupteinfuhrplatze fiir Chinarinde sind London fiir amerikanische 
und Ceylonrinden, Amsterdam fiir Javarinden und endIich Le Havre und 
Hamburg, letzteres fast ausschlieBlich fiir amerikanische Rinden, namentlich 
Porto Cabello und Marakaibo. London, das friiher der Haupthandelsplatz 
war, hat heute seine Bedeutung eingebiiBt, an seine Stelle ist Amsterdam 
getreten, wo die Chinarinde an den Versteigerungstagen, Auktionen, die 
schon fiir das ganze Jahr im voraus bestimmt werden, verkauft wird. 

Der Name der Chinarinde stammt von dem indianischen Worte Quina, 
Rinde, abo Ihre heilsame Wirkung war den Indianern schon vor Ankunft 
der Europaer bekannt, sie nannten die Rinde deshalb Quina Quina, d. h. 
etwa: "Rinde aIler Rinden." Daher stammen noch die heutigen franzo
sischen und englischen Bezeichnungen Quinquina. 

Man unterscheidet bei den verschiedenen Chinasorten bedeckte und 
unbedeekte Rinden. Erstere, meistens Ast- oder Zweigrinden, be
stehen aus der vollen Rinde, mit mittlerer und auBerer Rindensehicht, 
letztere, von diesen beiden befreit, nur aus der Bastschicht; da diese abel' 
der eigentliche Sitz der Alkaloide ist, sind unbedeekte Rinden, Stamm
rinden, weit wertvoller. 

Die Form der Rinden ist eine dreifaehe, entweder rohrenformig (Zweig
rinden), rinnenf6rmig (Astrinden) oder mehr oder weniger flache Stiicke, 
aus den Stammrinden bestehend. 

Die amerikanischen Rinden, die teils in Kisten, teils in mit Ochsen
hliuten umniihten Ballen, Seronen, von etwa 60 kg Gewicht in den Handel 
kommen, teilt man der Farbe ihrer Innenfliiche nach in 1. gelbe, 2. braune 
oder graue, 3. rote Rinden. Die gelben stammen fast samtlich aus dem siid-
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lichen Teile des Rindengebietes, die braunen aus dem mittleren und die roten 
aus dem nordlichen Teile. 

Gelbe Rinden. Cortex Chinae flavus. Die wertvollsten von allen, 
daher in ihren besseren Sorten Konigsrinden genannt, kommen meist 
in Gestalt von flachen Platten oder rinneniormigen, seltener gerollten Stiicken 
vor. Zimtgelb, gelbrotlich, allmahlich dunkIer werdend, Bruch kurz, splittrig, 
faserig. Die mehr rinnenformigen Stiicke sind oft mit einem weif31ichen Korke 
bedeekt, die flachen nicht, dagegen zeigen diese hliufig muldeniormige Ver
tiefungen, vom Abwerfen der Borke herriihrend. Geschmack rein bitter, 
wenig zusammenziehend, adstringierend. HauptsachIich Chinin und 
Zinchonin enthaltend. 

Die wichtigsten von ihnen sind: 
Cortex Chinae calisaya oder regins von Cinchona calisaya, Peru und 

Bolivien. Uber Arika und Kobija, in Seronen von etwa 65 kg oder in Kisten 
von 75 kg in den Handel kommend. Verschieden groBe, ziemlich schwere Plat
ten, nur stellenweise Borke, dagegen fast immer muldenformige Vertiefungen 
zeigcnd. Innenflache durch wellenformigen Verlauf der Fasern gekennzeichnet. 

Cortex Chinae Cartagena oder Darns darns. Gewohnlich rinnen
formig, bis zu 30 em lang, 4-5 cm breit, auBen ockergelb, teilweise mit 
weiBlichem, leicht abloslichem Korke bedeckt. Bruch langfaserig, InnenfIiiche 
gelb bis braunlich, mit gerade verlaufenden Fasern. 

Cortex Chinae Maracaibo. GroB, flach, selten rinnenformig, auBen 
mit schwammigem, grubigem, braunem Korke bedeckt; innen grobfaserig, 
rauh, braungelb; mehr Chinidin als Chinin enthaltend. 

Braune Rinden. Cortex Chinae fuscus. Sie stammen nur von 
Zweigen und Asten. Gerollte oder geschlossene, auBen von einem grauen oder 
wei.6lichen Korke bedeckte Rohren. Innen nelkenbraun. Geschmack mehr 
zusammenziehend, weil sie neben weniger Alkaloiden , und zwar vorwiegend 
Zinchonin viel Chinagerbsaure enthalten. Die wichtigste dieser Rinden ist : 

Cortex Chinao Loxa. Rohren eingerollt, 11/2-21/2 cm dick. 
AuBen dunkelgrau mit schwarzen und weif31ichen Flecken, oft mit Flechten
biischeln versehen. Innen dunkel, zimtbraun, Querrisse mit wenig gewulste
tenRandern. Querbruch bei diinnenRinden eben, bei starkeren innen faserig. 

Hierher gehoren ferner noch: Cort. Chinae regius convolutus; 
Cort. Chinae Huanuco, Cort. Chinae Guajaquil u. a. m. 

Rote Rinden. Cortex Chinae ruber. Von den amerikanischen roten 
Chinarinden kam fast gar nichts mehr in den Handel; hierher gehort die 
friiher so hochgeschiitzte Cort. Chinae peruvianus in oft sehr derben 
Stammrindenstiicken, auch Cort. Chinae ruber durus genannt. In 
letzter Zeit werden dem Handel auch rote Rinden wieder zugefiihrt. 

Ostindische Rinden. Diese jetzt von dem Deutschen Arzneibuch alIein 
aufgefiihrten Rinden (Abb. 265) stammen alIe von Cinchona succirubra. 

Abb. 265. Cortex Chinae 8ucciruber. d Querschnitt. 

Das Deutsche Arznei
buch gibt folgende Er
kennungsmerkmale : 2 
bis 5 mm dicke Rohren 
oder Halbrohren, im 
Durchmesser von 1-4 

cm, die von der getrockneten Stamm- und Zweigrinde angebauter Pflanzen 
von Cinchona succirubra herriihren. 
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Chinarinde bricht miirbe und faserig; ihre QuerschnittIliiche ist braunrot. 
Die graubriiunlicheAuBenseite zeigt grobe Langsrunzeln und feinere Querrisse. 

Innenflache braunrot, faserig. Pulver rotlichbraun oder rotbraun. Ge
schmack stark bitter und zusammenziehend. Geruch schwach. In einer Glas
rohre erhitzt, liefern sie einen schon karminroten Teer. Das Deutsche Arznei
buch verlangt einen Alkaloidgehalt von der Zusammensetzung Chinin und Zin
chonin von mindestens 6,5% und gibt hierfiir eine bestimmte Priifungsart an. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hochstens 5% betragen. 
Die roten Rinden enthalten neben reichlich Chinin und Zinchonin be

deutend mehr Chinarot als die anderen. 
Bestandteile der samtIichen Chinarinden. Chinin (bis 8%), Zincho

nin, Chinidin, Zinchonidin, Chinagerbsaure, Chinovagerbsaure, Chinarot, 
aus der Chinagerbsiiure entstehend; Chinasaure meist an Kalk gebunden 
usw. Zur Erleichterung des Handels wird den Sendungen angebauter 
Rinden eine beglaubigte Analyse beigegeben und der Wert der Rinden nach 
Un i t berechnet, worunter man die Preiseinheit fUr je 1% Chininsulfat 
in 500 g trockener Rinde versteht. 

An wen dun g. Vor aHem zur Darstellung der Chinaalkaloide, dann 
als Abkochung, die heiB durchgeseiht und stets gut umgeschiittelt wer
den muB, im Extrakt, Tinktur, Pulver, als starkendes, nervenkraftigendes 
Mittel bei Schwachen der verschiedensten Korperteile. Ais Fiebermittel wird 
seltener die Rinde selbst, sondern rnehr das Chinin angewandt. Ferner zu 
Mitteln fiir die Haar- und Mundpflege, wie Haarwassern, Haarolen, Zahn
tinkturen, Zahnpulvern und zu Magenbittern. 

Verwechsl ungen. In friiherer Zeit wurden vielfach von Amerika sog. 
falsche Chinarinden in den Handel gebracht oder beigemengt, welche von 
anderen verwandten Arten, namentlich Ladenbergia, Exostemma usw., her
riihrten. Sie waren wohl bitter von Geschmack, enthielten aber kein Chinin. 

Cortex Citri. Cortex Citri Fructus. Zitronenschale. 
Ecorce de citron ou limon. Lemon-peel. 

Citrus medica. Citrus lim6num RisBO. RUldeeae. Rautengewachse. 
Siidtirol, Italien, Spanien, Kalifornien angebaut. 

Meist in schraubenformig geschalten Stiicken in den Handel kommende 
Fruchtschalen der ausgewachsenen, jedoch nicht vollig reifen frischen Friichte. 
Die Bander sind etwa 2 cm breit, auBen grubig, braunlichgelb, lederartig oder 
briichig, auf der Innenseite weil3lich, schwammig. Zitronenschale hat den 
bezeichnenden Geruch nach Zitronenol und schmeckt wiirzig, schwach bitter. 

Das D. A. B. schreibt unter der Bezeichnung Pericarpi urn Citri, 
gleich wie bei der Pomeranzenschale, die von der Markschicht befreite 
Zitronenschale vor. 

Auf Sizilien werden die Fruchtschalen auch mit Salzwasser frisch er
haIten, konserviert, und diese hauptsachlich in England und Nordamerika 
auf Marmeladen verarbeitet. 

Bestandteile. Atherisches 01, ein Glykosid Hesperidin. 
Anwendung. In der Likorbereitung. 
Confectio Citri. Sukkade, Zitronat. Stammt von einer sehr dick

schaligen und bedeutend groBeren Spiel art der Zitrone, Ci tr us m e d i cae edr a, 
die besonders in der Gegend um Genua angebaut wird, und wird durch Ein
koch en der frisch en, langere Zeit ausgewiisserten Schale mit Zucker erhalten. 
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Die Friichte kommen entweder in ganzen Friichten oder in zwei Hiilften 
zerschnitten, in Salzwasser weich gekocht, in groBe Fiisser verpackt viel von 
Genua iiber Hamburg in den Handel . 

.. Cortex CondurAngo. Kondurangorlnde. 
jeoree de Condurango. Condurango bark. 

MarBtUnia oundtwtmgo. 

AllcZepiaddCfltJll. Seidenpflanzengewil.chse. 

Ekuador. Peru. 

Rinde rohren- oder rinnenformig, 5---10 cm lang, 2--5 mm dick. Da die 
Rinde von einemKletterstrauehe stammt, ist sie hiiufig gebogen. Aullenflache 
bei jungen Rinden mit gliinzend grauer Korkhaut, bei alteren Rinden mit einer 
rissigen, rotlichbraunen, weill en Korkschicht bedeckt. InnenHache hellgrau, 
derb,liingsstreifig. Der Querbruch ist kornig, bei jiingeren Rinden langfaserig. 
Erhitzt man den kaltbereiteten, klaren wiisserigen Auszug (1 + 4), so wird 
er stark triibe, beim Erkalten jedoch wieder kIar, da das Kondurangin in 
kaltem Wasser lOslich ist, in heiI3em sich aber ausscheidet. Infolgedessen 
darf eine Abkoehung der Rinde erst nach dem volligen Erkalten durch
gegossen werden. 

Unter der Bezeichnung Mataperrorinde versteht man eine gute 
Ware, die den Anforderungen des Deutschen Arzneibuches entspricht. 
Zuweilen vermischt mit ganzen, holzigen Stengeln. Geschmack bitter, 
schwaeh kratzend. Geruch pfefferartig. 

Kondurangorinde kommt in Ballen von 5~0 kg in den Handel. 
Bestandteile. Zwei Glykoside, Alpha-Kondurangin und Beta-Kon

durangin; Bitterstoff und Gerbsiiure. 
Anwend ung. Wird als Mittel gegen Magenkrebs angepriesen, soIl 

sieh biergegen aber nicht bewahrt haben. Mit Wein ausgezogen ein beliebtes, 
die Verdauung anregendes Mittel. In der Likor- und Branntweinbereitung. 

Cortex Coto. Kotorlnde. jeoree de eoto. Coto bark. 
Stammpflanze noch nicht genau festgestellt. LavrdCfltJe. Lorbeergewiichse. 

Bolivian und Venezuela. 

Rinde meist halbflach, selten rinnenformig, bis 22 cm lang, bis 7 cm 
breit. schwer. hart. von mattrotbrauner zimtartiger Farbe. Innen braun. 
grob gestreift. Gesehmack scharf, Geruch wt-nig wiirzig. 

Bestandteile. Kotoin, ein Alkaloid, und iitherisches 01. Gerbstoff. 
Anwend ung. Gegen Darmerkrankungen. Ruft aber leicht Erbrechen 

hervor. In der Likor- und Branntweinbereitung. 
Eine unechte Kotorinde wird als Par a - K 0 tori n d e bezeichnet, nach 

dem griechischen para=neben. Sie ist groBer, stark gewolbt oder gar rohrig. 
Geschmack kaum scharf. 

Vermischt man von dem weingeistigen Auszuge (1 + 9) 5 CClm mit 
25 ccm Weingeist und £iigt 1 Tropfen EisenchloridlOsung hinzu, so farbt 
sich bei echter Kotorinde die Fliissigkeit dunkelolivgriin, bei Para-Koto 
jedoch dunkelviolett. 
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Cortex Frangulae. Faulbaumrinde. Pulverholzrlnde. 
Ecorce de bourdalne ou d'aune-noir. Black older-bark. 

Rhamnt18 /rangula. Rhamndceae. Kreuzdomgewichee. 
Europa. Mittelasien. Nordafrika. 

Die an der Sonne getrocknete, bis 1,2 mm dicke nnd 30 cm lange Rinde 
der oberirdischen Achsen in ganzlich eingerofIten, federkiel- bis fingerdicken 
Rohren. Am wirksamsten ist die im April bis J uni eingesammelte Rinde. 
Aullen mattgraubraun oder schiefergrau, nach 
Abschaben der auI3ersten Korkschicht rot, 
mit zahlreichen weill en Korkwarzen besetzt. 
Innen gelb- bis braunrot. Farbt beim Kauen 
den Speichel stark gelbbraun und schmeckt 
schleimig, unangenehm bitter-siilllich 
(Abb. 266). Die Rinde darf erst im zweiten 

Abb. 266. Cortex Frangulae. 

J ahr angewandt werden, da sie infolge eines Fermentes frisch brechen
erregend wirkt. Die frische Rinde ist inn en mehr gelb als braunlich. Sie 
wird als Nebenerzeugnis von dem in Europa wild wachsenden Strauche, 
der eine Rohe bis 6 m erreicht, gewonnen, indem das Rolz verkohlt zu 
SchieI3pulver, Schwarzpulver, verarbeitet wird. Da aber in Deutschland das 
Holz ffir SchieI3pulverhersteIlung nicht mehr verwendet werden kann, son
dern hauptsachlich als billiges Brennholz dient, wird in Deutschland nicht 
mehr geniigend Faulbaumrinde eingesammelt, und so lie£ern RuI3land und 
Polen die Rauptmenge. 

Bestandteile. Die abfiihrende Wirkung wird in der Hauptsache 
durch verschiedene Oxymethylanthrachinone bedingt, durch die Frangula
saure, die Chrysophanllaure und das GIukofrangulin, dem man neuerdings 
die Rauptwirkung zuschreibt. 

Anwendung. Ahnlich wie Rhabarber als AbfiihrmitteI, Laxans. 
Ferner auch als gutes Mittel gegen Wiirmer. 

N ac h weis. Legt man die Rinde in Kalkwasser oder betupft sie mit 
Ammoniakfiiissigkeit, so wird die Innenseite rot, legt man sie in Kalilauge, 
dagegen braun violett. Der gelbrotliche oder braunliche wasserige Aufgull 
wird durch wenig Eis('nchloridlosung tiefbraun. 

Priifung. Eine Verfal!lchung mit Erlenrinde (AlnusglutinoRa) erkennt 
man beim Betrachten des Querschnittes durch das Vorhandensein von 
weiI3gelblichen Kornern in der rotbraunen Rindenschicht. 

Der Riickstand Bach dem Verbrennen darf Mchstens 10% betragen . 

Cortex Granati Fructuum. Granatschale. Ecorce de granade. 
Pomegranate-peel. 

Punica grandtum. Punicdceae. Granatbawngewaoh.se. 
Siideuropa. Nordafrika. Ostindien. 

Die getrockneten Fruchtschalen der etwa apfelgrollen beerenartigen 
Scheinfriichte des Granatbaumes, der der granatroten BIiiten wegen mit
unter auch bei uns als Ziergewachs angepflanzt wird. Sie sind in ver
schieden grollen Stucken im Randel, oft mit dem Kelche gekront. Hart, 
briichig, aullen gelbrot bis braun, feinwarzig, innen gelblich. Geruchlos, 
Geschmack herb. 
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Bestandteile. Gerbsaure 25%, Gummi 30-34%. 
Anwendung. GegenDurchfaU. Ferner zum Gerben feiner Leder. 

Abb. 267. 

Auch die Bliiten des Granatbaumes, Flores 
Granati, enthalten neben rotem Farbstoff Gerb
stoff und werden infolgedessen ebenfalls gegen 
Durchfall, auch gegen WeillfiuJ3 angewendet (Ab
bildungen 267 u. 268). 

Abb. 26S. Frucht von Punica granatum. 
Flores Granat!. LlnSl!8cbnitt. 

** Cortex Granati Radicum. GranatwurzeIrinde. 
Eeoree de raeines de grenadier. 

Die Wurzelrinde desselben Baumes, der die Granatschalen liefert, 
mit Zweig- und Stammrinden untermischt, soIl jedoch hauptsachlich von 
Baumen gesammelt werden, die sich nicht mehr zumObstbau eignen. Kommt 
meist aus Siidfrankreich und Algier. Rohrenformige oder flache, verschieden 
groJ3e, 1-3 rom dicke Stucke, haufig riickwarts gebogen, aullen graugelb, 
feinrunzlig oder rissig, innen gelblich, auf dem Querschnitte gelb und glatt. 
Beim Kauen den Speichel gelb farbend; Geruch schwach, Geschmack herb, 
wenig bitter. Alte Ware solI schwacher wirken, weshalb darauf zu achten ist, 

dall der Speichel immer leb
haft gelb gefarbt wird, was 
bei alten Rinden nicht der 
Fall ist. 

N ach weis. Zieht man 
1 Teil zerkleinerte Granat

Abb. 269. Cortex Granatl Radicum in natilrJicher GrOBe. rinde eine StundA mit 100 
Teilen schwach ange!'!auertem Wasser aus, so erhiilt man einen gelben 
Auszug, der durch geringen Zusatz von Eisenchloridlosung schwarzblau, 
mit der fiinffachen Menge Kalkwasser dagegen gelbrot wird, sich trubt, 
orangerote Flocken abscheidet und dann farblos wird (Abb. 269). 

Bestand teile. Gallusgerbsiiure etwa 25%. Fliissiges, scharf 
schmeckendes Alkaloid, P e 11 e tie r i n genannt, auf dem die Wirkung 
beruht. 

Anwend ung. In Abkochungen als Bandwurmmittel. 4-15 g mehrere 
Male taglich. Doch stellen sich haufig dabei Vergiftungserscheinungen ein. 

V erwechsl u ng. Als solche wird Berberitzenrinde angegeben, die 
aber innen hochgelb ist. Vor allem jedoch wird der wiisserige Auszug durch 
EisenchloridlOsung nicht gefarbt. 
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Cortex Juglandis Fructuum. Cortex Nucum Juglandis. WalnuBsohale. 
Brou de nohl:. Walnut bark. 

JUt/lam regia. Juglanddceae. WaInuBbaumgewiichse. 
Asien, bei uns angebaut. 

Das getrocknete aul3ere, fleischige Fruchtgehause der steinfrucht
artigen Springfrucht, s('hwarzbraun, eingeschrumpft, fast geruchlos, von 
sehr berbem Geschmack (Abb.289). 

Bestandteile. Gerbsaure, auch Nuzitannin genannt. Hydrojuglou, 
Trioxynaphthalin. Spuren von Zitronen- und Apfelsaure. In der reifen 
Sehale ist kein Gerbsto££ vorhanden. 

Anwendung. Zur Bereitung von Holzbeizen, Nul3baumbeizen und 
frisch zu Haarfarbemitteln. Die dureh flische Sehalen an den Handen 
erzeugten Flecke ent£ernt man dureh Eisenehloridlosung und nachheriges 
Naehwaschen mit Oxalsaurelosung. 

Eine Auskochung der frischen Schalen mit Wasser dient auch dazu, 
die Haut als sonnenverbrannt erscheinen zu lassen. 

Aus dem Samen der reifenFriichte gewinnt man das fette WaIn uBol, 
OleumNucumJuglandis, Oleum Fruetu umJuglandis. Nach Ent
fernung der aul3eren Fruehtsehale trocknet man die Niisse auf Hiirden aus 
Holzlatten etwa sechs W oehen aus, entkernt sie, trocknet die Samen in 
Sacken nochmals an der Luft vorsiehtig nach und preBt das 01 kalt aus. 
Die PreBkuchen dienen als Viebfutter. Zur Klarung des Oles fiigt man ihm 
eine kleineMenge Koehsalz hinzu. Das Nullol ist ein hellgelbes 01, in manchen 
Gegenden Deutschlands als SpeiseOl beliebt, doch wird es verhiHtnismallig 
leicht ranzig. In der Heilkunde wird es zum Heilen kleiner Wunden, auch 
wunder Brustwarzen verwendet. Technisch mitunter in der Malerei. 

** Cortex Mezerei. Seidelbastrinde. KeIIerhaIsrinde. 
Beoree de daphne mezereon. Beorce de bois gentil. l\lezereon bark. 

Daphne me.zereum. Thymelaeaceae. Seidelbastgewaohse. 
Deutschland. 

Kommt meist zu Knaueln gewiekelt in den Handel. Es ist die zu 
Beginn des Friibjahrs eingesammelte Rinde eines in Gebirgswaldern 
heimischen Strauches, der rote hyazinthenartig riechende Bliiten tragt, 
die sich vor den Blattern entwickeln. Bandartige, zahe, ful3lange, bis 
zu 3 cm breite, etwa kartenblattdieke Streifen. Aullenrinde hellbraun
lich, mit roten Punkten versehen, infolge Vorhandenseins einer auf ihr 
lebenden Flechte Microthelia analeptoides. Innenbast weillgelblich, atlas
glanzend, sehr zah und faserig. Mittelsehicht griin. Geruchlos, Geschmack 
anhaltend scharf. Rinden, bei welehen die Mittelschicht nicht mehr griin 
ist, sind zu verwerfen. Die Rinde lallt sich nicht brechen. 

Bestandteile. Scharfes, blasenziehendes Harz, in Ather leicht los
Hche Mezerinsaure, ferner Daphnin, ein kristallinischer, bitterer Stoff. 

A n wen dun g. Hochst selten innerlieh, ofters als a ul3erliches Reiz
mittel, als Zusatz zu Salben usw., wirkt innerlich sehr scharf. 

Cortex Quebracho blanco. Quebrachorinde. 
Ecoree de Quebraeho. Quebraeho bark. 

Aspidosperma quefflJe1lo. ApcCfl"dceae. Hundstodgewiichse. 
Argentinien, Brasilien. 

Unter dem N amen Quebracho blanco kommt die Rinde obigen Baumes, 
der gelbe Bliiten und staehelspitzige Blatter tragt, in den Handel. Die 
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Rinde bildet schwere, £lache oder rinnenformige Stucke mit dicker, braun
gelblicher Borke. Sie und ein aus ihr dargestelltes Alkaloid, Aspidosper
min, wurden als ein ausgezeichnetl;ls Mittel gegen Fieber angepriesen, 
konnten sich aber nicht Bahn brechen. Dagegen wird die Rinde bei Asthma, 
Herzleiden und in der Likorbereitung angewendet. 

Quebrachoholz stammt von dem Sumachgewii.chse Schinopsis Lo
rentzii, einer Anakardiazee in Argentinien und Paraguay und wird als ein stark 
gerbsaurehaltiger Ersatz der Eichenlohe vielfach in der Gerberei verwendet, 
weniger fiir sich allein, als in Mischung mit Lohe zusammen. Es kommt in 
weniger dicken oder dicken Stammen in den Handel oder auch als Extrakt. 
Das Holz ist dunkelrot bis rotbraun, hart, leicht spaltbar. Auch steUt man 
aus dem Holze ffir die.Gerberei ein Extrakt her, das bis zu 90% Gerbstoff 
enthalt. Das Leder soIl mit diesem Zusatze weit schneller lohgar werden als 
mit reiner Lohe (Schnellgerberei). Auller in der Gerberei wird es auch 
zu EisenbahnschweUen verarbeitet. 

C6rtex Qu~reus. Elehenrlnde. Eeoree de ehilne. Oak bark. 
QuIiI'C1.l8 r6bur. Qu. BUriU/l6ra. Faqciceae. Buahengewiohse. 

Europa. 

Die im Friibjahr zu sammelnde Spiegel- oder Glanzrinde jiingerer Stii.mme 
und Zweige unserer heimischen Eichen, die zur Gewinnung der Rinde in sog. 
Eichenschii.lwaldungen, wo die Eichen in diinnen Bii.umchen oder mehr 
strauchartig gehalten werden, angepflanzt werden. Eichenrinde kommt vom 
Schwarzwald, Odenwald, Taunus und Sauerland. Auflen graubraun bis silber
grau, mit weifllichen Flecken, 1-2 mm dick, innen braunrot, grobfaserig, 
sehr zii.h. Geruch nach dem Anfeuchten loheartig. Geschmack bitter, herb, 
zusammenziehend. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf bochstens 8% betragen. 
N a c h wei S. Der wiisserige Auszug der Eicbenrinde ist briiunlicb 

und gibt schon mit ganz schwacher Eisenchloridlosung (1 + 99) einen 
schwarzblauen Niederscblag. 

Bestandteile. Gerbsiiure bis Ui%. EinfiinfatomigesPhenol Querzit. 
Gallussii.ure. Harz. Eicbenrot. 

Anwendung. Innerlich als zusammenziehendes Mittel, Adstringens, 
iiuflerIich als Abkochung zu Bii.dem und Einspritzungen. Auf ein Bad 
rechnet man 5OO~. TechniRch wird Rie zum Gerben verwendet. Man steUt zu 
diesem Zweck aus der zerkleinerten Rinde durch Ausziphen mit Wasser, Fil
trieren, Entfiirben mittels etwas Blutalbumin und Eindampfen ein Extrakt her. 

C6rtex Quill8iae. 
QuillaJarinde. Panamarlnde. Selfenrlnde. Panamaholz. Wasehholz. 

:Beoree de Panama ou de qulllaJa. QuUIBJa bark. Soap bark. 
QuilldiG "aponciria. BoBdceae. Rosengewii.chse. Unterfamilie 8pirasoideaB. 

Chile, Peru, Bolivien. 

Die Quillajarinde. die von obengenannter, immergriiner baumartiger Ro
sazee abstammt, biIdet eine wicbtige Handelsware, die in ganzen Schiffsla
dungen in Europa von Chile und Peru eingefiihrt wird. Die Rinde besteht meist 
nur aus der Bastschicht, da die mittleren Rinden- und oberen Korkschichten 
entfemt sind, das D. A. B. 6 verlangt die von der braunen Borke befreite 
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Abb.270. 
Cortex Quill~iae. I. sec. rl innpre sekundiire Rlnde, rna Mark· 
strahlen, A. sec. ri iiuJ3ere sekundiire Hinde, ba BastfaserbUndel. 

schnitt ziemlich regelmaBig gefeldert (Abb. 270). Die Rinde ist geruchlos, 
doch reizt der Staub infolge des Saponingehaltes die Schleimhiiute in heftiger 
Weise und ruft Niesen und Husten hervor. Geschmack zuerst fade, hinter
her scharf und kratzend. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hochstens 18% betragen. 
Bestandteile. Saponin, auch Quillajin genannt, und zwar in gro

Beren Mengen, bis zu 10%, als in der zu gleichen Zwecken angewendeten 
Seifenwurzel, in rein em Zustand ungiftig; daneben zwei giftige Stoffe, 
Quillajasaure und Sapotoxin; der wiisserige Auszug schiiumt wie Seifen
wasser. AuBerdem Kalziumoxalat von der Formel CaC20 4 + H2 0. 

A n we nd u ng. Innerlich im wiisserigen AufguB als schleimlOsendes 
Mittel statt der Senegawurzel. In der Wascherei, namentlich bei wollenen 
und far bigen Stoffen, da sie die Fa! ben gar nicht angreift, um so mehr als 
1 kg als gleichwirkend mit 3 kg Schmierseife angegeben wird; zum Ent
fetten von Wolle; im weingeistigen Auszuge zu Kopfwaschwiissern; ferner 
als schaumerzeugender Zusatz bei schiiumenden Getriinken. Ferner als Fleck
mittel und iiberhaupt zum Reinigen von empfindlichen Stoffen, so auch von 
Olgemiilden. Auch zur Verfiilschung von Insektenpulver. 

Haupteinfuhrplatz Hamburg. Die Droge kam fruher uber Panama 
in den Handel, daher die Bezeichnung Panamarinde. 

Es ist eine Verfii.lschung mit wertlosen Holzstuckchen, mit Furnierholz, 
festgestellt worden. Nach Podinus erkennt man die Verfiilschung sehr ein
fach durch Hineinlegen der Droge in Wasser. Quillajarinde sinkt unter 
und wird gelblich, die Verfiilschung bleibt schwimmend. 

C6rtex RhAmni PurshiAnae seu CAscarae sagrlulae. 
Amerlkan(sche Faulbaumrlnde. Ecorce de rhamnus purshlana. Sacred bark. 

RhdmnUII Purllhidna. Rhamndcea.. KreuzdorngewiLcbse. 
Nordamerika. Rocky Mountains. 

Stamm- und Zweigrinde, rinnen- oder rohrenformig, auBen grau oder 
graubraun, vielfach mit Flechten besetzt, innen gelbbraun bis schwarz-

Buchhel.ter-Ottenbach. L 16. Auf!. 14 
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braun, fein langsstreifig, 2-5 mm dick, im Bru('h kurzfaserig. Geschmack 
bitter, schwach schleimig. Geruch schwach, an Lohe erinnernd. Befeuchtet 
man den Querschnitt der Rinde mit Kalkwasser, so farbt er sich stark rot. 
Die Rinde wird im April bis Juli eingeerntet. Man macht lange Einschnitte 
in einer Entfernung von etwa 10 cm in die Stiimme, lost die Rinde los und 
fallt dann die Baume, um die Zweige ebenso zu seMIen. Darauf trocknet 
man die Streifen, indem maD, die Innenseite der Sonne abgewandt, sie auf 
Drahte hiingt. Dieser Raubbau ist deshalb im Gebraueh, weil die Baume keine 
neue Rinde ansetzen. Um den bitteren Geschmack zu entfernen, mischt 
man 100 Teile gepulverte Rinde mit 5 Teilen Magnesiumoxyd und 200 TeileD 
Wasser, laBt 12-24 Stunden stehen, troeknet im Wasserbad aus und reibt 
durch ein Sieb. Cortex Cascarae sagradae examaratus. 

B es tan d t eil e. Emodin (Trioxymethylanthrachinon), Chrysophan
saure. 

Anwendung. Als abfiihrendes Mittel gleieh Cortex Frangulae, jedoch 
nicht so wirksam wie diese, da der Anthrachinongehalt der Cortex Fran
gulae groBer ist, aueh ist der Gesehmaek dieser besser. Vielfaeh in Form 
von Sagradawein. Hergestellt aus entbitterter Rinde mit siiJ3em Wein. 
In der Likor- und Branntweinbereitung.· Mull vor der Verwendung ein J ahr 
gelagert haben. 

Cortex Salicis. Weldenrlnde. Ecorce de saule blanc. Willow bark. 
Saliz alba. S. tragilill. S . pentc1ndra. Salic6ceae. Weidengewii.cbse. 

Europa. 

Die Rinde der jiingeren, zweijiihrigen Zweige; bandartige StreifeD, 
zah, biegsam, auJ3en glatt, gliinzend, grfrnlichgrau, mit zerstreuten Kork
warzen, innen glatt, gelblieh bis hell -zimtblaun, Geruch sehwach wiirzig. 
Gesehmaek herb, bitter. SoIl im Friihjahr eingesammelt und rasch ge
troeknet werden. 

Bestandteile. Salizin, das man in Salizylsaure iiberfiihren kann, 
und Gerbsaure. 13%. 

Anwend ung. Gegen Keuehhusten und Gelenkrheumatismus. AuBer
lieh zu Mund- und Gurgelwassern. Zu Badern. 

Cortex Simarubae. Ruhrrlnde. 
Ecorce de simaruba. Bois blanc des Antilles. Simaruba bark. 

Simaruba amara. S . ollicindlill. Simarubc1ceae. Simarubengewachse. 
Guyana. Jamaika. Westindien. 

Abb. 271. 
Cortex Simarubae. Querschnitt 

in 5 racher Vergrilllerunil. 

1st die getrocknete Rinde der Wurzeln, 
verschieden groB, flach oder rinnenformig, 
etwa 8 mm dick. AuBen braunlieh, innen 
dunkler, faserig, leicht, von bitterem Gesehmaek 
(Abb. 271). 

Ihre Bestandteile sind etwa die des Quas
siaholzes. Findet Verwendung gegen Dureh
fall und in der Likor- und Branntweinbe-
reitung. 
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Cortex Suberis. Suber. Lignum suberinum. 
Kork. Korkholz. Pantoffelholz. Ecorce de chene-liege. Cork bark. 

Quercus Buber. Quercus oooidentdiia. Fagaceae. Buchengewiichae. 

Weatlichea Mittelmeergebiet. Portugal. Spanien. Frankreich. Nordafrika angebaut. 

Unter Korkholz versteht man das Korkgewebe, die auBeren Teile der 
Rinde obiger Eichbaume. Die Korkeiche bildet schon in den ersten 15 Jahren 
eine dicke Korkschicht, man n I i c hen K 0 r k, die aber sehr rissig und so fiir 
die Flaschenkorke nicht zu verwenden ist. Man schalt diese Korkschicht ab, 
und die sich bildende neue Schicht, der wei b I i c h e K 0 r k, hat nach etwa 
10-15 Jahren die erforderliche Dicke erlangt und liefert brauchbare Fla
schenkorke. Um die Korkschicht abzulosen, macht man rings um den 
Stamm kreisformige Einschnitte, die man durch Langsschnitte verbindet, 
und lockert die Schicht durch Klopfen. Darauf lost man die Rinde mittels 
eines gekriimmten Messers, das an den Enden je eine Handhabe hat, ab, 
oder man laBt sie so lange am Stamme, bis sich neue Schicht gebildet hat, 
und kann sie dann leicht mit der Hand abziehen. Nach etwa 10-15 Jahren, 
in Katalonien nach 10 Jahren, kann von neuem die Korkschicht gewonnen 
werden, und so fahrt'man fort, bis der Baum ein Alter von etwa 100 bis 
150 Jahren erreicht hat und erhalt bei jedesmaligem Schiilen eine immer 
bessere Ware. Die abgeschiilten Platten werden zu Haufen geschichtet, 
mit Steinen beschwert, getrocknet und durch Schaben mit Messern von den 
auBeren unreinen Schichten befreit. Darauf behandelt man sie eine Zeitlang 
mit siedendem Wasser und preBt sie flach. Oder man weicht sie in Wasser 
ein, trocknet sie an der Luft und zieht die Platten, wenn sie ziemlich trocken, 
durch Feuer, fWlt graB ere Locher mit durch RuB gefarbte Erde aus, preBt 
sie zusammen und trocknet sie vollstandig aus. Sie sehen dann auBerlich 
geschwarzt, innen braunlich aus. Der Zweck der Behandlungsarten ist, 
die Locher zu schIieBen, den Kork weich zu machen und WurmfraB abzuhalten. 
Korkholz kommt in Platten bis zu 15 cm Dicke in den Handel. Es ist 
federnd, spezifisch leicht, etwa 0,250, und undurchdringbar ffir Fliissigkeiten 
und Gase. LaBt man Kork aber langer als zwei Tage in Wasser, besonders 
Seewasser, so dringt Wasser in die Gange des Korkes ein, er wird schwerer. 
Die Halogene, Mineralsauren, Laugen und Salmiakgeist, zum Teil atherische 
Ole greifen Kork an. Er ist ein sehr schlechter Wiirmeleiterund imstande, den 
Schall zu dampfen. Der Wert richtet sich nach der hellen Farbe, der Leichtig
keit und dem Zellenbau. Die beste Ware kommt von Katalonien und Anda
Iusien in Spanien. Sie ist au Ben dunkel - schwarzer Kork -, auf der 
Innenschnittflache aber gelblich bis hellrotlich. Der franzosische Kork auBen 
weill -wei Ber Kor k-aberinnen mehr briiunlich und so weniger geschatzt. 

Um dem Kork, lat. Suber, Suberes, eine bessere rotliche Farbe zu geben, 
wird er hiiufig in Kosrhenille- oder Teerfarbstofflosung gewaschen. Das Rei
nigen der Korke geschieht mittels Waschmaschinen, wo der Kork durch Bur
sten unter ZuflieBen von lauwarmem Wasser bcarbeitet wird. Darauf kommt 
der Korkaufein Sieb zumAblaufpn des Wassers und wird schlieBIich durch Wal
zen unter Zuflull von kaltem Wasser ausgepreBt. Oder man reinigt in sich 
drehenden Trommeln mit {einem Bimssteinpulver oder bleicht sie mit Chlor. 
1st der Kork infolge der Stahlmesser beim Schneiden bliiulich geworden, wird 
er meist in eine ganz schwache, hochstens einprozentige Oxalsaurelosung ge-

14* 
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legt. FUr viele Zwecke wird der Kork, um Schimmelbildung zu vermeiden, 
mit Paraffin oder einer KaseinlOsung und Formaldehyd durchtrankt. 

Korkholz wird vor allem zur Herstellung der Korkstopfen verwendet. 
Ferner zu SchwimmgiirteJn, Korkjacken, Rettungsbooten, Schwimmern 
fiir Fischernetze und Ankerbojen, Korksohlen, Unterlagen fiir Ambosse, 
zum SchalIdampfen in Fernsprechzellen, zum Umkleiden der Olbehalter 
in Luftschiffen gegen Einfrieren, zum Auslegen der Munitionskammern 
auf Kriegsschiffen gegen Sprenggefahr usw. Die AbfalIe dienen zur Be
reitung von Linoleum und Kamptulikon und schwarzer Farbe. Au13er
dem ist Korkholz beliebt zur Schaufensterverzierung und fiir Vorwiirfe 
von Gebauden. Auch stelIt man ein Korktuch her als wasserdichtes Ge
webe, indcm man Kork vollig entharzt, so da13 er au13erst weich und 
biegsam wird, in ganz diinne Schichten von l/lO mm Dicke schneidet 
und diese auf das Gewebe aufpre13t, z. B. auf W olIe oder Seide. Ferner 
verarbeitet man Kork auf Zigarettenpapier fiir Mundstiicke und Be
suchskarten. Korkpulver, das vor aHem in Palamos, Barcelona und San 
Felin de Guiseols bereitet wird, verwendet man in Almeria zum Verpacken 
von Weintrauben. Die hauptsachlichsten Gegenden fiir die Herstellung 
von Korkstopfen sind Thiiringen, Hessen, Baden, Bremen, Oldenburg, 
Spanien, Frankreich und England, und zwar werden die Korke entweder 
mit der Hand mittels scharfer Messer geschnitten oder mit Maschinen, die 
in einer Stunde iiber 2000 Korken schneiden, wozu man bei Handarbeit 
zwei Tage gebraucht. Bei Verarbeitung mit der Hand schneidet man mit 
langen, scharfen Messern zunachst die Platten in WiirfeJ und diese wieder 
in die gewiinschte Form. Beim Schneid en mit Maschinen arbeiten sich 
schnell drehende Messer, unter denen die Platte weiter gezogen wird. In 
Spanien werden jiihrlich etwa 46 000 000 kg Korkholz gewonnen. 

Es werden auch gebrauchte Korke auf neu verarbeitet in den Handel 
gebracht, indem die BohrlOcher mit Korkmehl verstopft werden. Der
artige Erzeugnisse diirfen nicht als Verschliisse von Gefa13en benutzt werden, 
die Nahrungs- und Genu13mittel enthalten. Will man gebrauchte Korke 
reinigen, 80 erwarmt man sie langere Zeit unter haufigem Umriihren in einer 
mit etwas Salzsaure angesauerten Losung von Kaliumpermanganat auf 
etwa 60°, wobei aber nur wenig Chlor sich entwickeln darf. Nach griindlichem 
Abwaschen legt man sie in eine angesauerte Losung von Natriumsulfit, er
warmt etwas und wascht griindlich aus. 

Bei der Verwendung der Korke erhoht man die Elastizitiit entweder 
durch Driicken mit der Korkzange, oder man legt sie kurze Zeit in nicht 
zu hei.f3es Wasser. Bleiben sie zu lange in dem Wasser, so quellen sie un
gleichmii13ig auf, und es losen sich im Innern des KOJ kes Teile von Korkmehl 
und Wurmmehl und verunreinigen spiiter den Inhalt der Flasche. 

Korke miiEsen an volIstiindig trocknem Ort aufbewahrt werden, sonst 
nehmen sie leicht einen unangenehmen Geruch an. 

C6rtcx UJmi interior. mmenbast. Riisterrinde. 
Ecorce d'orme. Slippery elm-bast. 

Ulmw catrVputriB. U. elfiula. Ulm4ceae. Ulmengewa.chse. 
Europa. 

Wird von jiingeren dreijiihrigen Asten im Friihling gesamm(>lt und 
durch Abschaben von den iiu13eren Rindenschichten befreit. Bandformige, 
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auf beiden Seiten braunrotliche Streifen. Geruchlos, Geschmack herb, 
bitter, schleimig. 

Bestandteile. Gerbsiiure (etwa 3%). Schleim. 
Anwendung. AuBerlich in Pulvenorm als erweichendes, innerlich 

zusammenziehendes Mittel. In der Gerberei. 

Cortex Yohimbllhe. C. Yohimbll. Yohimbeberinde. Yohimberinde. 
Ecorcf' de yoblmbllbe. 

Oorydnthe yohimbe. Rubidceae. Krappgewacbse. 
Kamerun. 

Rinde eines groBen Waldbaumes, der in der Heimat Yumbehoa genannt 
wird. 60-75 cm lange, £lache oder eingerollte, bis 10 mm dicke Stiicke, 
auBen grau bis braun, mit Langsfurchen und Querrissen. Innen rotbraun. 
Bruch faserig. Geschmack bitter. Geruchlos. Die Rinde mit verdiinnter 
Natronlauge geschiittelt, fii.rbt diese sofort rot. 

Bestandteile. Yohimbin, ein iiu1lerst stark wirkender Stoff. Yohim
benin und Farbstoff. 

A n wend u ng. Als die Geschlechtsteile anregendes Mittel. 

Gruppe VI. 

Gemmae. Knospen. 
Unentwickelte Blatt- oder Triebknospen. 

Gemmae Populi. Pappelknospen. Bourgeons de peuplier. Poplar buds. 
P6pullUl nigra. P. baladmea. Salicaceae. Weidengewach~o. 

Deutschland angebaut. 

Die unentwickelten, auBen klebrigen Laubknospen der verschiedenen 
Pappelarten werden im Miirz oder April gesammelt und getrocknet. Spitz, 
kegelformig, bis zu 2 cm lang, etwa 5 mm dick, mit harzreichen, braunen, dach
ziegelartig angeordneten Schuppenblattern. Geruch angenehm balsamisch. 

Bestandteile. Atherisches 01, Gerbstoff, Salizin, ein gelber Farb
stoff Chrysin oder Chrysinsaure genannt. · Scharfes Harz. 

Anwend ung. Zur Bereitung der Pappelsalbe. Hierzu am besten frisch 
verwandt. Sie ist wirksam gegen Hiimorrhoiden, auch gegen Brand wunden, z.B. 
auch bei Veratzungen durch Radiumbestrahlung, und dient als haarwurhs
forderndes Mittel. Die Knospen auch in der Likor- und Branntweinbereitung. 

Das Holz der Pappelbaume hat keine groBe Heizkraft, wird aber viel in 
der Tischlerei und Drechslerei verarbeitet. 

Gemmae oder Turiones Pini. Kiefersprossen. 
Flcbtensprossen. Bourgeons de pin. Sprouts of pine. 

PinUB 8ilvestria. Ooni/erae. Nadelholzer. 
Europa. 

Die getrockneten, im Friihjahr gesammelten Zweig
knospen der Kiefer. Zylindrisch, 2-3 cm lang, mit 
briiunlichen Schuppen bedeckt. Geruch stark balsamisch, 
Geschmack gleichfalls und bitter (Abb. 272). 

Bestandteile. Harz, Spuren von atherischem 01, 
Bitterstoff. 

b 

Abb. 272. TurloM8 
Pini. b Kn6epchen 
mit zwel _Nadeln. 



214 Folia. Blatter. 

An wen dun g. AuBerlich gegen Gicht. Innerlich als Blutreinigungs
mittel. Zur Bereitung des Fichtennadelextraktes. In der Likor- und 
Branntweinbereitung. 

Gruppe VII. 

Folia. Blatter. 
Bei der Bezeichnung der hierher gehorenden Drogen gehen ofter Folia 

und Herbae, Krauter, durcheinander. Findet man die gewiinschte Droge 
in Gruppe VII nicht, suche man sie deshalb in Gruppe VIII. 

Folia Altbaeae. Folia Hibisci. 
Elblschbliitter. Altheebliitter. Feullles de guimauve. Marsh-mallow-leaves. 

Altha1a officinalia. Malvdceae. Malvengewachse. 

Kommen von Franken, Niirnberg, Schweinfurt und Bamberg, zum Teil 
auch von Ungarn und werden kurz vor dem Bliihen gesammelt. Die Spreite 

{ .., 

Abb. 273. Folium Althaeae. Jllngeres Blatt. 

ist bis 10 em lang, bei jiingeren 
Laubblattern rundlich - elliptisch, 
fast eiformig, bei alteren undeutlich 
drei- bis fiinflappig. Der Rand 

Abb. 274. Fo\' Altbaeae. Alteres Blatt. 

grobgekerbt oder gesagt. Graufilzig, auf beiden Seiten dicht Biischelhaare 
tragend. Gestielt, doch ist der Blattstiel meist nur halb so lang wie die 
Spreite. Geschmack schleimig. Geruchlos (Abb. 273 u. 274). 

Bestandteile. Schleim. Kalziumoxalat. 
Anwendung. Als hustenlinderndes Mittel. AuBerdem au/3erIich als 

erweichendes Mittel. Ein Bestandteil der Species emollientes. 
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Der Ruckstand nach dem Verbrennen darf hochstens 16 % betragen. 

Pilzbildungen durfen auf den Eibischblattern nieht vorhanden sein. 
Auch die Bluten der Pflanze sind als Eibisch blliten, Flores 

Althaeae, im Handel und werden infolge des SchIeimgehaltes ebenfalls 
als Mittel gegen Husten angewendet. 

F6lia Aurantii. 
Pomeranzenblitter. Feullles d'oranger. 

OitrWl aurantium amdra. Rutdceae. Rautengewiichse. 
Siideuropa angebaut. 

Die gelbgrilnen, lederartigen Blatter der bitteren 
Pomeranze; bis 10 em lang, 3-4 em breit, stumpfzuge
spitzt, drftsig, mit Punkten versehen; ganzrandig, an der 
Spitze gesagt, Blattstiel gegJiedert, beiderseits mit einem 
keilformigen Flligel. Geruch schwach wurzig, Geschmaek 
ebenfalls, dabei bitter, herb (Abb. 275). 

Bestandteile. Atherisches 01, Gerbstoff, Bitterstoff. 
Anwendung. AIs nervenstarkendes Mittel im Auf

gull. Zur Herstellung des Petit-grain-Oles. In der Likor
und Branntweinbereitung. Auch als Schlafmittel. 

**t F6lia Bellad6nnae. 

Abb.275. 
Fo\. Aurantii. 

Tollkirschenblatter. Belladonnabliitter. Feuilles de belladone ou de morelle 
furieuse. Belladona Leaves. 

Atropa beUad6nna. Solanaceae. Nachtschattengewiichse. 
Deutschland in Bergwaldem. 

Die Blatter sind beim Beginn der Bllitezeit im Juni und Juli von 
wildwachsenden und angebauten Pflanzen, die gloekenformige, am Grunde 
weiBgelbe, nach oben zu braunviolette, hii.ngende Blliten tragen, zu 
sammeln und rasch an dunkelm Orte zu trocknen. Sie sind oval, ganz
randig, zugespitzt, oberseits braunlichgrlin, unterseits graugrlin, hOehstens 
20 em lang, bis 10 em breit, fiedernervig, die jlingeren weiehhaarig, die 
alteren nur an den Nerven und am Blattstiele behaart; bezeiehnend 
fur die Blatter ist, daB sie besonders auf der Unterseite fast stets 
kleine runde, weiI.3e Punkte zeigen, herrlihrend von Oxalaten. Gerueh 
sehwaeh betaubend, Gesehmaek scharf, bitter (sehr giftig!) (Abb. 276 
und 277). 

Bestandteile. Zwei giftige Alkaloide, Hyoszyamin, mindestens 0,3%, 
und Atropin, ferner Asparagin. 

Der Ruekstand naeh dem Verbrennen darf hoehstens 15 % be
tragen. 

Anwendung. HauptsaehIieh zur Herstellung des Atropins, Extr. 
Belladonnae usw. In der inneren Heilkunde als betaubendes, narkotisehes 
Mittel bei Hals-, Nervenleiden, Keuehhusten. AuI.3erlieh zu sehmerz
stiIlenden Umsehlagen. Zusatz zu Asthmazigaretten. 
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Der Name Belladonna. bedeutet "schone Frau" und riihrt daher, weil 
die au13erst giftigen, glanzendschwarzen Friichte, Teufelsbeeren oder 
Wutbeeren genannt, zu einem auBerIich anzuwendenden Schonheits
wasser verwendet wurden. 

Abb. 276. Atropa belladonna. 
A Zweig mit Bliiten und Friichten, B aufgeschnittene und aus
gebreltete Bllite, C Staubbllltter, D Fruchtknoten, E Narbe des 
Fruchtblattes, F Querschnitt des Fruchtknotens, G Samen, auch 

1m LWsschnitt. 

Abb.277. 
Folium Belladonnae. 

F6lia Betulae. Birkenbliitter. FeuUles de bouleau. Birch leaves. 
Betula tJerru.c6sa. B. pubMCenB. Betuldceae. Birkengewii.chse. 

Mitteleuropa. Asien. 

1m Friihjahr, in den Monaten Mai und Anfang Juni, vor der vollstan·· 
digen Entwicklung gesammelte und im Dunkeln ausgetrocknete Laubblatter. 
Gestielt, graugriin, Rand doppeltgesagt. Geruch kaum vorhanden. Ge
schmack fade. 

Bestandteile. Betuloretinsaure, Gerbstoff. Saponinartiger Stoff_ 
Anwendung. Als harntreibendes Mittel. Bei Wassersucht. Gegen 

Hautausschlage, Gicht und Nierensteine. MuB mindestens sechs Monate 
lang getrunken werden. In der Branntweinbereitung. 
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Folia Boldo. Boldoblatter. Feuilles de boldo. 

Pe1.mus boldus. Boldoa fr6grana. Monimidceae. 
Chile angebaut. 

Dicke, leieht zerbrechliche, lederartige, gestielte Bliitter bis 10 em 
lang, eiformig, am Rande, der ganzrandig ist, umgebogen, mit Buschel
haaren besetzt. Gerueh kriiftig wurzig. Gesehmaek kampferartig. 

Bestandteile. Xtherisebes 01, ein Alkaloid Boldin, ein glykosidi
scher Korper Boldogluzin, Gerbstoff und atherisehes 01. 

Anwendung. Gegen Erkrankung der Harnwerkzeuge, Gonorrhoe, 
gegen Gallensteine und Leberkrankheiten, als sehweiJ3treibendes, magen· 
st.arkendes Mittel. Gegen Sehla£losigkeit. Zur HersteIIung von Tannenduft. 

** Folia Bucco oder Barosmae. Bukkobliitter. Buchubliitter. 
FeuiIIes de buchu. Buchu leaves. 

Bar68ma betuUna (Mountain buchu). B. 8errati/6lia (Kloo/ buchu). B. crenuldta. 
Empleurum enaatum. Rutaceae. Rautengewiichse. 

Kap der Guten Hoffnung. 

Obengenannte kleine, immergrune Striiueher nebst einigen anderen Arten 
von Barosma und Empleurum liefern uns die Droge. Die Barosmaarten waehsen 
in groBen Mengen wild und werden deshalb nur sebr wenig aus Samen 
gezogen. Bliitter eiformig oder liinglieh
eiformig, gesiigt, gekerbt oder geziihnt, 
mit Punkten versehen, gelbgrun, leder
artig, 1-2 em lang, etwa 1 em breit. 
Gerueh eigentumlieh, schwach kampfer
artig, Geschmack iihnlich, schwach bitter 
(Abb. 278). 

1m Jahre 1924 betrug die Ernte 
66000 engl. Pfund. 

Karvo-B ucho bla tter, von Diosma 
succulenta abstammend, sind ganzrandig, 
den ubrigen in der Wirkung gleichwertig. 

Bestandteile. Xtherisches 01 in 
sehr geringer Menge. Ein Glykosid Dios
min, Salizylsiiure, Gummi. 

" b c 

Abb. 27S. Fo!. Bocco. 
a B. crenata, b B. crenolata, 

c B. betolina. 

An wend ung. Als harntreibendes Mittel. In der Branntwein
bereitung. 

** Folia Coca. Kokabliitter. FeuiIIes de coca. Coca leaves. 
Erythr6:t;ylon coca. Auf Java E. nooogranatenae. Erythroxylaceae. Kokagewiichse. 
Bolivien, Peru, Chile, Brasilien, Ceylon, Java, Australien, wild und angebaut. 

Die Kokabliitter spielen in ihrer Heimat Siidamerika, auch in Mittel
amerika ungefiihr dieselbe Rolle wie in anderen Liindern der chinesische Tee. 
Sie werden von dem bis 1,5 m hohen Kokastraueh, der unscheinbare, gelb
lichweiBe Bliiten und nieht sehr groBe, rote Fruchte triigt, hiiufig drei- bis 
viermal im Jahr, was aIIerdings der P£lanze nicht zutriiglieh ist, geerntet 
und werden dort von reichlich 10 Millionen Menschen als nervenanregendes 
Mittel teils im AufguB genossen, teils fiir sich oder mit Asche vermengt ge-
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kaut (Abb. 279 u. 280) . Sie regen die Nerven an, befahigen zu groBen An
strengungen und beseitigen das Gefiihl des Hungers; jedoch scheinen sie 
diese Wirkung nur im frischen Zustande zu haben. Anhaltender und uber
mii.lliger GenuB wirken ebenso erschlaffend wie Opium, Alkohol und andere 
derartige Berauschungsmittel. Die Blatter sind langlich-eiformig oder 
verkehrt-eiformig, an der Spitze schwach ausgerandet, zuweilen auch zugc
spitzt, 4-8 em lang, 2-4 em breit, ganzrandig, kahl; oben dunkelgriin; 
zart geadert, auf der Unterseite mit bogenformigen Seitennerven, was zu
gleich ein Kennzeicben ist. Die Ware, wie sie zu uns kommt, ist meist mit 

Abb.279. 
Erythroxylon coca. Etwa 0/. natUrlicher GroBe. 

sebr vielen zerbrochenen Blat
tern, oft auch mit Stielresten 
vermengt, geruchlos und fast 
ohne Gescbmack. 1m frischen 
Zustande solI sie teerartig 
riechen und bitterlich schmek
ken. GroBere Kokaanpflanzun-

Abb.280. 
Folium Coca, von unten geselien. 

gen, Cokales, sind besonders in der Provinz La Paz in Bolivien. Die 
Bolivia-Kokablatter werden sebr geschatzt, sie enthalten etwa 0,75% 
Alkaloide, kommen jedocb mitunter nur in geringen Mengen nach Deutsch
land. Die Peru-Kokablatter mit etwa 0,43-0,66% Alkaloidgehalt werden 
nach den beiden Stadten Kuzko und Trujillo bezeichnet. 

Kokablatter mussen in gut schlieBenden GefaBen aufbewahrt wer
den, da sie leicht dumpfig werden. Eine jahrliche Erneuerung der Blatter 
ist notwendig, indem sie sich mit der Zeit in ihren Bestandteilen ver
andern. Braunlich gewordene Blatter sind wirkungslos. 

Bestandteile. Kokain bis zu 1/4%' Truxillin, Cinnamylkokain, in 
der J avasorte Tropakokain, ferner im frischen Zustand ein dickfliissiges 
Alkaloid Hygrin; Spuren atherischen Oles und Kokagerbsaure. -

Anwendung. Die Droge fand lange Zeit gar keine Beachtung, bis 
man die ausgezeichneten Wirkungen des Kokains (siehe dieses) kennen
lernte. Seitdem war kaum so viel Ware zu beschaffen, alB von den chemi
schen Fabriken zur Darstellung des Alkaloids verlangt wurde, jedoch haben 
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sich die Verhiiltnisse dadurch geandert, daB nicht mehr die ohnehin schlechte 
Ausbeute liefernden getrockneten Blatter eingefiihrt werden, sondern ein 
an Ort und Stelle hergestelItes Rohkokain, das in Deutschland gereinigt 
wird. 

**t F6lia Digitalis. Fingerhutblatter. 
Feullles de digltale. Digitalis leaves. 

Digitdlia purpurea. Scrophulariaceae, auch Personatae oder Maskenbliitler genannt. 
Rachenbliitlergewachse. 

Gebirge Mitteleuropas. Harz, Thiiringen, Schwarzwald, Vogesen. 

Blatter langlich-eiformig, zugespitzt, bis zu 30 cm lang, 5-10 cm 
breit, runzlig, Rand ungleich gekerbt, oben dunkelgriin, unten helIer und 
starker, weichfilzig, mit stark hervortretendem, zierlichem Adernetz. In 
diesem Adernetze sieht man bei durchscheinendem Licht ein sonst nicht 
bemerkbares feineres Adernetz. Entweder sitzend 
oder mit einem kurzen, dreikantigen, gefliigelten 
Blattstiele versehen. Geruch schwach betaubend, 
narkotisch, Geschmack ekelhaft bitter. S e h r 
giftig (Abb. 281). Die Blatter werden von der 
wildwachsenden oder angebauten zweijahrigen 
Pflanze, und zwar im August und September 
gesammelt. Die in Garten zur Zierde gezogenen 
Pflanzen sind als Heilmittel nicht zu verwenden, 
sie enthalten nur die Halfte an wirksamen Be
standteilen. Die angebauten unterscheiden sich 
von den wilden durch bedeutendere GroBe und 
schwachere Behaarung. Es finden sich auch 
haufig die Blatter der Grundrosette der noch im 
ersten Jahre stehenden Pflanze beigemischt. 
Diese sind bis 60 cm lang und bis 15 em breit. 
Fiir die Wirksamkeit der Blatter ist es erforderlich, 
die Blatter bei trockenem Wetter einzusammeln, 
sofort gut auszutrocknen und nach der Vorschrift 
des D.A.B. grob zu pulvern und auf einen Wasser
gehalt von hOchstens 3% zu bringen. Beim Ein-
sammeln schiitzt man die Hande durch Hand- Abb.281. 
schuhe. Der Wert der Blatter ist auch abhiingig Folium Digitalis. Ein Stiick der Blatt!liiche von unten gesehen. 
von der Witterung; durch Sonne werden die 
Blatter reicher an wirksamen Bestandteilen, durch viel Regen werden sie 
weniger wirksam. Die Aufbewahrung hat an vollstandig trockenem Orte 
zu geschehen. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hOchstens 13 %, der Ver
lust beim Trocknen bei 100° C hOchstens 3 % betragen. 

Das Deutsche Arzneibuch schreibt vor, daB die grobgepulverten 
Fingerhutblatter den amtlich vorgeschriebenen, pharmakologisch ermittel
ten Wirkungswert aufweisen. Sie miissen in braunen, fast ganz gefiillten 
und gut verschlossenen Flaschen von iiber 2 g bis hOchstens 100 g Inhalt 
in den Handel gebracht werden, die nach jedesmaligem Gebrauche durch 
Paraffin wieder zu verschlieBen sind. Oder in zugeschmolzenen braunen 
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Ampullen mit flachem Boden von 2 g Inhalt. Der Rest angebrochener 
Ampullen darf nicht weiter verwendet werden. Die GefaBe miissen eine 
Aufschrift tragen, die auBer der Inhaltsangabe Angaben iiber die Her
stellungsstatte, die Kontrollnummer und die Jahreszahl der Priifung ent
halt. Die Flaschen miissen staatlich plombiert, die Ampullen staatlich 
gestempelt sein. Plombe oder Stempel miissen das Zeichen der amtlichen 
Priifungsstelle zeigen. AuI3erdem muti die Droge vor Licht geschiitzt werden. 

Bestandteile. Zwei giftige Glykoside Digitalin und Digitoxin. Auf 
dem Digitoxin beruht die Hauptwirkung. 

Anwendung. Sehr haufig innerlich als Heilmittel, namentlich gegen 
Herzleiden. GroBere Oaben oder zulange fortgesetzter Gebrauch wirken giftig. 

N ach weis. Tropfelt man dem Auszuge von einem Teil Fingerhut
blattern und zehn Teilen siedendem Wasser nach dem Erkalten Gerbsaure
losung ZU, so entsteht ein reichlicher Niederschlag, der von iiberschiissiger 
Gerbsaurelosung nur schwer wieder gelOst wird. 

Folia Eucalypti . 
. Eukalyptusbliitter. Fieberbaumbliitter. 
Feullles d'eucalyptus. Eucalyptus-leaves. 

EucalyptUB gl6bulUB und andere Eukalyptusarten, man ziihlt deren 
iiber hundert. 

Myrtaceae. Myrtengewiichse. 
Australien, Tasmanien. In den Tropen, ferner in Siidfrankreich, 

Spanien, Portugal, auch in Deutsch.Afrika angebaut. 

Blatter bis iiber 20 cm lang, graugriin, oft mit braunen 
Punkten durchsetzt, lederartig, von alteren Baumen sichel

Abb. 282. Fol. Eucalypti. 
Blatt von eIDem Alteren 

Baume.' 

Abb. 283. Fol. Eur,alypti. 
Blatt von einem jiingeren 

Baume. 

formig gebogen, Blattstiel ge
dreht. Der ganzrandige Rand 
ist etwas verdickt, in einiger 
Entfernung davon zeigen sich 
deutlich hervortretende Rand
nerven. Blatter von jungen 
Baumen ungestielt, eiformig, 
der Grund herzformig. Geruch 
wiirzig, Geschmack gleich
falls, etwas bitter (Abb. 282 
und 283). 

Die Eukalyptusarten 
wachsen sehr schnell und wer
den deshalb in den Fieber
gegenden zu Waldungen an
gepflanzt, urn die Gegenden 
zu entwassern und anderen 
Anpflanzungen als Schutz zu 
dienen. 

AuI3erdem kommt die 
braune Rinde, Cortex E uca
lypti, Malettorinde, als 
Ersatz von Quebracho in den 
Handel. Sie enthalt bis zu 
40% Gerbstoff. 
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Besta nd teile. Atherisehes 01 (siehe dieses), Gerbstoff, Bitterstoff. 
Anwendung. Hauptsaehlieh zur Gewinnung des atherisehen Oles. 

Zu Mund- und Gurgelwassern. Geraueht oder als Abkoehung gegen Asthma. 
Gegen Zuekerkrankheit. Aueh gegen Fieber und Lungenkrankheit. Ferner 
zur Herstellung eines Extraktes, das als Kesselsteinmittel Verwendung 
findet. In der Likor- und Branntweinbereitung. 

Folia Farfarae. Huflattichbliitter. Brustlattichbliitter. Ackerlattichbliitter. 
Feuilles de tussUage on de pas d'ane. Coltsfoot leaves. 

TU88ildgo far/ara. Oomp68itae. Korbbliitlergewiichse. Untergruppe Tubuli/l6rae. Riihren. 
bliitler. Europa iiberall gemein. tJber die ganze niirdliche Erdhalfte verbreitet, wiichst 

besonders an Fluf3ufern auf Lehmboden. 

Die im Juni und Juli, am besten von Pflanzen, die an sonnigen Stand
orten waehsen, gesammelten Blatter, Ianggestielt, die Spreite 8-15 em 

Abb. 284. Fo!. Farfarae. Abb. 284 a . Tussilago farfara. 

lang, rundIiehherzformig, eekig ausgebuehtet, in den Buehten gezahnt. 
Oben dunkelgriin, unten dieht weiBfilzig. Gerueh und Gesehmaek 
sehwaeh, sehIeimig. Die Blattstiele der an sonnigen Orten gewaehsenen 
Blatter sind etwa 12,4 em lang, die der im Sehatten gewaehsenen etwa 
22,8 em (Abb. 284 u. 284a). 

Bestandteile. Sehleim, Gallussaure, Spuren von glykosidisehem 
Bitterstoff und atherisehem 01, ferner viele Salze. 

Anwend ung. Als sehIeim16sendes Mittel. Aueh als Kraftfutter 
ffir Tiere. 

Verweehsl ung namentlieh mit den Blattern von Tussilago peta
sites; Blatter fast dreimal so groB, wenig filzig, sehwaeher ausgebuehtet. 
AuJ3erdem ist die Nervatur der Oberseite nieht so kraftig entwiekelt. 

Aueh die gelben Huflattiehbliiten, Flores Farfarae, finden sich 
im Handel. Sie erscheinen vor den Bliittern im zeitigen Friihjahr und werden 
gleichwie die Blatter angewendet. 
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F6lia Fragariae. 
Erdbeerbliitter. Waldbeerbliitter. 

Feuilles de fraisier commun. Strawberry-leaves. 
Fragaria veaca. Rosaceae. Rosengewiichse. 

Unterfamilie Rosoideae. 

Europa. in Wiildern. Asien. 

Blatter dreizahlig, sitzend, das mittlere 
mitunter gestielt, Rand gesagt, weichbehaart 
(Abb.285). 

Bestandteile. Gerbstoff. 
Anwen·d ung. AIs Blutreinigungsmittel. 

Abb. 285. Fragaria vesca. 

Vor aHem als GenuI3mittel, Ersatzmittel fUr 
chinesischen Tee. Ais Genu.!3mittel diirfen nur 
junge, zarte Blatter verwendet werden, die am 
besten im Mai und Juni bei trockener Witte
rung eingesammelt sind. 

F6lia Hamam6Iidis. Hamamellsbliitter. 
Hamamdlia virginidna. Hamameliddceae. 

N ordamerika. 

Blatter eiformig bis verkehrt-eiformig, kurzgestielt, schwach herzformig 
oder abgerundet, Rand grobgekerbt. Geruchlos; von zusammenziehendem 
Geschmack. 

Bestandteile. Gerbstoff. 
Anwendung. Gegen Hamorrhoiden. 

F6Iia Henna. Hennah. Henna. Feuilles de henne. Henna-leaves. 
Laws6nia alba. Lawsonia inbmia. Lithraceae. 

Orient. Mitteimeergebiet. 

Es kommen die gepulverten Blatter in den Handel, die im Orient dazu 
dienen, Fingernagel und Fingerspitzen orangerot zu farben. AIle Haare, 
selbst dunkle, werden ebenfaHs rot gefarbt. Mit Indigoblatterpulver, im 
Orient Reng genannt, zusammen dienen sie zum Schwarzfarben der Haare. 
Diese werden dadurch zuerst griinschwarz, dann dunkelblauschwarz (s. Buch
heister-Ottersbach II. T.). AuI3er zu diesen Zwecken werden sie auch ab 
und zu in der Farberei gebraucht. Um durch Hennah hervorgerufene Flecke 
zu entfernen, dient Betupfen mit Bleichfliissigkeit (Liq. Natrii hypochlorosi). 
Man spiilt mit Wasser nach, entfernt noch etwa vorhandenen Chlorgehalt 
durch eine Losung von Natriumthiosulfat und wascht wiederum mit Wasser. 

Folia Hepaticae. Leberkraut. Feuilles d'hllpathique. Herbe de la Trinite. 
Hepcitica tril6ba. Ranunculaceae. Hahnenfullgewiichse. 

Europa. Laubhoizwii.lder. 

Blatter langgestielt, fast lederartig, dreilappig, die einzelnen Lappen 
eirund, ganzrandig; oben schwach glanzend, briiunlich; unten seidenhaarig. 
Geruchlos; Geschmack schwach, herb und zusammenziehend (Abb. 286). 
Diese lange Zeit ganz vergessene Droge ist wieder in Aufnahme gekommen, 
doch wird jetzt meist das ganze bliihende Kraut als Herba Hepaticae 
no bilis gehandelt. 

Be stan d t ei Ie. Gerbstoff. 
Anwendung. Als Volksheilmittel gegen Leberleiden. 
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**t Folia Hyoscyami. Bilsenkrautbliitter. Totenblumenkraut. 
Feuilles de jusquiame noire. Henbane-leaves. 

Hyoscyamus niger. Solanaceae. Nachtschattengewiichse. 
Europa, Asien, in Thiiringen, Bayern und Belgien angebaut. 

Sollen wah rend der Blutezeit im Juli und August gesammelt werden. 
Die grundstandigen Blatter bis 30 cm lang, bis 10 cm breit, gestielt, der 
Blattstiel bis 5 cm lang, Spreite langlich-eiformig. buchtig-gezahnt. Die 

Abb. 286 }'almffi Hepaticae. 

Abb. 287. Fa!. Hyoscyami. a und b Deckelkapsel. 

Stengelblatter sind kleiner, sitzend und haben 1-4 breite, zugespitzte 
Zahne, frisch klebrig, fiIzig. AIle Blatter sind beiderseitig reichlich be
haart. Bluten schmutzig-gelb, im Schlunde schwarzviolett. Frucht eine 
DeckelkapseI (Abb. 287). Geruch frisch widerlich, betaubend, getrocknet 
weit schwacher. Geschmack bitter, scharf (sehr giftig!). Beim Einsammeln 
schtltzt man die Hande durch Handschuhe. 

Der Ruckstand nach dem Verbrennen darf hOchstens 30 % betragen. 
Als beste Ware gilt die In Deutschland angebaute. Die wildwachsende Ull

garische ist viel mit. Friichten vermischt, die angebaute belgische geringwertig. 
Be s tan d t e i I e. Ein giftiges Alkaloid Hyoszyamin (mindestens 

0,07%), gleich dem Atropin die PupiIle erweiternd, viele Salze (Kalium
nitrat, Kalziumoxalat), Gummi, Hyoszin. 

A n we nd ung. Innerlich als beruhigendes Mittel in sehr kleinen Gaben, 
namentlich als Extrakt, auch aullerlich aIs Oleum Hyoscyami coctum, durch 
Kochen von frischem Kraut mit 01 bereitet. Das Kraut wird frisch und 
getrocknet angewandt. 
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.. F6lia Jaborandi. F6lia PiIoe'rpi. 
Jaborandlbliitter. Pernambuko-Jaborandiblatter. 

Feullles de Jaborandi. Jaborandi-leaves. 
Pllocdrpua jaborandi und andere Pilokarpuaarten. Rutdceae. Rautengewachse. 

Nordbrasilien und Paraguay. 

Die von Argentinien eingefiihrten Jaborandiblatter stammen von 
Piper jaborandi, einer Piperazee, sind aber durch die sog. Pernam
bukosorte, von der erstgenannten Pflanze und anderen Pilokarpusarten, 
Strauchern mit immergriinen Blattern, stammend, ganzlich verdrangt 

Abb. 288. Folia JaborandI. Verschiedene Formen. 

worden. Und zwar hauptsach
lich durch fiin£ verschiedene 
Pilokarpusarten: P. jaborandi, 
P. micropbyIlus, P. spicatus, 
P. pennatifolius und P. tra
chylopbus. Zur Zeit kommen 
nur unter der Bezeichnung 
C ear a -Ware die Blatter von 
P. microphyllus in den Han
del. Sie tragen un paarig ge
fiederte Laubblatter, und es 
kommen die einzelnen Fieder
bliittcben und nicbt dieganzen 
Laubbliitter in den Handel. Die 
Blatter sind 7-15 cm lang, 
4-5cm breit, mit kurzen Stiel
cben, nur das Endblattchen 
triigt einen 2 bis 3cm langen 
S1 iel; liinglich eirund oder 
schmal lanzettlich, meist an 
der Spitze ausgerandet, ganz
randig, an der Basis ungleich; 
gegen das Licht gehalten 
zeigen sich eine Menge un
regelmaBig stehende 5lbehal
ter; mehr oder weniger be
haart, oben braungriin, Unter

seite heller. Geruch wiirzig, Gescbmack brennend, den SpeichelfluB un
gemein fordernd. Reibt man die Blatter zwischen den Fingern, so erinnert 
der Geruch deutlich an die getrockneten Pomeranzenschalen (Abb. 288). 

Bestandteile. Xtherisches 51, die Alkaloide Pilokarpin, Jaborin und 
Pilokarpidin. 

A n we nd u ng. Am besten kalt ausgezogen als ungemein stark schweiB
treibendes Mittel, vor allem dienen sie zur Darstellung des Pilokarpins. Auch in 
der Haarpflege zu Haarwiissern. Das Pilokarpin verengert die Pupille des' Auges. 

F6lia Dicis aquif6lii. Stechpalmen-, Stechelchen- oder Hiilsenblatter. 
Feullles de houx commun. Holly-leaves. 

ilea: aquif6lium. Aqui/olidceae. St6chpalmengewachse. 
MitteJeuropa. 

Blatter lederartig, glanzend, dunkelgriin, gezahnt, mit Stachelspitzen, 
4-5 cm lang, 2-3 em breit, liinglich -oval. Geruchlos, von bitterem Geschmack. 
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BestandteiIe. Kristallinischer Bitterstoff, Ilizin genannt, Gerbstoff 
und Farbstoff. 

An wen dun g. Hier und da in der Volksheilkunde. 
In England (holly tree), neuerdings auch in Deutschland werden die 

Zweige als Weihnachtsschmuck verwendet. 

, 
Folia Ilicis paraguayensis. Folia mate. Paraguay tee. Mate. Jesuitertee. 

Feuilles de mate. The du Paraguay. Brazil-tea-Ieaves. Mate-leaves. 
llex paraguayensis. 1. amara und andere llexarten. Aquifoliaceae. Stechpalmengewachse. 

Paraguay, Siidbrasilien. 

In seiner Heimat dient der Paraguay tee, dort Mate genannt, als tag
liches Genul3mittel, gleich dem chinesischen Tee. Die Blatter werden in 
ausgehOhlten Kiirbissen mit siedendem Wasser iibergossen und der Mate mit 
einer Rohre, die in ein doppelseitiges Sieb endet, aufgeschliirft. Er wirkt noch 
kraftiger als chinesischer T,ee, und der Aufgul3 soIl von angenehmem Geruch 
und Geschmack sein. Seiner Verwendung zu gleichen Zwecken in Europa steht 
meist der Umstand entgegen, dal3 er bei langer Seefahrt verdirbt. Bei uns hat 
er vorallem Wichtigkeit zur Darstellung des Theins, das dem Koffein chemisch 
gleich ist. Er stellt, wie er zu uns kommt, ein gelblichgrlines, grobes Pulver 
mit reichlich Stengelresten vermischt dar, eingestampft in Ballen von 100 kg, 
die in Tierhaute genaht sind. Diese Sorte heiBt Tercio (dritte), wahrend die 
beiden erst en Sorten nur zu GenuBzwecken in ihrer Heimat verbraucht werden. 
Die Ware wird bereitet, indem die Blatter der jungen Zweige der obenge
nannten Stechpalme entweder an der Sonne oder auf Hlirden liber Feuer 
gedorrt und dann zerstampft werden. Die zu uns kommende Ware riBcht 
und schmeckt oft nicht gerade angenehm. 

Bestandteile. Das Alkaloid Koffein etwa 1/2%, Gerbsaure, Spuren 
von atherischem 01 und Vanillin. 

Aus Japan kommt ein aus Ilexarten bereiteter kautschukartiger Korper 
unter der Bezeichnung japanischer Vogelleim in den Handel, der als 
Hauptbestandteil Viszi n enthalt (s. auch Stipites Visci). 

Folia Juglandis. WalnuBblatter. 
Feuilles de noyer commun. Wallnut-tree-Ieaves. 

Juglana regia. Juglandaceae. NuBbaumgewiichse. 

Asien, Europa angebaut. 

Die Fiederblattchen des unpaarig gefiederten Laubblattes (Abb. 289). 
Die Blattchen langlich, eiformig zugespitzt, ganzrandig, kahl; bis 15 cm lang, 
bis zu 7 cm breit. Von dem Mittelnerv gehen meist 12 starke Seitennerven 
ab, die durch rechtwinklig auf diesen stehende, fast geradlinige schwachere 
Seitennerven verbunden sind. Sie sollen im Juni, bevor sie ganzlich ausge
wachsen, eingesammelt werden und nach dem Trocknen, am besten bei 
kiinstlicher Warme, schOn grlin sein. Unvorsichtig getrocknete Blattchen 
werden braun und sind unwirksam. Geruch angenehm, wiirzig, Geschmack 
herb, bitter. 

Der Rlickstand nach dem Verbrennen darf hOchstens 10 % be
tragen. 

Buchhelster-Ottersbach. L 11,. AufL 15 
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Bestandteile. Nuzitannin, Juglon (Oxynaphthoehinon), eine alkohol
ahnliehe Verbindung Inosit, Spuren von iitherisehem 01, Kalziumoxalat. 

Anwendung. Als blutreinigendes Mittel. Ein Teeloffel voU auf eine 
Tasse. XuJ3erlieh zu Umselilagen bei geroteten Augen. In der Likor- und 
Branntweinbereitung. Gegen Dngeziefer bei Tieren. 

Abb. 289. Juglans regia. 
A Zweig mit minnllchen und weiblichen BUlten, B StUck des minnlichen Kitzchen-Bllltenstandes, 
C minnllche Einzelbllite von oben gesehen, D Staub blatt von hinten, E StaubbJatt von vorn 
gesehen, F welbliche BIUte, G Frucht, der eln Teil der welchen Fruchtechale entfernt 1st, H Quer-

sohnltt der Frucht mit Samen. 

F6lia Lauri. Lorbeerblatter. Feullles de laurier. Laurel leaves. Bay-leaves. 
LaUf'V8 n6biliB. Laur6ceae. Lorbeergewii.chse. 

Orient, Siideuropa angebaut und verwildert. 

Blatter lederartig, 10-12 em lang, 4-5 em breit, ganzrandig, gelb-
griin. Gerueh wiirzig, Gesehmaek ebenfaUs und bitter. 

Bestandteile. Xtherisehes 01, Bitterstoff. 
Anwend ung. Ala Kiiehengewiirz. In der Branntweinbereitung. 
Man aehte auf mogIiehst dunkle Farbe und kraftigen Gerueh. 
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**FOlia Lauro - Cerasi. Klrsehlorbeerblitter. 
Feuilles de laurier cerise. Cherry-laurel-leaves. Bay-cherry-leaves. 

Prontul laurocerastul. Rosaceae. Rosengewachse. Unterfamilie Prunoideae. 
Kleinasien, bei uns angebaut. 

Die Blatter kommen nur in 
frischem Zustande zu Aqua Lauro
Cerasi zur Verwendung. Sie sind bis 
zu 15 em lang, 6-7 em breit, 
lederartig, glanzend, dunkelgriin, 
unten heller, kahl, entfernt gesagt; 
am Grund der Blatter stehen zu 
beiden Seiten der Stielnerven zwei 
oder mehr weiBgriine Driisen. 
Geruch zerrieben nach bitteren 
Mandeln, nach Blausaure (Ab
bildung 290). 

Bestandteile. Sie enthalten 
gleich den bitteren Mandeln Amyg
dalin, hier Laurozerasin genannt, 
und Emulsin, aus welchen sich, 
bei Zutritt von Wasser, Bitter

Abb. 290. Prunus laurocerasus. 
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mandelOl (Benza!dehyd), Zucker und Blausaure bilden. 
in der Likor- und Branntweinbereitung Verwendung. 

Sie finden auch 

F6lia Malvae. MaIvenbIBtter. Kisepappelkraut. Pappelkraut. Pappelblitter. 
RoBpappelbliitter. Feullles de mauve. Mallow-leaves. 

Malva silt:estri~. M. negMcta. Malvaceae. Malvengewachse. 

Ganz Europa, Deutschland wildwachsend, hauptsachlich Belgien und Ungarn. 

Malvenblatter 
sind wahrend der 
Bliitezeit im J uli 
und August bis Sep
tember von wildwach
senden Pflanzen zu 
sammeln. Blatter lang
gestielt, rundlich, fiinf
bis siebenlappig, am 
Grund flach - herz-
formig oder tief s 

Abb. 291. Folia Malvae. s M. sUvestrls, 'V M. negiecta. eingeschnitten oder 
nierenformig. Schwach 
behaart. 7-11 em lang, 
maBig kerbig, sagezahnig. 
bildung 291}. 

bis zu 15 em breit. Der Blattrand ungleich. 
Geruchlos, Geschmack fade, schleimig (Ab-

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hOchstens 17 % betragen. 
Die Blatter diirfen keine Pilzbildung aufweisen. 
Bestand t ei Ie. Schleim. 
Anwendung. AuBerlich zu erweichenden Umschlagen und Badem. 

15* 
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Folia oder Herba Matico. Matikobliitter. 
FeuilIes de matico. Matico-leaves. 

Piper angustif6lium und andere Piperazeen, Piperaceae. Pfeffergewachqe. 

Zentral. und Siidamerika. 

Die Droge kommt in festgepre13ten Ballen hauptsachlich aus Peru 
in den Handel. Sie besteht aus Blattern, Stengeln und Bliitenstandbruch

stiicken, und zwar nicht von nur einer Piperazee, 
sondern meist gemischt aus acht verschiedenen Pi
perazeen, P. camphoriferum, P. lineatum, P. angusti
folium, P. acutifolium, P. Mandoni, P. mollicomum, 
P. asperifolium und einer unbekannten Piperazee. 
Blatter eirund, zuweilen zugespitzt, kurz- oder langge
stielt, am Grund mitunter herzformig, netzformig ge
adert, stark genppt, auf der Unterseite graufilzig, 
Mittelrippe stark hervortretend. Geruch wiirzig, Ge
schmack bitterlich, pfefferartig (Abb. 292). 

Bestandteile. Xtherisches 01, Matiko-Bitter
stoff, Matizin, Gerbsaure. 

Anwendung. Als blutstillendes Mittel (durch 
Aufstreuen des Pulvers); das Destillat als Einspritzung, 
Injektion gegen Harnrohrenerkrankung, Gonorrhoe. 
In· der Branntwcinbereitung. 

Folia Melfssae. Melissenbliitter. Mellssenkraut. 
Feuilles de mlllisse ou de citronnelle. 
Balm-gentle-leaves. Melissa leaves. 

MeUssa officinalis. Labiatae. Lippenbliitlergewachse. 

N ordafrika. Siideuropa. In Deutschland angebaut (Quedlinburg, 
Erfurt, Jena. Caneda). 

Die Blatter sollen von angebauten Pflanzen ge
sammelt werden. Blatter rundlich-ei£ormig, am 
Grund herzformig, unterseits fast kahl, nur an den 
Nerven schwach behaart, langgestielt, Spreite 3 bis 
5 em lang, bis 3 em breit, stumpf-gesagt, auf der 
Unterseite glanzellde Driisenschuppen. Geruch an
genehm zitronenartig, Geschmack gleichfalls, etwas 
bitter. 

Die in Deutschland angebaute gilt als beste 
Ware, wahrend die aus Ungarn, Belgien, Italien und 

Abb. 292. Fo!. Matico. Frankreich kommende geringwertiger iat. 
Bestandteile. Xtherisches 01, Gerbstoff, Harz. 

Anwendung. Hauptsachlich in der Volksheilkunde als magen
stiirkendes, schwei13treibendes Mittel. Ferner z'lir Herstellung des Karmeliter
geistes. In der Likor- und Branntweinbereitung. 

Priifung. Eine Verwechslung mit den Bliittern von Melissa hirsuta 
erkennt man an der starken Behaarung dieser, aullerdem sind sie be
deutend groBer. Die Bliitter von Nepeta cataria sind auf beiden Seiten weich 
behaart. . 
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Folia Menthae erispae. Herba Menthae crispae. Krausemlnze. 
Menthe crbpue. Menthe frisbee Herbe de men the frisbee Curledmlnt. 

Verschiedene durch Anbau erzielte Abarten von Mentha aqudtica, M. viridi8, 
M. arven8is und vor aHem von M. silvestris. Labiatae. Lippenbliitlergewachse. 

Blatter eiformig, ofter am Grund herzformig, rundlich, gegenstandig, 
kurzgestielt oder fast sitzend, beiderseits schwach behaart, mit spitzen, ge
bogenen Zahnen, stark kraus. Seicennerven verlaufen bogenformig. Geruch 
eigentiimIich wiirzig; Geschmack gleichfalls, beim Kauen etwas brennendl 

aber nicht wie bei der Pfefferminze hinterher kiihlend. 
Bestandteile. Xtherisches 01 1-2%, wenig Gerbstoff. 
Anwendung~ Als m,agenstarkendes Mittel, ahnlich der Pfefferminze. 

Das mit dem Kraute destillierte Wasser (Aq ua Menthae crispae) wird 
vielfach beim Platten schwarzer Stoffe verwendet, da man ihm die Eigen
schaft zuschreibt, die schwarze Farbe zu erhohen, doch fiigt man ffir diesen 
Zweck dem Krauseminzewasser vorteilhaft etwas Traganthpulver hinzu. 
In der Likor- und Branntweinbereitung. 

Folia Menthae pipllritae. Herba Menthae piperitae. Pfefferminze. 

Menthe polvr~e. Herbe de menthe polvr~e. Peppermint. 
Mentha piperita. Labiatae. Lippenbliitlergewachse. 

Durch Kreuzungen von Mentha viridi8 
und Mentha aquatica. 

Angebaut in Europa, England, Deutsch
land, Siidfrankreich, ferner in Nord

amerika und Japan. 

Die Ware kommtsowohl als 
Herb. Menth. ·pip., aus den Zweigen 
mit den Blattern bestehend, sowie 
als Fol. Menth. in den Handel. 
Das Deutsche Arzneibuch schreibt 
diese letzteren vor. Die beste Ware 
solI kurz vor der Bliitezeit gesam
melt werden, jedoch nimmt man 
in den PfIanzungen mehrere Ernten 
im Jahre vor. 

Blatter gestielt, Blattstiel bis 
1 cm lang, Spreite 3-7 cm lang, 
eilanzettlich, ungleich - scharf - ge
sagt, an dem abgerundeten Grunde 
ganzrandig; nur auf der Unterseite 
der Nerven schwach behaart, sonst 
kahl; mit Driisenschuppen be
setzt; die Seitennerven langs des 
ganzen Mittelnervs fiederartig 
abgehend. Geruch und Ge
schmack kraftig - wiirzig , etwas 
bitterlich, hinterher kiihlend (Ab
bildung 293). 

E 

B 

Abb. 293. Mentha piperita. 
A Bhihende Spitze der PlIanze, B K:nospe, 
C Blute, D Langsschnitt der Biute, E Staub blatt .• 
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Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hOchstens 12 % betragen. 
Die vom D. A. B. vorgeschriebene Ware dad keine Stengelteile ent

halten. 
Bestandteile. Ather. 01 0,7-2%, etwas Gerbstoff. Menthol, das der 

Trager des Geruchs und des kiihlenden Geschmacks ist. 
An wen dun g. InnerIich als kraftiges magenstarkendes Mittel, bei 

Leibschmerzen usw. 1 E.I3loffel auf 1 Tasse; aul3erlich als Zusatz zu Um
schlagen, Badern usw. In groBen Mengen zur Herstellung des atherischen 
Oles. In der Likor- und Branntweinbereitung. 

Verwechsl ungen mit Mentha silvestris und M. viridis; bei beiden 
sind die Blatter sitzend. 

Die Pfefferminze wird im groBen in England in Mitcham, in N ord
amerika in den Vereinigten Staaten, in Deutschland namentlich in Thiirin
gen (Colleda), Erfurt, Jena, Harz (Ballenstedt, Gernrode, Quedlinburg) 
angebaut. Die Pflanzungen werden ofter durch einen Rostpilz, Puccinia 
Menthae, der auch wildwachsende Menthaarten befallt, geschadigt, mit
unter sogar vollig zerstort. Die Stengel wie die Blatter werden stark ver
kriimmt und aufgeblasen und bedecken sich mit gelben und schwarzlichen 
Flecken. Bemerkt man im Friihjahr solche Verkriimmungen, so miissen 
die Pflanzen ausgegraben und verbrannt werden. Auch Bespritzung mit 
2,%iger KupfersuIfatlOsung hat sich bewahrt. 

Folia MillefOlii (Herba Millefolii). Schafgarbenblatter. Rohl8tee. 
Feuilles de mUlefeullle. MilloU. Yarrow. 

Achillea mille/oltum. Oomp6Bitae. Korbbliitlergewii.chse. Untergruppe TtWuli/16rae. 

Abb.294. 
Blatt von Achillea millefol\um. 

Rohrenbliitler. 
Europa. 

Stengelblatter sind sitzend, die untersten ge
stielt, fein, 2-3fach fiederschnittig, graugriill, die 
Zipfel mit Stachelspitzen versehen, behaart; Ge
ruch, namentlich frisch, angenehm wiirzig, Ge
schmack bitter (Abb. 294). 

Abb.295. 
Flores Millefolli. 

Bestandteile. Blaues atherisches 01, ein Bitterstoff Achillein, Gerb
stoff, nicht giftige Akonitsaure. 
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Anwendung. Als Volksheilmittel gegen SchwindBucht, Lungen
leiden, bei Beschwerden des Monatsflusses, Menstruationsbeschwerden, 
bei Nieren- und Magenkrankheiten. In der Likor- und Branntwein
bereitung. 

In gleicher Weise wie die Blatter werden auch die Bluten als Flores 
Millefolii benutzt. Die kleinen wei13en Bluten sind zu einer Trug
dolde angeordnet (Abb. 295). Geruch wiirzig, Geschmack gleichfalls und 
bitter. 

Bestandteile. Wie bei den Blattern, nur eine groBere Menge des 
dunkelblauen atherischen Oles. 

Blatter sowohl wie die Bluten werden von Juni an eingesammelt. 

Folia Myrtilli. 
Heidelbeerbliitter. Blaubeerbliitter. 

Blckbeerenbliitter. Gandelbeerbliitter. 
FeuUles de myrtille. BUberry-leaves. 

Vacc'nium myrtillus. Ericdceae. Heide
krautgewe.chse. Unterfamilie Vaccinioideae. 

Mitteleuropa. In deutschen Waldem. 

Blatter gestielt, eirund, hellgriin, 
fiedernervig, Rand gesagt. Geruchlos 
und von etwas zusammenziehendem 
Geschmack (Abb. 296). 

Besta nd teile. Arbutin, Gerb
stoff. 

Abb.296. 
Vacclnium myrtillus. A Zweig mit Blilten, 

B Zweig mit Frilchten. 

An wen dun g. Gegen Zuckerkrankheit. Bei langerem Gebrauche 
farbt sich der Drin grun infolge Entstehung von Hydrochinon aus dem 
Arbutin. Man kann das Hydrochinon aus dem Drin durch Ather 
ausziehen. 

Folia Nieotianae. Tabakbliitter. Feuilles de tabac. Tobacco-leaves. 
Nicotiana tdbacum. Solanaceae. Nachtschattengewachse. 

Virginien, angebaut auch in Deutschland u. a. Landern. 

Von so groBer Wichtigkeit der Tabak £iir die allgemeine V olkswirtschaft 
auch ist, von ebenso geringer Bedeutung ist er fiir den medizinischen Ge
brauch. Hierzu durfen nur die einfach getrockneten Blatter der Tabak
pflanze benutzt werdeR, nicht die zu Rauchtabak hzw. Kautahak zuberei
teten. Diese sind fur Kautahak infolge von sog. Beizen, £iir Rauchta bak durch 
eine Art von Garung und Auslaugen mit einprozentiger Kaliumkarbonat
Wsung in ihrer Zusammensetzung veriindert. Durch die Garung, Fermen
tation, erreicht man die Dmsetzung der EiweiBstofie, fiigt mitunter auch, 
um ein gleichmiiBiges Brennen zu erzielen, vor der Giirung den ge
trockneten Bliittern Ammoniumchlorid hinzu. Fur Heilzwecke werden haupt
sachlich die Blatter aus der Pfalz verwendet. Sie werden auf Bindfaden 
gezogen und getrocknet. Die Blatter sind bis z.u 60 em lang, bis zu 15 em 
breit, Ianglich-eirund, lanzettlich, ganzrandig, mit starken Rippen. San d-



232 Folia. Blatter. 

blii.tter hei.l3en die groBen grundstandigen Blatter. Geruch betiiubend, 
narkotisch, Geschmack scharf, ekelhaft bitter (Abb.297). 

Bestandteile. Sehr giftiges, fliichtiges und fliissiges Alkaloid Niko
tin C10 H14 N 2' und das ebenfalls fliichtige, gewiirzhafte, nicht giftige Niko
tianin, von anderen auch Nikotianakampfer genannt. 

Abb. 297. 

Nicotiana tabacum. A Blatt, B Bliitenzweig, C Liingsschnitt der 
Bliite, D Staubblatt, E Lings,chnitt des FruchtknotenB, F Quer· 
schnitt des FruchtknotenB, G Frucht, H Samen, J Liillgsschnitt 

des Samens. 

1m Tabakrauch sind nachgewiesen: Nikotin, Zyanwasserstoffsaure, 
Pyridin, Kohlenoxyd und Schwefelwasserstoff. 

Anwendung. Selten nach innerlich, im AufguB als krampfstillendes 
Mittel, Ofter nach zu Einliiufen und zur Bereitung des Aqua Nicatianae, 
ein Destillat der Tabakbliitter mit Wasser. Var allem zur Vertilgung 
von Ungeziefer, wie Matten, Wanzen, Blutliiusen und Lausen bei Haus
tieren. 
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Folia Ribium. Folia Ribium nigrorum. Johaonisbeerbliitter. 
Fenilles de cassis. 

Rlbes ntgrum. Saxi/ragdceae. Steinbrechgewiiohse. 
Europa. Asien. 

Blatter drei- bis funflappig, gestielt, am Grund herzformig, Rand grob
gezahnt, wenig behaart. Unterseite mit gelben Punkten besetzt. 

Geruch und Geschmack wanzenartig. 
A n we nd u ng. Ais schwei13treibendes Mittel. 

Folia Rubi fruticosi. Brombeerbliitter. Feuilles de rooce. 
RubU8 /ruticosU8. Rosaceae. Rosengewiicbse. Unterfamilie Rosoideae. 

Deutsohland in Hecken und Gebiiscben. aucb angebaut. 

Blatter eiformig, drei- bis fiinfzahlig, fiedernervig, teils sit,zend, teils 
kurz gestielt, das obere Blatt meist langgestielt, beiderseits grun, weich 
behaart. An der Unterseite auf den Nerven mit Stacheln versehen. Rand 
fein gesagt. 

Bestand teile. Etwas Gerbstoff. 
A n we nd u ng. AlsErsatz fUr chinesischen 

Tee. Zweckmii.l3ig unterwirft man die Blatter 
einer schwachen Giirung. 

Folia Ribium idaei. 
Hlmbeerbliitter. Feuilles de framboisier. 

RUbUB idcfeU8. Rosaceae. Rosengewiicbse. 
Unterfamilie Rosoideae. 

Deutscbland in Wiildem. auob angebaut. 

Blatter unpaarig gefiedert. Oberseite 
grun und kahl, Unterseite wei13filzig behaart. 
Am Grund ungleichhalftig. Rand grobge
sagt, (Abb. 298). 

Besta nd teile. Etwas Gerbstoff. 
A n we nd u ng. Gegen Husten. Ais Ersatz 

fUr chinesischen Tee. 

, 
Abb. 298. Ribus idacus. 

Folia Rorismarfni oder Anthos. Rosmariobliitter. 
Feullles de romario. Rosemary-leaves. 

RosmarlnU8 o//icindlia. Labiatae. Lippenbliitlergewiicbs6. 
Mittelmeerliinder. bei uns in Garten angebaut. 

Die B1iitter der wildwacbsendEln Pflanze sind wirksamer. 

Blatter ungestielt, linienformig, 1-31/ 2 cm lang, etwa 6 mm breit, 
lederartig, oben dunkelgriin, glanzend und gewolbt, unten wei13£ilzig: Rand 
stark zuruckgebogen, Geruch und Geschmack gewiirzhaft. 

Bestandteile. Atherisches 01, Harz, Gerbsaure. 
An wen dung. In der V olksheilkunde zur Forderung des Monatsflusses, 

Menstruation. Au13erlich zu Badern und Kriiuterkissen. In der Brannt
weinbereitung und zur HersteIIung von Rauchermischungen. 
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Folia Salviae. Salbeibliitter. Feuilles de 8auge. Sage-leaves •. 
Salvia o/licinalia. Labiti.tae. Lippenhliitlergewii.chse. 

Siideuropa, bei una in Garten angebaut. 

Blatter langlich, 2----8 cm lang, 1-4 cm breit, meist eiformig, am Grund 
mitunter geohrt, runzlig, auf der Ober- und Unterseite diinnfilzig, graugriin, 

Abb. 299. 
Folium Salviae. 

Rand feingekerbt, mit feinem hervortretenden Adernetze, 
zwischen dem Adernetze nach oben gewolbt. Geruch wiir
zig, Geschmack gleichfalls, bitterlich, dabei kiihlend und 
zusammenziehend (Abb.299). Werden meist in Dalmatien, 
auf den Inseln des Adriatischen Meeres und Italien von 
wildwachsenden, in Thiiringen von angebauten Pflanzen 
gesammelt. Der beste Salbei kommt von der Insel Veglia. 
Er wird von Mai bis September, vor der Bliitezeit ein
gesammelt, vor Sonne geschiitzt getrocknet und in Ballen 
von 100-300 kg mit eisernen Bandern umbunden, iiber 
Triest in den Handel gebracht. Die Bluten der Pflanze 
sind blaulichviolett. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf h6chstens 
8% betragen. 

Priifung. Mitunter sind Blatter von Salvia pratensis 
darunter gemischt, man erkennt dies daran, daI3 diese am 
Grund herzformig sind. 

Bestandteile. Atherisches 01 (mindestens 1,5 %), 
Gerbsaure, Harz. 

Anwend ung. Innerlich im AufguI3 bei Sehwindsucht gegen die Nacht
schweiI3e, bei zu reichlichem Monats£luI3, Menstruation, gegen Husten. 
1 Teeloffel voll auf 1 Tasse heilles Wasser. AuBerlich zum Gurgeln, Mund
spiilen und zu Waschungen. Bei Anschwellung des Zahnfleisches. Zum 
Rauchern gegen Asthma. In der Likor- und Branntweinbereitung. In 
den Mittelmeerlandern auch als Haarfarbemittel. 

Folia Saniculae. Sanickelbliitter. Saunickel. Saunickelbliitter. 
FeullJes de sanicle. Sanicle-leaves. 

Sanlcula europifea. Umbelliferae. Doldentragende Gewachse. 
Europa. 

Blatter meist grundstandig, langgestielt, graugriin, tief hand- oder 
nierenformig, 5 cm lang, 8 em breit. Geruchlos,. Geschmack bitter, etwas 
salzig und herb. 

Bestandteile. Gerbsaure, scharfes Harz. 
An wen dun g. Gegen Erkrankung der Luftwege, als harntreibendes 

Mittel. AuI3erlich bei Quetschungen und · Geschwiiren. In der Branntwein
bereitung. 

Folia S6nnae. Sennesbliitter. Feullles de sene. Senna-leaves. 
Cdasia angUstifolia. C. adai/6lia. Leguminosae. Hiilsenfriichtler, Unterfamilie 

Caesalpinioirieae. 
Nordafrika, Indien. an verschiedenen Orten angebaut. 

Das Deutsche Arzneibueh 6 gibt Cassia angustifolia und C. acutifolia als 
Stammpflanzen an, doch werden von anderen Pharmakognosten eine ganze 
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Reihe von Cassiaarten aufgefuhrt, welche uns Sennesblatter liefern sollen. 
Hierher gehOren C. lenitiva, C. obovata, C. lanceolata usw. Zum Teil sind 
dies nur Synonyma fur die oben angefuhrten Arten, doch ist bei der groBen 
Verschiedenheit in der Form der Blatter anzunehmen, daB diese auch von 
verschiedenen Arten abstammen. 1m Handel werden zahlreiche Sorten 
aufgefiihrt, als indische oder Tinnevelly-Senna, agyptische oder Alexan
driner S., syrische oder Aleppo-S., Tripolitaner S., italienische und endlich 
amerikanische S. 

Fiir uns kommen hiervon nur zwei Sorten in Betracht, die indische 
und die agyptische. Die Sennesblatter sind die Fiederblatter der paarig 
gefiederten Laubblatter. 

1. Indische oder Tinnevelly-S., auch Bombay- oder Madras-Senna 
genannt, stammt von C. angustifolia, einem strauchartigen Baumchen, 
das in Indien wild wachst, aber auch in groBen Pflanzungen, namentlich in 
der Gegend von Kalkutta, angebaut 
wird. Die Blatter sind schlank-Ianzett
formig, 2,5-5 em lang, 1-2 em breit, 
am Grund ungleichhalftig, kurzge
stielt, am oberen Rande zugespitzt, mit 
kurzen Stachelspitzen versehen, kraftig 
dunkelgriin, schwach behaart, wenig 
zerbrochen und frei von Stengeln und 
Friichten. Geschmack etwas schleimi
ger als der der Alexandriner. Diese 
Ware wird im J uni bis Dezember ge
erntet und kommt iiber den Hafenplatz 
Tutikorin und von dort iiber England 
in den Handel (Abb.300). Die ersten 

Abb.300. 
BlAtter und Frucbt (links) von Cassia 

angustlfolia. 

Lieferun_gen der neuen Ernte fallen gewohnlich am schOnsten aus. 
2. Agyptische oder Alexandriner S., friiher auch Tri but - S. genannt, 

weil sie von den Arabern als Abgabe, aIs Tribut an die Regierung ge
liefert wurde, die allein damit den Handel trieb. Die verschiedenen 
Cassiaarten, welche diese Sorten liefern, wachsen namentlich in der 
Provinz Don g 0 I a (Oberagypten). Dort werden sie von den Arabern 
im Marz, ferner im August bis September gesammelt und an die Handler 
verkauft, die sie nach Kairo und Alexandrien, auch nach Massauah und 
Suakin senden. Hier werden sie umgepackt und in Ballen nach Europa 
versandt. 

Die rohe, die naturelle Ware ist oft ungemein unrein, neben vielfach 
zerbrochenen Blattern finden sich Stengelreste, Fruchthiilsen und oft in 
groBer Menge die sog. Arghelblatter. Von diesen Unreinigkeiten, die oft 
50% betragen, wird die Ware erst in Europa durch Absieben und Ver
lesen gereinigt. Die zerbrochenen Blatter werden dann nochmals durch 
Sieben vom Staub befreit und als Fo!. Sennae parva in den Handel 
gebracht. Doch kommen auch sehr sorgfaltig behandelte reine Blatter in 
den Handel. 

Die Blatter sind blaBgriin, 2-3 em lang, bis zu P/2 em breit, etwas 
lederartig, langIich, lanzettformig, in der Mitte am breitesten, unten ungleieh 
geteilt oder verkehrt-keilformig, dann oben am breitesten, stachelspitzig, 
zart behaart. Die Arghelblatter von Cynanchum Arghel, einer Askle-
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piadazee, fuhlen sich rauher an, sind dick, lederartig, runzIig, kurz und 
steif behaart, langlich-Ianzettformig, gelblich, am Grund gleich (Abb. 301 
bis 303). 

Geruch der Sennesblatter ist siiI3lich, unangenehm, Geschmack schlei
mig, unangenehm bitter. 

Abb. 301. Frucht (f) und BlAtter von Cassia IIcutifolia. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen dad hOchstens 12 % betragen. 
Jilestandteile. Oxymethylanthrachinone wie Chrysophansaure und 

Emodin, Sennapikrin, Kathartomannit, Apfelsaure und Weinsiiure. Au13er
dem noch harzige Bestandteile, die sich in kochendem Wasser und Alkohoi 
leicht losen, aber Leibschneiden hervorrufen; man entfernt dieses Harz durch 
Ausziehen mitSprit und erhalt so die Folia Sennae Spiritu extracta, 

Abb. 302. Bl/~tter und Frucht (f) von Cassia obovllta. Abb. 303. Arghelbllltter' 

Folia Sennae sine Resina, Folia Sennae deresinata oder vermeidet 
beim Ausziehen alles unmittelbare Kochen. 

Anwend ung. Die Senna ist sowohl in der arztIichen Berufstatigkeit 
wie in der Volksheilkunde eines der beliebtesten Abfiihrmittel, teils fiir 
sich, teils als Zusatz zu einer groBen Zahl von Heilmitteln. Ferner in der 
Branntweinbereitung. 

Beim Ankauf ist darauf zu achten, daB die Blatter moglichst frisch, 
griin sind, da verlegene Ware schwacher wirken solI. 

Es ist auch als Palthe - Sennesblatter eine Ware in den Handel 
gebracht worden, der die abfiihrende Wirkung, das Emodin, fehlt, sie soll im 
Gegenteil fast stopfen. Der Name PaltM ist eine Verstiimmelung von Palt
Senna bzw. Senna del appalto, d. h. Pacht-Senna, womit die alexandrinischen 
Sennesblatter bezeichnet wurden, indem im Anfang des 19. Jahrhunderts die 
agyptische Regierung den Handel mit Sennesblattern im Sudan zu einem 
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Aileinrecht, zum Monopol, gemacht und verpachtet hatte. Die als Palthe
Sennesblatter in den Handel gebrachte Sorte stimmt jedoch mit der echten 
alexandrinischen nicht iiberein. Sie stammt von Cassia holosericea bzw. 
Cassia auriculata und ist in Abessinien, Arabien und dem nordwestlichen 
Indien heimisch. Die Blatter haben etwa die Grolle der Alexandriner, 
sind aber an beiden Seiten abgerundet, am oberen Ende stachelspitzig, am 
Rande stark verdickt und dicht mit schief abstehenden liingeren Haaren 
besetzt. 

Priifung. Um die Paltbe-Sennesblatter nachzuweisen, schiittelt man 
einen erkaIteten Aufgull der Sennesblatter mit Benzin, giellt die Benzin
losung nach dem Absetzen ab, fiigt ihr etwas Ammoniak£liissigkeit hinzu und 
erwiirmt gelinde unter der notigen Vorsicht. Bei echten Sennesbliittern 
zeigt sich eine Rotfarbung der Ammoniakfliissigkeit, bei Palthe-Sennes
blattern Gelbfarbung. Oder man priift nach J oof Vamoscy mit konzen
trierter Schwefelsaure; Paltbe-Sennesblatter mit Schwefelsaure betupft, 
farben sich sehr bald karminrot, echte Sennesblatter hOchstens gelblichbraun, 
eine Priifung, die vom D. A. B. 6 iibernommen worden ist. 

**t Folia Stram6nii. Stechapfelbliitter. 
Feuilles de stramoine ou de pomme llplneuse. Stramony-Ieaves. 

Datura stramonium. Solanaceae. Nachtschattengewiichse. 
Asien, bei uns iiberall verwildert und angebaut. 

Der Name Stechapfel kommt daher, weil die als Unkraut wachsende, 
triehterformig weillbliihende, einjiihrige Pflanze weiehstaehlige Kapsel
friichte triigt (Abb. 304). 

Abb 304. Datura stramonium. 

Bliitter zugespitzt-Ianzettlich bis eiformig, ungleieh buehtig-geziihnt, 
bis zu 20 em lang, bis zu 15 em breit, langgestielt, am Grund meist keil
fOrmig oder herzformig, oben dunkler, unten heller; fast kahl, der walzige 



238 Folia. Blatter. 

Blattstiel auf der Oberflache von einer engen Furche durchzogen. Geruch 
schwach betaubend, Geschmack ekelhaft bitter und salzig (Abb. 305). 

Die Blatter sollen zur Bliitezeit, im Juni bis September, gesammelt 
werden. 

Die in Deutschland angebaute Ware ist schOn groll, blattrig und 
gilt als beste, die ungarische als geringwertiger. Der Riickstand nach 

dem Verbrennen dad hOchstens 20% be
tragen. 

Priifung. Etwa beigemischte Blatter 
von Solanum nigrum erkennt man daran, 
daJl diese ganzrandig oder stumpf-gezahnt 
sind. 

Bestandteile. Hyoszyamin, ein sehr 
giftiges Alkaloid, dem Atropin auch in seiner 
Wirkung ahnlich. Reichlich salpetersaure Erd
und Alkalisalze. 

Anwendung. Innerlich als Tinktur, 
Extrakt usw. Ferner als Raucherungs
mittel gegen asthmatische Leiden (Asthma-

Abb. 305. krauter). 
Blatt von Datura stramonium. Stramoniumzigarren bzw. -zigaretten, ('I. nat. GroBe.) 

die ebenfalls zu diesem Zweck angewendet 
werden, bestehen aus einem Gemische von Tabak- und Stramonium
blattern. 

Folia Thllae. 
Chineslscher Tee. FeulUes de the. Tea. 

Thea 8inensi8. Thea chinensiB und andere Arten. 
Thedceae. Teegewachse. 

China, Japan, angebaut in anderen Landteilen Asiens und in Amerika. 

Der Anbau des Teestrauches und die Benutzung seiner Blatter als 
GenuJlmittel ist in China, der eigentlichen Heimat, uralt. Von dort 
hat sich der Anbau zuerst nach Japan und zu Anfang des vorigen 
J ahrhunderts nach Ostindien, Java, Sumatra, Ceylon, Brasilien und 
zuletzt nach Kalifornien verpflanzt. Der GenuJl des Tees hat sich alImah
lich, wenn auch in sem verschiedenem Mallstab, iiber aIle Liinder der 
Erde verbreitet. Wiimend z. B. in England fiir Kopf und Jahr der Ver
brauch auf 2,5 kg berechnet wird, erreicht er in Deutschland nur 0,3 kg 
und noch weit weniger in den siideuropiiischen Liindern. Der Weltver
brauch an Tee betriigt rund 350 Millionen kg. 

Die Teepflanze ist ein immergriiner Strauch, mit dunkelgriinen, jung 
weiIlfilzigen, lanzettlichen oder mehr eiformigen Bliittern; er triigt weille 
oder rosenrote Bliiten und mehrfiicherige Kapselfriichte mit groBen braunen 
Samen und wild bis 10 m hoch, jedoch in der Pflanzung stets weit niedriger 
gehalten, hochstens bis zu 3 m. Der Anbau geht in China bis zu 40° n. Br., 
jedoch liegt das Hauptgebiet zwischen 25° und 31 ° n. Br. Man benutzt 
fUr den Anbau Berg- und Hiigelliindereien mit leichtem aber fruchtbarem 
Boden und baut entweder in dichten Pflanzungen oder in Reihen an, gleich 
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unseren Weinbergen. Zur Anpflanzung werden aus Samen gezogene Setz
linge benutzt; haben diese eine GroBe von 25-30 cm erreicht, wer
den sie in einer Entfernung 
von P/a m verpflanzt und 
spater auf etwa 60 cm 
gestutzt. Der Boden zwi
schen den Strauchern wird 
stets gut gelockert, vom 
Unkraut gereinigt und maBig 
gedungt. 1m dritten Jahre 
werden aile Triebe entfernt, 
um ein vollstandig neues 
Ausschlagen zu veranlassen. 
J etzt beginnt die eigentliche 
Ernte, und zwar in den 
warmeren Gegenden im Fe
bruar und Marz und wahrt bis 
in den Mai hinein. Die ersten, 
noch weiBfilzigen Blatter 
werden halbentwickelt fur 
sich gesammelt und als sog. 
Blutentee besonders hoch 
geschlitzt. Fur die besseren 
Sorten sollen nur die an der 
Spitze befindlichen Blatt
knospen und die nachsten 
sechs Blatter gesammelt 
werden. Die Blattknospe 
und die beiden ersten Blatter Abb.306. Thea chinensis. 

bilden den Pekko, die nach-
stenden Souchong, die ubrigen denKongo. Man nimmt gewohnlich drei, 
auch vier bis funf Haupternten vor. Indischer und J avatee werden nur 
zweimal im J ahr geerntet. Auf Ceylon erntet man ununterbrochen. Die 
ersten Ernten sind die wertvollsten (Abb. 306). Es haben sich bei dem 
groBartigen Anbau des Teestrauches verschiedene Abarten herausgebildet, 
z. B. Th. viridis, mit groBen, breitlanzettlichen Blattern, Th. bohea, mit 
kurzen, verkehrt-eiformigen, Th. stricta, mit schmalen, Th. assamica, mit 
breiten, seidenartig glanzenden Blattern. Diese Abarten sind natiirlich von 
EinfluB auf die Gute der Ware, doch scheinen Boden- und Warmeverhlilt
nisse und die Art der Behandlung von weit groBerer Einwirkung zu sein. 
Durch diese letztere werden vor allem die beiden groBen Gruppen des Tees: 
griiner und schwarzer, bedingt. Der grune Tee kommt hauptsachlich 
aus den Provinzen Kianguan, Kiangsi und Chekang, der schwarze aus 
Fokien und Kanton. Der Hauptaus£uhrplatz ist Kanton. Die Gesamt
ausfuhr Chinas nach Europa wird auf rund 125 000 000 kg geschlitzt. 
Von der japanischen Ernte geht der groBte Teil nach Amerika, doch auch 
Deutschland und Holland beziehen von dort. Java £iihrt viel nach Holland 
aus, Ostindien dagegen nach England. Der ostindische, namentlich der 
Assamtee, ist sehr kraftig, so daB er £iir den europaischen Geschmack mit 
leichteren chinesischen Sorten gemischt werden mull. Dberhaupt solI in der 
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richtigen Mischung der einzelnen Sorten untereinander, zur Herstellung 
bestimmter Geschmacksrichtungen, ein wichtiger Kunstgriff der chinesi
schen Handler liegen. Oberdies kommt hinzu, daB in Europa fiir den Ver
brauch immer mehr die chinesischen Teesorten mit Ceylon-, indischen und 
J avatees gemischt werden, do. diese Sorten einen groBeren Thein- und 
Tanningehalt haben als die chinesischen. 

Bis zur Herstellung einer marktfahigen Ware muB der Tee eine ganze 
Reihe der verschiedensten Bearbeitungsweisen durchmachen, je nachdem 
man schwarzen oder griinen Tee haben will. Die Bereitung des letzteren 
ist die einfachste. Die lederigen Blatter werden bei einer Warme von 40° 
zum Welken gebracht, darauf auf lrupfernen Platten oder in eisernen 
Kesseln, nachdem man sie zuvor, wenn notig, befeuchtet, bei gelindem Feuer 
gedampft. Hierbei kriimmen sich die Blatter zusammen und rollen sich zum 
Teil auf; man unterstiitzt dies en V organg durch fortwahrendes Riihren mit 
Stab en sowie durch Reiben und Kneten zwischen den Handen. Diese Arbeit 
wird ein- bis zweimal unterbrochen, man laBt den Tee abdunsten und erwarmt 
ihn von neuem, bis er vollstandig trocken ist. So zubereitet heiBt er gr ii n e r 
Tee; er zeigt eine griine Farbe, ist kraftig, aber von etwas herb em Geschmack. 

Soll schwarzer Tee bereitet werden, so verlaufen die Arbeiten in ahn
licher Weise, nur mit dem U nterschiede, daB man ihn zwischen den einzelnen 
Rostungen einer gewissen Garung unterwirft, indem man ihn noch warm 
auf Zement- oder HolzbOden in Haufen schichtet und sich selbst iiberlaBt. 
Hierbei erhitzt er sich, darf jedoch eine Warme von 40° nicht iibersteigen 
und wird deshalb ofter mit nassen Tiichern iiberdeckt. Die Arbeiter beob
achten die Erhitzung sehr genau und unterbrechen sie zur bestimmten Zeit, 
wenn die Blatter eine kupferrote Farbe angenommen haben, um den Tee 
dann abermals in die Rostpfanne zu bringen. Zuletzt wird er bis zur volligen 
Austrocknung gerostet und durch fortwahrendes Kneten in die beliebte 
Form gebracht, dann durch Sichten und Sieben von Schmutz und Staub 
befreit und, je nach dem Geschmacke des Verbrauchers, mit wohlriechenden 
Bliiten, wie Orangen oder Jasmin, versetzt. In groBeren Betrieben benutzt 
man fiir die Trocknung schwarzer Tees eigens dafiir gebaute Rostofen mit Riihr
vorrichtung und Luftzufiihrung. Man blast heiIle Luft, die auf etwa 100° er
bitzt ist, hinein. Die marktfabige Ware wird gesondert und verpackt, und 
zwar meist in mit Papier beklebte Kisten, die mit cbinesischen Schriftzeichen 
versehen sind. Innen werden die Kisten mit Bleibliittern, Bleifolie, ausgelegt. 

Es wiirde zu weit fiihren, aIle die zahllosen Handelssorten bier zu be
sprechen, um so mehr, als eine wirklich kennzeichnende Beschreibung un
moglich sein diirfte; wir begniigen uns, nur die wichtigsten Sorten zu nennen. 

Vondengriinen sind dies hauptsa.chlich Haysantee, zudiesemgehoren 
noch Junghaysan, ferner Imperial- oder Kaisertee, Gunpowder, 
Tonkay UBW. Von den schwarzen.Sorten, die in Deutschland meist ge
briiuchlich sind, nennen wir Pekko, die feinste Sorte mit'vielen weiBen 
Spitzchen, auch Pekkobliitentee genannt, Souchong und Kongo. Die 
abgesiebten Bruchstiicke der Bliitter kommen als Gr us t ee in den Handel. Die 
letzten Abfalle wurden friiher mit Blut zusammengeknetet, in Ziegel geformt 
undgetrocknet. Dieser sog. Ziegeltee, Wiirfeltee oder Backsteintee ging 
samtlich nach Mittelasien, wo er mit Milch und Talg genossen wurde. Auch 
ala Scheidemiinze wurde er dort benutzt. Heute haben sich die Verhiiltnisse 
insofern geii.ndert, als der Zie~ltee eine bedeutende Handelsware geworden ist, 
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indem sich der Tee, so zusammengepre.l3t, leicht verschicken und auf Reisen 
mitnehmen la.l3t. Die Herstellung des Ziegeltees geschieht nach Angabe des 
Apothekers Gohring in Hankau hauptsii.chlich in Hankau in gro.l3en neu
zeitlich eingerichteten Fabrlken. Es wird sowohl griiner als auch schwarzer 
Tee verarbeitet. Der schwarze Tee wird zerkleinert, in bestimmte Mengen 
abgewogen und auf Sackleinwand gelegt, die sich auf einem Roste befindet, 
durch den von unten Wasserdampf streicht. Das Sackleinen wird iiber dem 
Tee zusammengefaltet und eine weidengeflochtene Haube dariibergestiilpt. 
N ach kurzer Zeit kommt der gedii.mpfte Tee in einemMetallformblock unter die 
hydraulische Presse, deren Dutzende zu gleicher Zeit arbeiten. Die Blocke wer
den danndreiStunden beiseite gestellt, dann der Ziegeltee herausgenommen und 
drei Wochen lang auf Trockenboden ausgetrocknet. Diese Ziegel sind 24 cm 
lang, 18,3 cm breit und 1,9 cm dick. Der griine Tee wird zu dickeren Ziegeln 
verarbeitet, indem die Teeblatter nicht zerkleinert werden. Der griine Ziegel
tee wird hauptsachlich in das Innere Asiens an die Steppenvolker versandt. 

Der Haupteinfuhrplatz fiir Deutschland ist Hamburg. Ru.I3land fiihrte 
friiher iiber Kiachta und Nishnij Nowgorod, quer durch Zentralasien, be
deutende Mengen sehr feinen Tees ein, welcher als Karawanentee hoch
geschii.tzt war. 

Heute bezieht auch Ru.I3land die gro.l3te Menge seines Verbrauches 
zu Wasser. , Da der Tee durch lange Seefahrt etwas an Giite verlieren soll, 
benutzte man von jeher die schnellsten Schiffe dazu, friiher eigens dazu ge
baute Klipper, heute fast ausschlie.l3lich Dampfschiffe, und zwar, um den 
Weg zu kiirzen, die Fahrt durch den Suezkanal. 

Bestandteile. Thein bis zu 3%, ein Alkaloid, dem KoHein gleich; 
ferner atherisches 01, worin sich Methylsalizylat befindet, Protein und bis 
zu 3% Gerbsaure. 

An wen dun g. Der Tee dient vor allem als Genu.l3mittel, er wirkt 
belebend, die Gehirn- und Nerventatigkeit anregend, mild erwarmend. 
N ur im 'Oberma.13 genommen wirkt er erschlaffend, namentlich storend 
auf die Magennerven. Ebenso ist ein zu langes Ziehen zu vermeiden, cia er 
dann noch aufregender als sonst wirkt. Die richtigste Bereitung des Tees 
mochte wohl die russische sein, bei der die Blatter mit wenig siedendem 
Wasser gebriiht, dann der so entstandene AUBZug erst im Trinkgefa.13 mit 
der notigen Menge siedenden Wassers verdiinnt wird. 

Auf b e wah ru n g. Tee ist ungemein empfindlich gegen a u.l3ere Einfliisse; 
er ist vor Licht, namentlich a ber vor Feuchtigkeit, durch die er sehr leicht muffig 
wird, zuschiitzen; auchfremde Geriiche ziehter sehrleicht an,ist deshalb fiir 
den Einzelverkauf in Biechgefallen oder wenigstens in mit Zinnblattern 
ausgelegten, gut schliellenden Kisten aufzubewahren. Auch solI man ihn nicht 
mit stark riechenden Gegenstiinden in ein und demselben Schrank aufbewahren. 

Verfii.lschungen. Der Tee, und zwar hauptsachlich der griine solI 
sowohl in China als auch namentlich in England und Ru.I3land vielfach mit 
anderen Blattern vermengt werden. Es Bollen hierzu die Blatter von 
Weidenarten, von Epilobium roseum, Cerasus Mahaleb, Prunus spinosa, 
verwandt werden. Durch Aufweichen in Wasser und Ausbreiten der 
Blatter auf wei.l3em Papier erkennt man diese Zumengungen infolge ihrer 
von den Teeblattern abweichenden Form. 

Schlimmer als diese Verfalschungen ist das in China und auch wie man 
sagt in England in groJ3em Ma.l3stabe betriebene Verfahren, gebrauchte 

Bnchhelster·Ottenbach. I. 15. Anfl. 16 
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Teeblatter wieder frisch zu bearbeiten. Rier konnen nur Geruch und 
Geschmack Anhaltspunkte geben. 

Grline Tees sollen auch vielfach aufgefiirbt werden, indem man ihnen 
griine Farbenmischungen oder Kurkumapulver und Indigo beimengt. 
Schiitteln mit kaltem Wasser und Absetzenlassen der Fliissigkeit geben 
hier Auskunft. 

Unter Tee-Ersatz versteht man Mischungen der Blatter von in 
Deutschland wachsenden Pflanzen wie Brombeer-, Himbeer-, Pfefferminz-, 
Biil'entraubenblittem und anderen. Solche Mischungen diirfen nicht als 
Teemi sch ung bezeichnet werden, es muB in der Bezeichnung deutlich 
hervortreten, daB es sich um Tee-Ersatz handelt, auch die Benennung 
schwarz darf nicht dabei verwendet werden 

**t Folia Toxicod6ndri oder F. Rhois toxicod6ndri. 
Giltsumachbliitter. 

Feullles de sumac v(m(lDeux. Polson-Ivy-leaves. 
BlllUI to:ricoIUndron. Anacardidceae. Sumachgewiichse. 

Nordamerika. Japan. 

Diese von dem Giftsumach, einem Kletterstrauch abstammenden 
Blatter sind heute so gut wie veraltet. Nur in der Romoopathie spielen 
sie noch eine Rolle, z. B. gegen Rautkrankheiten. Sie sind sehr giftig, 

E' 

Abb. 307. Rhus toxicodendron. 

wenigstens im fmchen Zustande, wo sie selbst beim Pfliicken schon Ent
ziindungen der Raut hervorrufen. Der eigentlich giftige Stoff ist im 
Milchsaft der Blatter die sog. Toxikodendronsii.ure, ferner ist Kardol 
darin enthalten. Die Blatter sind dreizahlig, gestielt, eiformig, meist un
behaart. Der Rand ausgeschweift oder schwach gekerbt (Abb. 307). 
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Folia Trifolii fibrini 
oder 

Menyanthis 
trifoliatae. 

Bitterklee. Fieberklee. 
Dreiblatt. Wasserklee. 

Blberklee. Zotten
blumenblitter. 

FeulUes de m(myanthe 
ou de traDe d' eau. Buck

bean. Water-treroU. 

Menytinthu trifolitita. Gen
tianticeae. Enziangewiichse. 

Nord. und Mitteleuropa. 
auf Sumpfwiesen. 

Die Blatter sind 
wahrend der Blutezeit 
im Mai und J uni zu Abb. 30 . Fol. Trifolil 

flbrlnl (", Orlllle) . 
3 

sammeln, spater sterben 
sie abo Die wei13en Bluten
trauben befinden sich an einem 
blattlosen Schafte. Der Stiel ist 
drehrund, mit weiten Luftlucken 
durchsetzt, bis 10 cm lang und 
5 mm dick. Die Blatter sind drei
zahlig, die Fiederblattchen eirund 
bis lanzettlich oder elIiptisch, 3 bis 
10 cm lang, 2-5 cm breit, sitzend, 
kahl, in den Buchten mit einem 
Zahnchen versehen, lebhaft griin, 
Geruch schwach, Geschmack star k 
bitter (Abb. 308 u. 309). 

Bestandteile. Ein glykosi
discher Bitterstoff Menyanthin, 
der sich beim Behandeln mit Sau
ren in Zucker und atherisches 01 
spaltet. 

Anwendung. 1m AufguJ3 
und Extrakt als magenstarkendes 
Mittel. W urde friiher als Mittel 
gegen Wechselfieber angewandt. 
Dient ferner in groBen Mengen 
als Zusatz zu Magenschnapsen 
und, wie man sagt, auch in der 
Brauerei. Abb. 309. Menyantbes trlfoliata. A Bliibend, 

B LingS8Chnitt der BUite, C Querscbnitt des 
Frucbtknotens, D Kapseifrucht mit Samen, 

E Samen, F Lingsscbnitt deB Samens. 

16* 
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Folia Uvae Ursie 
Biirentraubenbliitter. Mehlbeerenbliitter. Moosbeerenbliitter. 

Feuilles de busserole. Bearberry-leaves. 
Arctostaphylos uva urai. Ericaceae. Heidekrautgewii.chse. 

Unterfamilie Arbutoideae. 
Alpan, Norddeutschland, Asien, Amerika. 

Die Blatter sind immergriin, lederartig und briiehig, 1,2-2,5 em lang, 
0,5-1,2 em breit, kurzstielig, der Stiel 3-5 mm lang, spatel£ormig bis 
verkehrt eirund, auf beiden Flaehen netzaderig, glanzend, auf der Ober

Abb. :no. Fol. Uvae Ursl. 

seite kahl, dunkelgriin, spater braunlieh 
werdend, ganzrandig. Blattspitze abge
rundet oder in ein kurzes, zuriiekge
bogenes Spitzehen auslaufend. Geruehlos; 
Gesehmaek herb, bitterlieh, zusammen
ziehend, sehliel3lieh etwas siiJ3lieh. Die 
Blatter sind im Mai bis Juni zu sam
meln (Abb. 310 u. 311). Man streift sie mit 
der Hand a b und troeknet sie an der Luft 
oder bei kiinstlieher Warme. Die Baren

traube findet sieh auf moorigem aber auch auf sandigem Boden, in Heiden 
und in Gebirgen, in Deutschland in den bayrischen Alpen, im siidlichen 
Schwarzwald, in WestpreuJ3en und in der Liineburger Heide. Die krug
formigen, weiJ3en, rotgeranderten, mit fUnf Zipfeln versehenen Bliiten sind 
gipfelstandig. Die beerenartige Steinfrucht ist purpurrot. 

Abb.311 . 

Sie werden viel aus der Schweiz, Bayern 
und Osterreich, auch Spanien in den Handel 
gebracht. Die spanischen sind gewohnlich 
groJ3er als die ubrigen und mehr mattgriin. 

1m Handel bezeichnet man die beste Ware 
als grune handgelesene Blatter, geringere 
als naturell gesiebte. Sie wird in Sacken 
von 40-50 kg gehandelt. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf 
hOchstens 4 % betragen. 

Bestandteile. Bis .3,5%" ein bitterer, 
kristallinischer glykosidischer Korper Arbutin, 
Gerbsaure in groJ3en Mengen (34%). Methyl
arbutin. Ein Bitterstoff Urson. Erikolin. Gal
lussaure. 

Anwendung. Namentlich gegen Blasen
leiden und Leiden der Harnwerkzeuge. 1 Ell
loffel voll auf 2 Tassen. Das D.A.B. 6laJ3t Ab

kochungen aus grobem Pulver herstellen. In der Branntweinbereitung. 

Arctostaphylos uva ursi. Links 
nnten eine BIUte (vergr6Ilert) ; 
rechts ein Staubblatt mit kenn· 

zeichnenden Romern. 

Verwechsl ungen und P riifung. Blatter der Preiselbeere von 
Vaccinium vitis idaea, am Rand eingerollt und besonders bei grolleren 
Blattern schwach grobgekerbt, unterseits stark mit Punkten versehen, nicht 
so kraftig netzaderig (Abb. 312 u. 313). Blatter der Heidel~eere nicht 
lederartig, eirund, nicht netzaderig, Rand kleingesagt, Unterseite ' mit 
rostfarbenen Punkten. Buchsbaumblatter von Buxus sempervirens, 
eifor~ig-zugespitzt, an der Spitze ausgerandet, nicht netzaderig (Abb. 314). 
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Gepulverte Bii.rentraubenblatter priift man auf Verwechslungen, 
durch verdiinnte Eisenchloridlosung (1+9). Nach einer halben Stunde 
miissen samtliche Teilchen b1au gefarbt sein. 

N a c h wei s. Kocht man 1 g der zerschnittenen Barentraubenblatter 
mit 50 ccm Wasser zwei Minuten aus und fiigt dem Filtrat ein Kornchen 
Ferrosulfat hinzu, so 
wird die Fliissigkeit 
sofort violett gefiirbt, 
und es entsteht bald 
ein violetter Nieder-
schlag. 

Das Arbutin, 
das, wie oben gesagt, 
zu etwa 31/ 2% in den 
getrockneten Bliittern 
vorhanden ist, wird 
fiir sich dargestellt. 
Es kristallisiert in 
langen, seidengliinzen- I¢~~~lt~;~. 
den Nadeln. Geruch- blatt. 

los, loslich in 8 Teilen 
Abb. 313. Vaccinium vitis idaea. 

Abb. 314. 
Buchsbaum· 

blatt 

kaltem und 1 Teil siedendem Wasser, ferner in 16 Teilen Weingeist, ist 
dagegen unloslich in Xther. 

Barentraubenblatter wie das Arbutin werden gegen Blasen- und 
Nierenerkrankungen empfohlen. Beim Gebrauch von Fol. Uvae Ursi fiirbt 
sich der Urin oft griinlich, was auf Entstehung von Hydrochinon aus dem 
Arbutin zuriickzu£iihren ist. Man kann das Hydrochinon durch Xther aus 
dem Urin ausziehen. 

F6lia Vitis idaeae. Preiselbeerbliitter. Kronsbeerenbliitter. 
Feullles d'aireUe ponctuee. Cowberry-leaves. 

Vaccanium "ati8 idJea. Ericdceae. Heidekrautgewachae. 

Unterfamilie Vaccinioideae. 

Auf der niirdlichen Erdhii.lfte iiberall in Laub. und Nadelwaldern. 

Bliitter lederartig, verkehrt-eiformig oder elliptisch, besonders bei 
groBeren Bliittern schwach grobgekerbt, unterseits stark mit Punkten ver
sehen, an der Spitze ofter ausgerandet (Abb. 312 u. 313). 

Geschmack zusammenziehend. 
Sollen im September eingesammelt und bei gewohnlicher Wiirme aus

getrocknet werden, da Erhitzung die Bestandteile veriindert. 
Bestandteile. Gerbsiiure, Hydrochinon, Arbutin. 
Anwendung. Gegen GliederreiBen und Gicht, aber nur in geringen 

Mengen, da sonst infolge des Hydrochinons unerwiinschte Nebenerscheinun
gen auftreten. 
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Gruppe VIII. 

Herbae. Krauter. 
Die in dieser Gruppe aufgefiihrten Drogen sind durchaus nicht 

immer vollstandige Krauter, krautartige Pflanzen, sondern groBtenteils 
nur Pflanzenteile, Zweige mit den daranhii,ngenden Blattern und meist 
auch Bliiten. Mehr und mehr kommt man aber dahin, die Blatter fiir sich 
allein, ohne die meist wirkungslosen Stengel zu sammeln, so daB diese Ab
teilung zugunsten der vorigen sehr zusammengeschrumpft ist. 

Herba Abr6tani. Eberraute. Herbe d'aurone mAle. Southern wood. 
Artemisia abr6tanum. Oomp6sitae. Korbbliitlergewichse. 

Untergruppe PubuZi/l6rae. Riihrenbliitler. 
SiidlicheB Europa, bei una angebaut. 

Die bliihenden Zweige der Eberraute. Blatter doppelt fiederschnittig, 
die Einschnitte fadenformig, Bliitenkopfchen gestielt, einzeln in den Blatt
winkeln, graugriin. Geruch wiirzig, Geschmack gleichfalls, bitter. 

Bestandteile. Xtherisches 01, Bitterstoff und Abrotanin. 
Anwendung. Als wurmtreibendes und magenstarkendes Mittel. 

Ferner auch zu Badern und als Gewiirz. In der Branntweinbereitung. 

Herba Absfnthii. Wermut. Alsel. 
Herbe d'absinthe. Herbe aux verso Herbe sainte. Wormwood. 

Artemisia absin'hium. Oomp6Bi'ae. 
Untergruppe Pubuli/!6rae. Riihrenbliitler. 

Europa, Nordasien. 

Das Kraut ist im Hochsommer im Juli und August wahrend der Bliite
zeit zu sammeln und wenigstens von den ganz groben Stengeln zu befreien. 
Vorzuziehen ist das wildwachsende Kraut von trockenen Platzen. lodes 
laBt das Deutsche Arzneibuch auch die Blatter und bliihenden Zweig
spitzen angebauter Pflanzen zu. Der Anbau geschieht in Deutschland in der 
Provinz Sachsen, z. B. auch in Miltitz in den Olpflanzengarler der Firma 
Schimmel & Co., bei Quedlinburg am Harz und um Colleda. Ferner kommt 
fiiI den deutschen Handel die Ware aus Ungarn und der Tschechoslowakei 
in Betracht. Der Anbau geschah vor allem in Frankreich, und zwar in 
Orly zu Ivry sur Seine gehOrig. Infolge des Verbotes der Herstellung ab
sinthhaltiger Getrapke lii,Bt die franzosische Regierung allen Wermut ver
nichten. In Amerika wird der Anbau hauptsachlich in Wiskonsin betrieben in 
Sauk County. Der Wetmut wird zwischen Deckfrucht gesat, zwischen Hafer 
und Gerste, und erst im zweiten Jahre geerntet, wenn er in voller Bliite steht. 
Zu dieser Zeit enthii,1t er am meisten atherisches 01. Man erntet nun so 
lange, bis der Olgehalt zu gering wird; dann verbessert man den Boden durch 
Anbau von Mais, um im nachsten Jahre wiederum Wermut zwischen Gerste 
und Hafer zu saen. 

Die grundstandigen, bodenstandigen Blatter sind langgestielt, drei
fach fiederteilig, die Endzipfel spitz. Die Stengelblatter kiirzer gestieIt, 
doppelt oder nur einfach fiederteilig. Die in der Nahe der Bliiten stehenden 
Blatter sitzend und nur einfach fiederteilig. Blattchen je nach dem Boden 
sehr verschieden breit, beiderseits, gleich wie die Stengelteile, mit silber-
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grauen Seidenhaaren besetzt, besonders bei wildwachsenden Pflanzen. Die 
Bliitenkopfchen kugelig, 3 mm dick, nur aus Rohrenbliiten bestehend. Ge
ruch kraftig-gewiirzhaft, Geschmack stark bitter (Abb. 315). 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hOchstens ' 1 % betragen. 
Bestandteile. Bis 2% griinblaues atherisches 01, ein Bitterstoff 

Absinthiin, Gerbstoff, Apfelsaure und Bernsteinsiiure. 
Anwendung. Als kraftiges, magenstarkendes Mittel. Als Zusatz zur 

Bereitung bitterer Magenschniipse und als Zusatz zu ViehfreBpulver. Bei 
Wurmleiden. Lange fortgesetzter Gebrauch von Wermut wirkt schiidlich. 

Abb. 315. Artemisia absinthium. 
A Grundstindiges Fiederblatt, B Zweig mit Bliiten, C LAngsschnitt eines J3liitenkopfchens, 
D Bliitenkopfchen, aufgebliiht, E weibIlche Randbliite, F Bcheibenbliite (Zwitterbillte), G Pollen

kilmer, H Haar des Bliitenstandes In T-form. 

In Siideuropa und England wird meistenteils Artemisia pontica, 
romischer Wermut, pontischer Wermut, auch in Thiiringen und 
Sachsen vorkommend, und Artemisia maritima, an Meereskiisten 
wachsend, dafiir verwendet; beide sind weniger bitter, aber von angeneh
merer Wiirze und dienen zur Herstellung des Wermutweines. 

Zur Herstellung von Absinthbranntwein, Schweizer Absinth 
dient in Gebirgsgegenden das Kraut von Artemisia glaciaIis oder A. spicata, 
das unter der Bezeichnung weiBer Genip, Herba Absinthii alpini 
oder Herba Genipi albi im Handel ist. Schwarzer Genip stammt 
von Artemisia vallesiaca. In manchen Alpengegenden, wie im Ober-Engadin, 
versteht man jedoch unter Genip das Ivakraut von Achillea moschata {s.d.}. 
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Abb. 316. Aconitum napellu8. 
A Billbender Zweig, B Lings8chnitt der Billte, C Von den 

Hilllblittern befreite Bliite, D, E Staubblatter, F Frucht. 

**t H~rba Acomti. 
EIBenhutkraut. Akonit
kraut. Slurmhutkraut. 

VeooBwagenkraut. 
AconJt. Tue-Ioup bleu. 

WoH's-bane. 
AconUum napalw. Ranun· 
culdceae. Ha.hnanfuBgewichse. 

Unterfamilie HeUeb6reae. 

Siideuropa in Bergwii.ldern. be: 
una in Deutschland vor allem 
im Sohwarzwa.1d. Bayern. 
Riesengebirge und farner den 

Vogeaen. auch angebaut. 

Nurvon wildwachsen
den ausdauernden Pflan
zen wahrend der Blute
zeit zu sammeln. Blatter 
fingrig, handformig ge
teilt, oben dunkel-, unten 
heller-griin. Geruchlos, 
selbst beim Zerreiben nur 
schwachriechend; Ge
schmack scharf, bitter 
(Abb. 316). 

Bestandteile. Ein 
sehr giftiges Alkaloid 
Akonitin, Napellin, nicht 
giftige Akonitsaure. 

Ziemlich veraltet. 
Durch TU8era Aconiti 
ersetzt. 

**t H~rba Ad6nidis. 
AdonlBkraut. Adonls

rOBchenkraut. Friihllngs
adonis kraut. 

Adonlde. Bel-argus. 
Phe8s8nt's-eye. 

Ad6nw vemdlW. Ranuncu. 
Idceae. HahnenfuBgewichse. 

Mittelmeerliinder. 
Deutschland. Ungarn. 

Das Kraut soIl wah
'rend der Blutezeit gesam
melt werden und kommt 
mit den groBen, gelben 

Bluten, meist gebiindelt, in Fascibus, in den Handel. Die Blatterdrei- bis 
mehrfach fiederschnittig, mit ganzrandigen Zipfeln. Geschmack scharf, bitter. 

Bestandteile. Ein giftiges Glykosid Adonidin. 
Anwendung. An Stelle der Fo!. Digitalis gegen Wassersucht ond 

lIerzkrankheit. 
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H~rba Agrim6niae. 
Odermennlg. Ackermennig. 

Berbe d' Aigremoine. Aigremoine. 
Agrimony. 

Agrim6nia ewpm6ria. R08aceae. 
Rosengewichse. Unterfamilie R08oideae. 

Europa hiufig. Deutschland. 

Das bliihende Kraut ist im J uli 
und August zu sammeln und von den 
groBen Stengeln zu befreien. Die 
Blatter sind unterbrochen gefiedert. 
Gelblich-filzig. Zerrieben zeigen sie 
schwach wiirzigen Geruch; Geschmack 
schwach, bitter, herb. Bluten gelb 
(Abb. 317) . 

. Anwendung. Bei Lungen- und 
Leberleiden. Ferner bei Schwerhorig
keit. In der Likor- und Branntwein
bereitung. 

Abb.817. Agrimonia eupatoria. 

H~rba Artemisiae. Beilu8kraut. Ginsekraut. 
Armoise. Berbe d'armoise. Mugwort. 

Areem~ wlgariB. Oomp6ftlae. Korbbliitlergewichse. 
Untergruppe Tuhull~, Rohrenbliitler. 

Europa. 
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SoIl kurz vor dem Entfalten der Bluten gesammelt werden und besteht 
aus den Stengelspitzen, den eiformigen rotbraunen BUitenkopfchen und 
den Blattern. Kraut dem Wermut ahnlich, aber nicht so weill behaart, 
die Oberseite ganz kahl und dunkelgrfin. Die unteren Blatter sind 
doppelt fiederteilig, die oberen einfach, die Zipfel spitz-schmal-lanzettlich, 
etwas breitbliittriger als beim Wermut. Geruch angenehm wiirzig, Ge
schmack gleichfalls, nicht bitter. 

Bestandteile. Xtherisches {)I und Gerbstoff. 
Anwendung. In vielen Gegenden ale Kuchengewiirz, namentlich 

zum Gansebraten. Als Arzneimittel seltener gegen Fallsucht, Epilepsie. 
In der Likor- und Branntweinbereitung. 

H~rba Ball6tae lanatae oder Marubii nigri. 
W oHstrapp. Schwarzer Andorn. Marrube noire Ballote noire Balota. 

LeonUf"U8 landlUII. Ball6ta nigra. Labiatae. Lippenbliitlergewiichse. 
Sibirien, Europa, Nordafrika. 

Die angebauten Pflanzen diirfen nicht angewendet werden. SoIl 
wiihrend der Blutezeit gesammelt werden. Stengel viereckig, wollig, mit 
gleichfalls weillwolligen Bliittern und gelben Bluten. Blatter handformig 
geteilt, Abschnitte dreispaltig. Geruch nicht angenehm; Geschmack 
bitter, herb. 

Bestandteile. Ein bitterer, harzartiger Stoff Ballotin, Gerbstoff, 
atheri,sches {)1. 

Anwend ung. Gegen Wassersucht. In der Branntweinbereitung. 
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H~rba Basillei. Herba Ocimi citrati. Basillkumkraut. 
Berbe de baslllc. Berbe royale. Basil. 

Ooimum btuilicum. Labldtae. Lippenbliitlergewiichse. 
Ostaaien, bei UD8 angebaut. 

nas Kraut wird wahrend der Bliitezeit von angebauten Pflanzen ge
sammelt. Stengel astig, vierkantig, wei.l3haarig, 30-50 cm hoch, Blatter 
langlich-eiformig, 4----5 cm lang, schwach gesagt; Geruch angenehm wiirzig, 
Geschmack gleichfalls, kiihlend. 

Bestandteile. ltherisches 01. 
Anwendung. Frisch getrocknet als Speisegewiirz. Selten als magen

starkendes Mittel. In der Likor- und Branntweinbereitung. 

H~rba Borraginis. BoretBch. Gurkenkraut. Bourrache. Borage. 
Bort"dgo o/ficindliB. BorragindC8lH. Boretsohgewiohse. 

Orient, bei UD8 angebaut. 

Wahrend der Bliitezeit mit den blauen Bliiten zu sammeln. Blatter 
bis zu 12 cm lang, zugespitzt-eiformig, in den Stengel verlaulend, rauh
haarig, fast ganzrandig. Geruch der frischen Blatter eigentiimlich wiirzig, 
der trocknen sehr schwach; Geschmack gleichfalls. 

Anwendung. Gegen SchwerhOrigkeit. Ofter in der Kiiche. In der 
Branntweinbereitung. 

H~rba B6tryos mexicanae oder H. Chenop6dii ambrosi6idis. 
Mexlkanlsches Traubenkraut. lesulter-Tee. Thil du Mexlque. 

Ohenop6dium ambrori6ide8. OhenopodidcslH. GinsefuBgewiichse. 

Memo, Siiddeutsoh1a.nd und an der Nordseekiiste verwildert. 

Soll wahrend der Bliitezeit gesammelt werden. Gelbgriin, Stengel 
gefurcht, Blatter langIich-lanzettlich, oben glatt, unten driisig behaart, 
gezahnt. Bliiten in Knaueln; Bliitenschwanze beblattert. Geruch wiirzig; 
Geschmack gleichfalls und kampferartig. 

Bestandteile. Griines Harz, atheruches 01, viele SaIze. 
Anwendung. Fri1her gegen die Leiden der Atmungswerkzeuge und 

Zungenlahmung, auch gegen Nervenleiden und besonders als Wurmmittel. 
Hierfiir wird jetzt das atherische 01 angewendet. In der Likor- und Brannt
weinbereitung. Als Mottenmittel. 

H~rba Bursae Pastoris. mrtentiischchen. Tischelkraut. 
Berbe de Jlaneti~re. Capselle bourse a pasteur. Shepherd's purse. 

OapB8l1a bUrN fHJ1116riB. Oruci/_. Kreuzbliitlergewiichse. 
"Oberall hli.ufig. 

nas Kraut soll wahrend der Bliitezeit gesammelt werden. 
Stengel bis zu 30 cm hoch; Blatter gefiedert, die unteren in einer flachen 

Rosette. Die Bliiten wei.l3, klein, in Trauben. SchOtchen verkehrt-herzformig, 
fast dreieckig. Geschmack zusammenziehend, scharf. 
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Bestandteile. Ein Alkaloid Bursin und eine glykosidische Saure, 
die Bursasaure. Aullerdem viele Kaliumsalze. 1m allgemeinen sind die 
blutstillenden Bestandteile noch nicht sicher festgestellt. 

Anwend ung. 1m Aufgull gegen Blutungen der Nase, der Gebar
mutter, des Uterus, als Ersatz fiir Mutterkorn, bei zu reichlichem 
Monatsflull, Menstruation. Der weingeistige Auszug aullerlich gegen 
sog. "Oberbein. 

Die Wirkung der Droge solI erhOht werden, wenn sie etwas feucht 
aufbewahrt wird, so dall sie eine geringe Garung erfiihrt. 

Die Verwendung der Droge ist uralt. Sie wird bereits von dem im 
1. Jahrhundert n. Chr. beriihmten griechischen Arzt Dioskorides in seinem 
Werke "De materia medica" erwahnt. 

**t Herba Cannabis indicae. Indlsches Hanfkraut. 
Herbe de chanvre Indlen. Indian hemp. 
OdnnabiB 8atlva. Mordceae. Maulbeergewii.chse. 

Indien, Afrika, bei uns angebaut. 

Der bei uns angebaute Hanf wird auller zur Extraktbereitung auf 
Hanffaser verarbeitet. Der Hanf, dessen Ausdiinstung schon betiiubend 
wirkt, ist zweihausig, und nur die weiblichen Pflanzen, die sogenannten 
Han f hen n en, liefern im Gegensatz zu der mannlichen Pflanze, dem 
Hanfhahn, die gebrauchliche Droge, sie 
besteht aus den oberen bliihenden Zweigen, 
die in Biindeln zusammengeprellt und infolge 
des sich an den Bliitenrispen ausscheidenden 
Harzes zusammengeklebt sind (Abb. 318). 
Man unterscheidet im Handel von der 
indischen Handelsware zwei Sorten, von 
denen die beste, Gunj a genannt, seltener 
zu uns gelangt. Sie wird iiber Kalkutta 
ausgefiihrt und solI nur von Pflanzen ge
sammelt werden, die auf AnhOhen wachsen. 
Es sind bis zu 1 kg schwere, 60-80 em 
lange BiindeL Schmutzigbraun, Geruch stark 
betaubend; Geschmack bitter. Infolge des 
starken Harzgehalts zu festen Schwanzen 
zusammengeklebt. 

Abb.318. 
Cannabis Indica. Oben weibllche, 

onten minnUehe Bltite. 

Die geringere Sorte, Bang oder Guaza genannt, soli von Pflanzen 
aus der Ebene abstammen. Bliitenaste, ohne die Stengel, weniger durch 
Harz verklebt, mehr locker und viele Friichte enthaltend. Die beigemengten 
Blatter sind braunlichgriin. Geruch und Geschmack schwacher. 

Da die echt indische Ware im deutschen Handel kaum noch zu 
finden ist, wird die geringwertigere afrikanische eingefiihrt, die gewohnlich 
nur bis zu 11 % Extraktivstofie enthalt. Es wird auch in Deutschland bei 
Happingen in Oberbayern Hanf angepflanzt, der aus echt indischem 
Samen gezogen ist. Die Pflanze ist stark verastelt, die Stengelteile 
sind tiefdunkel. Dieser Hanf ist in seinen Bestandteilen, im Gegensatz 
zu dem sonst in Deutschland angebauten, dem indischen Hanf vollig 
gleichwertig. 
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Bestandteile. Xtherisches 01 in geringer Menge, ein harzartiger 
Karper Kannabin, ferner ein farbloses 01, Kannabinol oder auch Kanna
bindol genannt, dem wahrscheinlich allein die betaubende Wirkung zukommt. 

An wen dun g meist als Tinktur oder weingeistiges Extrakt, als 
belebendes oder betaubendes Mittel, ahnIich dem Opium, namentlich in 
Fallen, wo dieses nicht vertragen wird. Das Extrakt ist hiiufig ein 
Bestandteil von Hiihneraugenmitteln. Bei den Oriental en spielt der Hanf 
eine groBe Rolle als Berauschungsmittel; sie genieBen ihn entweder als 
Haschisch, eine Art Marmelade, oder in Form des reinen abgekratzten 
Harzes, Churrus genannt. In letzterer Form wird er teils gekaut, 
teils geraucht. In groBerem MaBe genossen, ruft er die Folgen aller 
Betaubungsmittel hervor, ganzliche Erschlaffung der Nerven und zuletzt 
Wahnsinn. Aus dem indischen Hanf hat man ein **Cannabinum 
tannicum und ein Cannabinum purum in den Handel gebracht. 
Beide sind sehr stark wirkende Stoffe, die gegen Schlaflosigkeit ange
wendet werden, und stellen ein gelbes bis braunes amorphes Pulver dar. 
Das Cannabinum purum ist geschmackIos, Cannabinum tannicum stark 
zusammenziehend schmeckend. **Cannabinon ist ein dem Cannabinum 
tannicum sehr ahnlicher Stoff. 

Abb. 819. 
Adiantum capillu8 veneri8. 

StUck eines Wedell. 

H6rba Capill6rum V6neris. }'olia Adiainti. 
Venushaar. Frauenhaar. 

Berbe de capillalre de Montpeiller. Cheveux de 
Venus. Malden-halr. Venus's-halr. 

Adiantum capUlus tlenem. Pteridophflta. Fampfianzen. 
Familie Polypodiaceae. 

Siideuropa. 

Die glanzend -schwarzen Wedelstiele des 
genannten Farnkrauts tragen zarte, federschnit
tige, griine, kurzgestielte Blatter (Abb. 319). 
Geruch beim Zerreiben oder ObergieJ3en mit 
heiBem Wasser schwach wiirzig; Geschmack 
etwas bitter und herb. 

Bestandteile. Gerbstoff und Bitterstoff. 
Anwend ung. Friiher als Zusatz zu Brust

tee, in Frankreich nooh heute zur Darstellung 
des Sirop de capillaire, eines beliebten 
V olksmittels gegen Husten. In der Likor- und 
Branntweinbereitung. 

H6rba Cairdui benedicti. Kardobenediktenkraut. Bitterdistel. 
Berbe de chardon benito Chardon benit. Blessed-thistle. Holy-thistle. 
On'cus benedktus. Oomp68itae. Korbbliitlergewachse. Untergruppe Tubulifl6rae. 

Riihrenbliitler. 
Mittelmeergebiet. bei una in der Provinz Sachaen angebaut. 

Es sollen im Juli und August die Blatter und die bliihenden Zweig
spitzen gesammelt werden. 

Die grundstandigen Blatter, 5-30 em lang, lineal oder langlich-lanzett-



lich, haben einen 
dreikantigen, geflu
gelten Blattstiel, 
buchtig, stachlig-ge
zahnt, aufbeidenSei
ten mit weiBen kleb
rigen Haaren besetzt. 
Die oberen Stengel
blatter nehmen nach 
oben an GroBe ab, 
sind sitzend, buch
tig, stachelspitzig, ge
zahnt. Die Hochblat
ter sind langer als die 
Bluten. Die gelben 
Bliitenkopfchen sind 
3 cm lang, von einem 
stachligen Hiillkelch 
umgeben, die inneren 
Blattchen des Hiill
kelchslaufen in einen 
gefiederten Stachel 
aus. Geruch schwach, 
unangenehm; Ge
schmack stark bitter 
(Abb. 320). 

Besta nd teile. 
Kristallinischer Bit
terstoff Knizin, Harz 
und sehr viele SaIze, 
·atherisches 01. 

Anwendung. 
Gegen Wechselfieber, 
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Abb. 320. Cnleus benedlctus. 
A Zweig mit BIUten, B BliltenkOpfchen, C BlnteDkOpf~heD 1m 
LiDgSsehnitt, D Seheibenbll1te (Zwitterbll1te), E Randblilte (ge. 

lehlechtslos) . 

Magen- und Leberleiden, vielfach als Zusatz zu bitteren Schnapsen. 
GroBe Gaben verursachen Erbrechen. 

Der Ruckstand nach dem Verbrennen darf hOchstens 20% betragep. 

Herba Centaurii minoris. Tausendgiildenkraut. Chrlstlkreuztee. 
Berbe de eentauree. Berbe 1\ mllle Dodns. Common eentaury. 

Erylhriiea an/atrium. Gentiandceae. Enziangewachse. 
Deutschland, auf der ganzen nordliohen ErdhiUfte. Nordafrika. 

SoIl zur Bliitezeit im Juli bis September gesammeit werden und besteht 
aus den oberirdischen Teilen der einjihrigen Pflanze. 

Stengel 30-40 cm hoch, kantig, bis 2 mm dick, kahl, nur oben ver
astelt. Die am Grund rosettenartig, am Stengel kreuzweise gegenstindig 
angeordneten Blatter, kahl, ganzrandig, sitzend. langlich oder schmalver
kehrt-eiformig; Bliiten in einer Trugdolde, endstii.ndig, mit nach dem Aus
stii.uben gedrehten Staubbeuteln, klein, trichterformig, rosenrot. Geruchlos; 
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Geschmack sehr bitter (Abb. 321). Die Droge wird viel aus Dngarn und 
Marokko eingefiihrt. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hochstens 8% be
tragen. 

Bestandteile. Ein Bitterstoff Erytaurin, Harz, ferner das kristalli
nische Erythrozentaurin. In den Bliittern auflerdem Kalziumoxalat. 

Abb. 321. Erytbraea centaurlum. 
A Oberer Tell mit BluteD, B unterer Tell, C Llnl!88chnltt eIDer BIUte, D Staubblatt mit 18· 

drehtem Staub beutel, E Fruchtblatt. 

Anwend ung. AlB magenstiirkendes Mittel. In der Likor- und Brannt
weinbereitung. 

Verwechslung. Vielfach mit Erythraea pulchella, weit kleiner, 
von der Wurzel an veriiBtelt, triigt keine Blattrosette. SolI iibrigens die 
gleichen Bestandteile enthalten. 
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AuJ3erdem mit Silene armeria. Hier ist der Stengel rund, klebrig 
und gleichwie die Blii.tter von etwas blaulichem Aussehen. Der Geschmack 
nicht bitter. Auch mit Chamaenerion angustifoli um, dem Weiden
roachen, hier fehlt in den Blattem das Kalziumoxalat. 

Herba Chelid6nii maj6ris. Schiillkraut. 
Berbe de Ch6.Ildoine. CheHdoine. Berbe a l'hirondelle. Common celandine. 

OheUd6nium majUil. Popatleraceoe. Mohngewiichse. 
Deutechland iiberall gemein. 

Das Kraut wird hauptsii.chlich in frischem Zustande verwandt, und 
kurz vor der Bliite Ende April, Anfang Mai mit dem Rhizom und den 
federkieldicken Wurzeln eingesammelt. Die grundstandigen Blatter sind 
langgestielt, die oberen fast sitzend. Das Kraut enthii.lt dann 25% eines 
gel ben Milchsaftes, der scharf und giftig wirkt. Geruch unangenehm. Ge
schmack brennend. Man bereitet aus dem frischen Kraut eine Tinktur und 
ein Extrakt. 

Bestandteile. Ein giftig wirkendes Alkaloid Chelerythrin, ein 
nicht giftiges Chelidonin, und ein giftig wirkendes Harz. 

Anwendung. Als abfiihrendes, hamtreibendes Mittel; gegen Magen
krampf. 

Herba Cochle8riae. LiiHelkraut. Skorbutkraut. Scharbockkraut. 
Berbe aux culllers. Cochlearla. Berbe du scorbut. Scurvy-grass. 

Oochle6ria olflcindliB. Orvei/erae. Kreuzbliitlergewiichse. 
Am Meeresstrand, an den Kiisten der Nord- und Ostsee, Griinlands, an Salinen (Soden, 

Aachen) und angebaut. 

SoIl wahrend der Bliitezeit im Mai und J uni gesammelt werden und 
besteht aus den oberirdischen Teilen des weillbliihenden Loffelkrautes. 

Die grundstandigen Blatter langgestielt, kreisformig, am Grund 
etwas herzformig, 2--3cm breit, 
etwas gebuchtet; Stengelblatter 
sitzend, mit herz- oder pfeil
formigem Grunde, scharfer ge
zahnt. Die weillen Bliiten bil
den eine Traube. Die SchOtchen 
haben einen 1-2 cm langen 
Fruchtstiel, sind 0,5 cm lang 
und lassen deutlich den Grif
fel erkennen. Geruch des fri
schen zerriebenen Krautes scharf 
und stechend; Geschmack 
kresseartig, bitter und salzig 
(Abb.322). 

Bestandteile. Ein dem 

Q Cach. 11 
Abb. 822. Herba Cocblea.riae. 

II grundstlndlges BlIItt, b Stengelbllltt. 

myronsauren Kalium iihnliches Glykosid, das sich bei Gegenwart des Fer
mentes Myrosin unter Bildung von schwefelhaltip;em, dem Senfol iihnlichen, 
iitherischem Ole, dem Butylsenfol spaltet, dem Ester der Isothyozyansiiure 
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und des sekundaren Butylalkohols. 1m trocknen Loffelkraute fehlt wirk
sames Myrosin. Setzt man jedoch den myrosinhaltigen wei.Ben Senf zu, 
so bildet mch aus dem trocknen Kraut ebenfalls atherisches 01 (vgl. 
schwarzen und wei.Ben Senf). 

An wend ung. Frisch genossen als Gemiise oder Salat oderin Form des 
ausgepreJ3ten Saftes ein ausgezeichnetes Mittel gegen den Scharbock, Skorbut, 
und Gicht. Aus dem trockenen Kraute wird, unter ZUSlltz von gepulvertem 
weiJ3em Senf, Loffelkrautspiritus dargestellt Aus dem trockenen 
Kraute werden auf diese Weise 0,25% atherisches 01 gewonnen. Der Lof{el
krautspiritus wird aIs Mund- und Gurgelwasser und als Zusatz zu Zahn
tinkturen angewendet. 

**t H~rba Conii oder H. Cientae. SchlerUngskraut. Miuseschlerllng. 
Dollkraut. 

Herbe de grande clgue. Clgtie ofllclnale. Conium Leaves. Hemlock. 
Cdnium mactddtum. Umbelli/erae. Doldentragende Gewichse. 

Europa, Deutschland, Asien. 

SoIl von der zweijahrigen Pflanze zur Bliitezeit im JuIi und August 
mit den bliihenden Stengelspitzen gesammelt werden. 

Die ganze Pflanze ist unbehaart, kahl, glatt; der Stengel rund, gerillt, 
hohl, bliiulichgriin und namentIich in seinen unteren Teilen meist braunrot 

5 

Abb. 823. Conium maculatum. 
1 Fruchtblatt aus der Knoape, "ache 
Vergr. 2 Aus der Blnts. S Nach der 

Befrncbtung S-4fache Vergr. 
4 Frocht mit lleUockneten TeillrUcbt· 
chen, nat. Gr. 5 EIDe Fleder deB 

Blattea. Abb. 824. Conium macnlatum, blOhend. 

gefleckt; B1ii.tter breiteiformig. bis 4:Ocm lang, dreifach gefiedert, der gemein. 
same Blattstiel hohl, die Fiederblattchen tiel fiederspaltig siigezihnig. ober
seitig dunkelgriin, auf der Unterseite heller, oval, Endbliittchen eine weHle 
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Stachelspitze tragend. Die Bliitter werden nach der Spitze des Stengels zu 
kleiner und weniger gefiedert. Die Friichte tragen wellig gekerbte Liings~ 
rippen. Das getrocknete Kraut ist mattgriin oder gelbgrun. Geruch wider~ 
lich, betiiubend, an Miiuseharn erinnernd, namentlich beim Zerreiben mit 
Kalkwasser, oder wenn man es mit dunner Kalilauge befeuchtet. Geschmack 
ekelhaft, salzig~bitter, hinterher scharf. Sehr giftig (Abb. 323 u. 324). 

Bestandteile. Ein giftiges £luchtiges Alkaloid Koniin, s. d., Kon~ 
hydrin, gleichfalls giftig usw. 

Anwend ung. Meistens als Extrakt innerlich als Heilmittel. Gegen 
Keuchhusten und Asthma. Au.l3erlich als schmerzlinderndes, erweichendes 
Mittel. 

Verwechslungen. Das Kraut wird beim Einsammeln viel£ach mit 
iihnlichen Umbelliferen verwechselt, namentlich mit Antriscus und Chaero
phyllumarten, auch mit Aethusa cynapium u. a. m. Doch sind diese Ver
wechslungen leicht zu erkennen, wenn man daran festhiilt, da.13 die ganze 
P£lanze kahl ist, die Bliitter Stachelspitzen tragen und del' eigentumliche 
Geruch vorherrschend ist. 

Herba Cynogl6ssi. Bundszungenkraut. 
Berbe de cygnoglosse. Langue de chien. Dog's~tongue. Bounds~tongue. 

Oynog1088um olficindle. Bo"aginaceae. Boretschgewachse. 

In Deutschland gemein. 

Stengel rauhhaarig, bis zu 60 cm hoch, verzweigt; Wurzelblatter ge
stielt, elliptisch; Stengelbliitter sitzend, stielumfassend; Blute in Kniiueln, 
rotlich; Geruch eigentumlich. 

Bestandteile. Ein Alkaloid Zynoglossin. 
Anwendung. Wird mitunter als Mittel gegen Mause angewendet. 

Herba Dr6serae rotundif6liae. Herba Borellae. Herba Boris Solis. 
Sonnentau. Drosere. Berbe aux goutteux. Sundew. 

Dr6aera rotundi/olia. Dro8eraceae. Sonnentaugewachse. 

Deutschland in Sumpfmooren. 

In Deutschland kommen drei insektenfressende Droseraarten vor, 
au.l3er D. rotundifolia noch D. intermedia und D. longifolia. Kleine Pflanzen 
mit langgestielten Blattern in Form einer Rosette, aus der sich eine 15 cm 
lange Blutenspindel erhebt mit kleinen wei.l3en Bluten, die sich nur zur 
Mittagszeit o££nen. Die Blatter sind mit roten Drusenhaaren versehen, 
die an der Spitze in eine Verdickung auslaU£en und einen klebrigen klaren 
Saft absondern, der in der Sonne funkelt, woher der Name Sonnentau stammt. 
Seit 1779 ist es bekannt, da.13 die Pflanze vermittels dieser Haare Insekten 
fangt. Die Haare biegen sich, sobald ein Insekt an dem Haare klebt, nach 
unten, umschlie.l3en das Insekt, umgeben es mit der klebrigen Flussigkeit, 
verflussigen durch ein in dem Safte vorhandenes Ferment und eine Saure 
die loslichen Teile und nehmen sie in den Pflanzenkorper auf. DaraU£ o££nen 
sie sich wieder, und man sieht nur Res~e, wie Flugel und Beine. Die Pflanzen 
sind auf solche Nahrungsaufnahme angewiesen, weil die WurzelD nicht 

Buchheieter·Ottersblich. I. 15. Auf!. 17 
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genugend ausgebildet sind. Sie entziehen so den Insekten neben Stickstoff 
groBe Mengen Phosphor und Kalium, deren sie benotigen (Abb. 325). 

Abb. 325. Droseraarten in BJUte (nach Drude). 
A Drosera rotundiioJia, B Drosera intermedla, C Drosera \onglfolia. 

Bestandteile. Dem Pepsin ahnliches Ferment. Oxynaphthochinon. 
Gerbsiiure. 

Anwend ung. Als harntreibendes Mittel gegen Wassersucht. Gegen 
Keuchhusten. Als Mittel gegen Schwindsucht. Mit Kieselsaure zusammen 
gegen Aderverkalkung. 
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Herba Equiseti majoris und minoris. Schachtelhalm. Zinnkraut. 
Prele elevee. Queue de cheval. Shave-grass. 

Equiaetum hiemdle. Equiaieum Grverwe. PteridophYta. Fampflanzen. 
Familie Equiaetdceae. Scha.chtelhalmgewachse. 

Europa. 

E. hiemale, Winterschachtelhalm, Polierheu liefert Herb. E. 
majoris. Stengel 50-90 em lang, einfach, mit Rillen versehen, graugriin. 
an den Knoten mit schwarz geranderten und gezahnten Scheiden, rauh 
durch an der Oberflache sehr reichlich ausgeschiedene Kieselsiiurekristalle. 
Findet ha uptsachlich Anwendung zum Glatten, zum S c hac h tel n des Holzes. 
Als harntreibendes Mittel ist es nicht besonders geeignet, da leicht Blutharnen 
eintritt; dagegen wirkt die Abkochung auJ3erlich als blutstillendes Mittel. 

E. arvense, Ackerschachtelhalm, Zinnkraut, Scheuerkraut, 
Kannenkraut, Katzenwedel, Duwock liefert Herb. E. minoris. 
Es ist ein lastiges Ackerunkraut, das nur durch Entwasserung des Bodens 
oder durch Besprengen mit Kochsalz- oder Chlorkalziumlosung ent£ernt 
werden kann und das gewohnlich nach Beendigung der Kartoffelernte ein
gesammelt wird. Es enthalt etwas weniger Kieselsaure abgelagert und 
wird als harntreibendes Mittel verwendet. Auch wird es, besonders wenn 
von sehr sandigem Boden eingesammelt und so reich an Kieselsaure, 
gegen Lungentuberkulose empfohlen. Aullerdem zum Scheu ern von Zinn
geschirr (Abb. 183). Einzusammeln sind die im Mai und Juni aus dem 
Wurzelstocke hervortretenden unfruchtbaren Triebe. 30-90 em hoch, am 
Grund etwa 5 mm dick, rund, innen hohl. In Abstanden stehen Scheiden, 
die 12-18 dunkle, dreieckige Spitzen mit wei13em Rande tragen. Von den 
Scheiden gehen quirlstandige, vierkantige, unverzweigte Zweige abo 

Die bei Verwendung von Schachtelhalmen, und zwar besonders bei 
Equisetum palustre und Equisetum silvaticum sich mitunter zeigenden 
Vergiftungserscheinungen sollen von einem giftigen Pilze herriihren. 

Herba Fumariae. Erdrauch. 
Grlndkraut. Herbe de fumeterre. 

Fumeterre. Hollow root. Fumitory_ 
Fumdria o//icin61ia. Fumariaceae. Erdrauch. 

gewachse. 

Deutschland. 

SolI zur Bliitezeit mit den Bliiten 
gesammelt werden. Stengel liegend, 
hohlkantig; Blatter glatt, graugriin 
bis blauIichgriin, mehrfach fieder
spaltig mit spatelformigen Lappen; 
die graugriinen Bliiten bilden Trau
ben; geruchlos; Geschmack bitter, 
etwas saIzig (Abb. 326). 

Bestandteile. Ein bitteres Al-
kaloid Protopin, Fumarsaure und Abb. 326. Fumaria offlcinllJis. 

viele SaIze. 
Anwendung. Gegen Driisenerkrankung, Skrofulose bei Kindern und 

als Blutreinigungsmittel. In der Branntweinbereitung. 
17* 
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Abb. ~27. Galeopsis ochroleuca. 

Herba Gale6psidis. 
Llebersche Krauter. Blankenheimer 

Tee. Rohlzahnkraut. 
Filasse bitarde. Chanvre bitard. 

The de Blankenheim. 
Gale6psiB lddanum, G. ochroleuca. 
Labiatae. Lippen bliitlergewachse. 

Siiddeutschland, die Eifel, Mitteleuropa. 

Das Kraut ist wahrend der 
Bliitezeit zu sammeln. Stengel 
vierkantig, behaart, an den Ver
iistelungen nicht verdickt, was 
als Unterscheidung von Galeopsis 
tetrahit und versIcolor gilt; Blatter 
gestielt, langlich, lanzettIich, weich
haarig, von der Mitte an grobgesagt; 
Bluten gelb, mit gelbem Fleck auf 
der Unterlippe; Geruch und Ge
schmack schwach, bitterIich-fade 
(Abb.327). 

Bestandteile. Harz, Kiesel
saure und Bitterstoff. 

Links LAng88chnitt einer BIUte (vergrll13ert). Anwendung. Gegen Husten 
und Lungenkrankheiten. 

Herba Genistae. Brahmtee. Glnster. Fiirberginster. Gilbkraut. 
Genet des telnturiers. Rerbe a jaunlr. Greenbroom. 

Genl8ta tinct6ria. Legumin6sae. Hiilsenfriichtler. Unterfamilie PapiZiontUae. 

Schmetterlingsbliitlergewachse. 
Deutschland, am Waldesrand und in lichten Waldungen. 

SolI zur Bliitezeit gesammelt werden. Stengel gestreift; Blatter zer
streut, lanzettIich, sitzend, ganzrandig; Bliiten gelb; geruchlos; Geschmack 
schleimig, etwas kratzend. 

Bestandteile. Gelber Farbstoff, atherisches 01, Gerbstoff. 
Anwendung. Als harntreibendes Mittel gegen Wassersucht und 

gegen GliederreiBen. Technisch zum Farben. 

·*t Herba Gratiolae. Gottesgnadenkraut. ErdgalJe. Wilder Aurin. 
Herbe a paovre homme. Gratlole. Grice de Dien. Hedge-hyssop. 

Gratlola o/jicin4liB. Scrophtdaridceas. Rachenbliitlergewachse. 

Mittel- und Siideuropa auf Sumpfwiesen. 

Wahrend der Bliitezeit zu sammeln; Stengel unten rund, oben deutlich 
vierkantig; Blatter sitzend, lanzettlich, 3--5 nervig, kahl, in der Mitte und 
an der Spitze etwas gesiigt, unterseits mit Punkten versehen; Bliiten hell
gelb bis rotlich, langgestielt, winkelstandig, geruchlos; Geschmack unan
genehm bitter (Abb. 328). 
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Abb. 328. Gratiola officinalis. 

Bestandteile. Zwei bitterschmeckende Glykoside Gratiolin und 
Gratiosolin, fettes 01, Gerbsto££, Gratiolinsaure und Gratiolon. 

Anwendung. In ganz geringen Mengen als Abfiihrmittel, wirkt sehr 
scharf. Auch gegen Gicht. 1st giftig. 

Herba Grindeliae. Grindelienkraut. 
Grindelia robwta. Grindelia squarr68a. Gomp6sitae. Korbbliitlergewachse. 

Untergruppe Tubulif16rae. R1ihrenbJiitler. 
N ordamerika. 

SoU zur Bliitezeit gesammelt werden. Stengel rund, langsgestreift, 
vetastelt. Blatter gegenstandig, etwas stengelumfassend, langlich bis 
breit, herzformig, mit Punkten versehen. Bliiten gelb. Bliitenkorb infolge 
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Harzausscheidung klebrig. Strahlenbliiten zungenformig, Scheibenbliiten 
rohrenformig, glockig. Geruch kriiftig; Geschmack bitterlich. Kommt 
gebiindelt in den Handel. 

Bestandteile. Xtherisches 01, Harz, Gerbstoff und Bitterstoff. 
Anwendung. Gegen Asthma. 

Abb. 329. 
Herba Hederae terrestris. 

Herba HMerae terrestris. 
Gundermann. Gundelrebe. Hudetee. 

Berbe de Herre terrestre. Lierre terrestre. 
Berbe de Saint-Jean. Ground-ivy. Cat's-foot. 
GlecMma hederdcea. Labidtae. Lippenbliitlergewachse. 

Europa. 

Soll zur Bliitezeit gesammelt werden. 
Stengel kriechend, vierkantig; Blatter gegen
standig, langgestielt, nierenfOrmig bis herz
formig, gekerbt, etwas behaart; Bluten blau, 
in den Blattwinkeln stehend; Geruch schwach; 
Geschmack bitterlich (Abb. 329). 

Bestandteile. Ein dunkelgrunes atheri
sches 01, Gerbstoff, Zucker. 

Anwendung. Als Hustenmittel, gegen 
Fieber. In der Likor- undBranntweinbereitung. 

Herba Herniariae. Bruchkraut. Barnkraut. 
Herniaire. Herniole. Rupture-wort. 

Herniciria gldbra. H. hiraUta. Oarynphylldceae. Nelkengewachse. Unterfamilie Alainoideae. 

Deutschland. 

Das wahrend der Blutezeit mit der Wurzel gesammelte Kraut. Wurzel 
mehrkopfig. Stengel flach. Blatter eiformig, ganzrandig, sitzend, unten 
gegenstandig, nach oben zu wechselstiindig. Bluten klein, griingelb, in 

Abb. 330. Herba Hyperici. 
Links oben eln Tell des Blattes 
mJt Punkten. Die Ubrlgen Teile 

BlUtenteile. 

Kniiueln. Geschmack zusammenziehend; Ge
ruch siiBlich, kumarinartig. 

Bestandteile. Herniarin (0,2 'Yo), ein 
neutrales und ein saures Saponin, Gerbstoff, 
iitherisches 01 und das Alkaloid Paronychin. 

An wen dung. Als V olksheilmittel, wasser
treibend. In der Branntweinbereitung. 

Herba Hyperici. Johanniskraut. Bartheu. 
Hexenkraut. Berbe de m111epertuis. M111epertuis. 

Chassediable. John's-wort. Bardhay. 
Hypericum perforatum. Guttiferae. Guttigewachse. 

Deutschland. 

Der obere Teil der bliihenden Pflanze; 
Stengel zweikantig, etwas abgerundet, kahl; 
Blatter gegenstiindig, oval, sitzend, ganzrandig, 
durchsichtig, mitPunkten versehen. Bluten gelb. 
Geruch schwach; Geschmack bitter, zusammen
ziehend (Abb. 330). 
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Bestandteile. Ein harzartiger Farbstoff, Hyperizin oder Hyperikum
rot genannt, atherisches 01, gelber Fa.rbstoff und Gerbstoff. 

An wen dun g. Zum Heilen von W ullden. Diente friiher zur Bereitung 
des J ohannisols, Oleum Hyperici coctum. Heute farbt man dies gewohnlich 
mit· Alkannin. In der Likor- und Branntweinbereitung. 

Herbs HYssopi. bop. Ysop. Herbe d'hysope. Hysope. Hyssop. 
HyssoptUI officinalw. Labiatae. Lippenbliitlergewiichse. 

Siideuropa. auf felsigen Platzen. auf alten Burgen, bei una angebaut. 

Das bliihende Kraut meist von angebauten Pflanzen. Blatter sitzend, 
gegenstandig, ganzrandig, linienlanzettformig, mit Punkten versehen, am 
Rand zuriickgerollt. Bliiten blau. Geruch wiirzig, kampferartig; Geschmack 
gleichfalls, etwas bitter. 

Bestandteile. Xtherisches 01; Spuren von Gerbsaure. 
An wen dun g. Als Kiichengewiirz, hier und da als Volksheilmittel, 

gegen Brustleiden und Erkrankungen des Magens. In der Likor- und 
Branntweinbereitung. 

Herbs Ivae moschatae. Ivakraut. Moschusschafgarbe. Ive musquee. 
Achillea fflOschdta. Comp6sitae. Korbbliitlergewachse. 

Untergruppe Tubuli/16rae. Rohrenbliitler. 
Schweiz. 

Das unter diesem N amen in den Handel kommende Kraut soIl, auller 
von der obengenannten Pflanze. auch von einigen anderen Achilleaarten 
entnommen werden und hat so Ahnlichkeit mit der Schafgarbe. Das Kraut 
hat infolge des Gehaltes an atherischem 01 einen angenehm lieblichen, 
etwas moschusartigen Geruch .und gewiirzhaften, etwas bitteren, lange an
haltenden Geschmack. 

Anwendung. Dient, ebenso wie das daraus bereitete Oleum Ivae 
moschatae, zur Darstellung des Ivalikors. 

1m Oberengadin bezeichnet man Ivakraut auch als Genip, worunter 
man sonst aber verschiedene Artemisiaarten 
versteht (vgl. Herba Absinthii). 

**t Herbs Lactucae vir6sae. Giftlattlch. 
Herbe de lattue vireuse. Lattue vireuse. Lettuce

herb. Strong-scented lettuce. 
Lactuca virtUa. Comp68itae. Korbbliitlergewachse. 

Untergruppe Ligulil16rae. Zungenbliitler. 
Mittel· und Siideuropa. Deutschland. 

Gesammelt wird das bliihende Kraut kurz 
vor dem Aufbrechen der Bliiten der wildwach
senden zweijahrigen Pflanze. Stengel etwa 1 m 
hoch; Blatter sitzend, blaulich, stengelum
fassend; Mitteltippe unterseits mit steifen 
Borsten. Oberblatter ganz, Unterblatter gebuch
tet. Bliiten gelb. Frisch von unangenehmem, 
betaubendemGeruch; Geschmack bitter, scharf 
(Abb. 331). Abb. 331. Laetuca virosa. 
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Bestandteile. Enthiilt frisch einen wei13en Milchsaft, der zur Dar
stellung des Lactucarium dient. Es ist dies der an der Luft ein
getrocknete MiIchsaft; braunIich, mit wachlilglanzendem Bruch; in ver
schiedenartigen Stiicken und von eigentiimlichem, betaubendem, narko
tischem Geruch, enthiilt neben etwa 50% wachsahnlichen Stoffen einen 
kristaIIisierbaren Bitterstoff Laktuzin. 

Anwendung findet das Kraut zur Darstellung des Extractum 
Lactucae virosae, das als beruhigendes, als Schlafmittel angewandt wird. 

H~rba Ledi pahistris. Herba Rosmarini silvestris. 
Poncho Pont. F1ohkraut. 

Lede des marais. Romarin sauvage. Manh-rosemary. Wlld-rosemary. 
LUwm paltiswe. Ericdceae. Heidekrautgewichse. Unterfarnilie RhododendrouulJll. 

Deutschland, auf sumpfigen Wiesen und Torfmooren. 

Die getrockneten Zweigspitzen des bliihenden Halbstrauches. Blatter 
linienlanzettformig, fast sitzend, lederartig, oben dunkelgriin, glanzend, 
Rander zUriickgebogen, unten rostbraun, fiIzig, 1-3 cm lang, einige Milli
meter breit. Bliiten wei.B, doldig. Geruch betaubend; Geschmack gewiirz
haft, bitter. 

Bestandteile. Rotliches iitherisches <:>1, Gerbsaure, auch Leditannin 
genannt. Giftig wirkender Ledumkampfer. 

Anwendung. Hauptsii.chlich als Mittel gegen Ungeziefer, gegen 
Motten, wurde auch gegen Keuchhusten empfohlen. 

H~rba Linariae. Lelnkraut. Taggenkraut. Gelbes Liiwenmaul. FrauenDachs. 
Berbe de Hnalre. Llnalre. LI~ bitard. Wlld-DaL Toad-Dax. 

Lindria vvlgdriB. 8cropkularid~ae. Rachenbliitlergewiichlle. 
Deutschland. 

Das bliihende Kraut; die gelben, am Schlund orangefarbenen, ge
schlo88enen, gespornten Bliiten in dichter Traube sitzend; Blatter sitzend, 
fadenformig, sehr zerstreut, graugriin, dreinervig. 

Bestandteile. Linarin, Linarakrin und Phytosterin. 
A n we nd u ng. Dient entweder frisch oder getrocknet zur Darstellung 

von Unguentum Linariae; sonst veraltet. 

**t H~rba Lob~liae. LobeUenkraut. 
Lob6He enDile. Berbe de lobelle enme. Indian tobacco. Lobelia. 

LobMia in/lata. Oampanuldceae. Glockenblumengewachse. Unterfamilie LobeZioUUae 

Virginien. Kanada. 

Das bliihende Kraut mit Friichten. Gegen Ende der Bliitezeit zu 
sammeln. Stengel 30-60 cm, kantig, verastelt, rauhharig, oben kahl, 
violett gefarbt. Blatter unten gestielt, oben sitzend, langlich-eiformig, 
wechselstandig, auf beiden Seiten zugespitzt, ungleich kerbig-gesagt, bis zu 
7 cm lang, vielfach zerbrochen; Bliiten traubig, bla.Bblau oder wei.B. Geruch
los; Geschmack scharf, an Tabak erinnernd. 

Friichte von dem fiinfteiIigen Kelche gekronte, zweifacherige Kapsel, 
zehnrippig, zweifacherig, die braunen Samen netzgrubig und 0,5-0,7 mm 
lang. Die Droge kommt meist in Backsteinform gepre.Bt in den Handel 
(Abb. 332). 
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Der RUokstand nach dem Ver
brennen darf Mchstens 12 % be
tragen. 

Besta nd teile. Ein gelbliches, 
honigartiges, demNikotin ahnIiches, 
aber weit weniger giftiges Alkaloid 
Lobelin, ferner Inflatin und Lobelia
saure. 

Anwend ung. Hauptsachlich 
als Tinktur bei asthmatischen 
Leiden; das Kraut wird auch zu 
Asthmazigarren verarbeitet. 

H6rba Major8nae. 
MaJoran oder Melran. 

MarJolalne. Herbe de marJolalne. 
Marjoram. 

OTtganum maior6na. LabicUae. Lippen. 
bliitlergewil.chse. 

Afrikanische Kiiste dee Mittelmeeres. 
Griechenland. Ungaro. Frankreioh. Orient. 
Bei una besonders in Thiiringen angebaut. 

Die oberen Teile des bliihenden ~ 
Krauts. Stengel vierkantig, ver-~ 
iistelt, flaumhaarig; Blatter gegen- F' 
standig, bis zu 4 cm lang, ver-
kehrt-eiformig oderelliptisch, ganz- Abb.332. Lobelia inflata. 

randig, graugrUn, weillfilzig. Die 
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kIeinen weill en Bliiten fast kugelige, filzige Ahrchen bildend, zu drei bis 
fiinf am Ende der Zweige sitzend, mit rundlichen Deckblattern. Das Kraut 
kommt meist gebiindelt (in Fascibus) oder abgerebelt (in Foliis) in den 
Handel, und zwar entweder aus Deutschland selbst oder aus Frankreich 
oder Ungarn. Geruch wUrzig; Geschmack gleichfalls und bitterlich. 

Majoran wird bei uns im Freien und in Treibhiiusern angebaut 
(Wintermeiran). 

Bestandteile. Atherisches 01, Gerbstoff. 
Anwendung. Medizinisch zur Darstellung von Unguentum Majo

ranae, als Zusatz zu Niespulvern, zu Biidern und als Gurgelwasser. Ferner 
als SpeisegewUrz und in der Branntweinbereitung. 

Gerebelter Majoran dad ala GenuI3mittel nach dem Verbrennen einen 
Riickstand von Mchstens 12 % haben. Der Sandgehalt darf nicht Mher 
ala 2,5 % sein. Bei zerschnittenem Majoran sind die Grenzzahlen 16 % 
und 3 %. In trocknen Jahren ist jedoch, bedingt durch die Behaarung 
des Majorans, der Sandgehalt gewohnlich Mher. 

Majoran ist hiiufig mit den Blattern des Gerbersumachs Coriaria 
myrtifolia aus der Provence verfalscht worden. Da diese Blatter ein Gift, 
Koriariin, enthalten, muI3 die Handelsware genau gepriift werden. Auch 
Eibischblatter finden sich oft im Majoran, man erkennt sie sehr leicht an 
der weillfilzigen Behaarung. Ferner auch Quendel, den man an den am 
Blattrand befindlichen kurzen zahnformigen Haaren erkennt. 
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Herba Mari veri. Katzenkraut. Katzengamander. Amberkraut. 
Marum. Herbe aox chats. Herbe de petlt-ch@ne. Cat-thyme. 

Teucrium marum. Labiatae. Lippenbliitlergewii.ch.qe. 
Mittelmeergebiet, Siideuropo., bei uns angebaut. 

Die oberen Spitzen der fast strauchartigen Pflanze; Blatter klein, 
lii.nglich-eiformig, oben behaart, unten weillgrau-filzig; Geruch, namentlich 
beim Zerreiben, scharf wiirzig; Geschmack brennend, gewiirzhaft. 

Bestandteile. Xtherisches 01. 
Anwendung. Hier und da als Schnupfmittel gegen Stockschnupfen, 

ferner als Witterung fur Marder, Fuchse usw. Es ist auch ein Bestandteil 
der Gewiirzkrauter fur eingelegte kleine Fische, die sog. Anchovis. 

Herba Marrubii albi. WeHler Andorn. 
Marrube blanc. Herbe de marrube blanc. Hoarhound. 

MarrUbium wlgare. Labiatae. Lippenbliitlergewii.chse. 
Deutschland, vor allem in Buchenwiildern. 

Die oberen Stengel mit den Bluten; Stengel rohrig-vierkantig und 
wie die Blatter weilUilzig ; Blatter in den Blattstiel verschmalert, gegen
standig, eiformig, ungleich kerbig-gezahnt, runzlig. Bluten weill. Geruchlos; 
Geschmack bitter, scharf und etwas salzig. 

Bestandteile. Ein Bitterstoff Marrubiin. Viele SaIze. Schleim. 
Spuren von atherischem 01. Gerbstoff. 

Anwendung. Ala Volksheilmitte1. Gegen Husten, Lungenleiden, 
Magen- und Leberleiden. Ferner in der Likor- und Branntweinbereitung. 

Herba Matrisilvae oder Asperulae odoratae. 
Waldmelster. Sternleberkraut. 

Aspllrule. Reine des bois. Herbe d' aspllrule. Wood rulf. 

Abb. 333. Asperula cdorata. 

ABPerula odordta. Rubiaceae. Krappgewii.chse. 
Deutschland. 

Das Kraut soll kurz vor dem Aufbluhen 
gesammelt werden und wird fast immer frisch 
zur Bereitung ·von Maitrank oder Waldmeister
essenz verwandt. Stengel vierkantig; Blatter 
zu 6-8 quirlstandig. Bluten weill, in Trug
dol den an der Spitze des Stengels. Geruch sehr 
wiirzig, namentlich nach dem Welkwerden; Ge
schmack bitter (Abb. 333). 

Bestandteile. Kumarin (s. d.). 
Anwend ung. AIs Volksheilmittel gegen 

Unterleibsleiden. In der Likor- und Branntwein
bereitung. In Mischung mit anderen Kriiutern 
als Ersatzmittel fiir chinesischen Tee. Ferner 
als Zusatz zu Rauchtabak. 
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Herba Me1iloti oder Loti odorati. Stelnklee. Mellotenkraut. Bonigklee. 

Mellot. Berbe de mellot. Trelle des mouches. Mellot. 

Melil6tWl o/licindli8. MelitotWl altt88imWl. Legumin6sae. Hiilsenfriichtler. 
Unterfamilie Papiliondtae. Schmetterlingsbliitlergewachse. 

Europa. Deutschland am Ufer von Gewassem, auf feuchten Wiesen. 

Thiiringen und Bayern angebaut. Asien. 

Die Blatter und bliihenden Zweige des gel ben, iiber 1 m hoch werden
den Steinklees, im Juli und August zu sammeln. Blatter gefiedert, drei
zahlig, das Endblattchen 
langer gestielt und groBer. 
Die Blattchen lanzettlich, 
del' Rand spitz-geziihnt; 
Bliiten reingelb, bis auf 
den am Ende des Stengels 
stehenden Bliitenstand in 
achselstandigen Trauben 
stehend. Die Hiilsenfriichte .lJ 
enthalten 1-2 Samen; Ge
ruch honig- und tonka
bohnenartig, trocken star
ker; Geschmack schleimig, 
bitterlich (Abb. 334). 

Bestandteile. Xthe
risches 01, Melilotsaure, 
Kumarin, Melilotol. Harz, 
Gerbstoff und viele SaIze. 

Anwendung. Zusatz 
zu erweichenden Krautern. 
Als Gewiirzzusatz , zu 
Tabakbeizen, zu Kau- und 
Schnupftabak; in der 
Schweiz wird der bla ue 
Steinklee, Melilotus 
coeruleus, in groBen 
Mengen bei der Bereitung 
von Krauter- oder griinem 
Kase benutzt. AuBerdem 
in der Likor- und Brannt
weinherstellung. 

Verwechslung und 
Priifung. Etwa beige
mengte andere Melilotus
arten sind daran Zll er-

G 

.F 

Abb. 334. MeliIotus officinalis. 
A Zweig mit Biuten, B Blilte (4fach vergroQert), C, D, E 
Fahne, Flngel und Schllfchen der Blilte (5 fach vergroOert), 
F Kelch mit Staubblittern und Fruchtblatt (5 fach ver· 

groOert), G Frucht (6fach vergroOert). 

kennen, daB diesen der tonkabohnenartige Geruch fehlt. Die Bliiten 
von Melilotus albus sind weiB. Der weiBbliihende Steinklee soll sich jedoch 
vorteilhaft zur Gewinnung von Gespinstfasern anbauen lassen. 
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Herba Menthae pulegii oder Herba Pulegii. Polel. 
Pouliot. Menthe pouliot. Pennyroyol. 

Mentha pulegium. Labidtae. Lippenbliitlergewichse. 
Siiddeutschland angebaut. 

Blatter rundlich, stumpfgesagt, etwa 1 cm lang, driisig behaart. Geruch 
wiirzigj Geschmack gleichfalls, bitter, scharf. 

Bestandteile. Xtherisches 01. 
Anwendung. Als magenstiirkendes Mittel. Hier und da als Speise

gewiirz. In der Likor- und Branntweinbereitung. 

Herba Origani cretici. Spanischer Hopfen. 
Orlgan de CrAte. Spanish marjoram. 

Origan'Ufll smyrndicum. O. hirlum. Labiatae. Lippenbliitlergewachse. 
Lii.nder des Mittelmeers, namentlich Griechenland. 

Die Ware kommt iiber Triest und Venedig in den Handel und besteht 
hauptsachlich aus den kleinen, gelblichgriinen Bliitenahrchen der Pflanze, 
die von kleinen dachziegelformigen Hochblattern umgeben sind. Geruch 
eigentiimlich wiirzig; Geschmack gleichfaIls, dabei scharf. 

B estan d t eile. Xtherisches 01. 
An wen dun g. Vor allem aIs Speisegewiirz, Hauptbestandteil der 

An c h 0 vis k r ii. ute r zum Einlegen von kleinen Fischen, und in der 
Likor- und Brantweinbereitung. 

H~rba Origani vulgaris. Brauner Dost. 
Origan vulgaire. Herbe d'orlgan vulgalre. Common marjoram. 

Origanum wlgdre. Labidtae. Lippenbliitlergewachse. 
Deutschland. 

Der rotliche Stengel mit den Blii.ttern und Bliitenahrchen; rotliche 
Xhrchen mit braunvioletten Hochblattern; Blii.tter eiformig, gegenstandig, 
gestielt, ganzrandig oder gezahnt; Geruch angenehm; Geschmack bitter, herb. 

Bestandteile. Xtherisches 01, Gerbsii.ure. 
Anwendung. Zu Kriiuterbiidern. In der Branntweinbereitung. 

Herba Plant8ginis. Wegerlch. Spltzwegerich. Wegetritt. 
Plantain. Herbe de plantain. Way-bread. Rib-grass. 

Planltigo major. Pl. mUia. Pl. lanceoldla. Plantagindceae. Wegebreitgewichse. 
Europa, iiberall gemein. 

Die Blatter dieser drei Pflanzen werden, da ihre Bestandteile etwa 
die gleichen sind, beliebig verwendetj sie sind durch die Spitzwegerichkara
mellen wieder in Erinnerung gekommen, wahrend sie lange Zeit als Heil
mittel ganzlich vergessen waren. 

Bestandteile. Gerbsii.ure, geringe Mengen Bitterstoff und Schleim. 
An wendung. Medizinisch gegen Husten, gegen Verdauungsbe

schwerden, auch gegen Fieber. XullerIich gegen Geschwiire und Bienen
stiche. Ferner in der Branntweinbereitung. Werden auch gegen Nieren
steine empfohlen. 
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Hcrba Pogostem6nis oder patchouly. Patschulikraut. 
Pogosternon patchouli. Patchouli. 

Pog68temon pdtchouly. Labiatae. Lippenbliitlergewiichse. 

Ostindien. Siidchina. 

Dieses in seiner Heimat und auch bei uns zur Darstellung des Patschuli01s 
verwandte Kraut wird vor aHem auf den Straits Settlements, in der Provinz 
Wellesley und in Niederlandisch-Indien, auf Java, Madura, Sumatra und 
Celebes angebaut und kommt von Singapore und Penang aus in den 
Handel. Auch die in Niederlandisch-Indien gewonnene Ware wird gro13ten
teils in Ballen von 40 engl. Pfund iiber Penang versendet, und zwar 
meist nach New York und Marseille. Zum Anbau werden Stecklinge, die 
man von jungen Zweigen der Pflanze abgeschnitten hat, in die Erde ge
pflanzt, ofter begossen und vor Sonne geschiitzt. Nach etwa vier Wochen, 
wenn sie geniigend Wurzeln haben, werden sie in einer Entfernung von etwa 
dreiviertel Meter verpflanzt. Nach sechs Monaten beginnt man mit der Ernte 
und erntet dann zweimal im Jahr. Ofter wird sie auch an WaldsteHen, wo 
Stamme eben abgeschlagen sind, angepflanzt, sie wachst zwischen den 
Stammen, die sie beschatten, dann rasch. Die Blatter werden meist mit 
Stengelteilen im Schatten getrocknet. Etwa viereinhalb Teile frisches 
Kraut geben ein Teil getrocknete Ware, die dann in Blatter und Abfalle 
geschieden wird. Blatter dunkelgraugriin, lang gestielt, eiformig, weich 
behaart. Geruch stark, aul3erordentlich lange andauernd; Geschmack 
wUrzig, bitter und scharf. 

Bestandteile. Xtherisches 01, Patschulikampfer und Kadinen. 
Anwendung. Bei der Bereitung von Blumenduft und als Motten

vertilgungsmittel. 
Patschulikraut ist haufig verfalscht mit den Rukublattern von 

Ocimum basilicum. 

Hcrba Polygalae amarae. 
Krenzblnrnenkrant. 

Polygala arner. Herbe au laitier. Cross-nower. 
Milkwort. , 

Polygala amara. Polygalciceae. Kreuzblumengewiichse. 

Einheimisch. 

Das ganze Kraut mit der Wurzel ist wahrend der Bliitezeit von 
bergigen, sonnigen Standplii.tzen zu sammeln, da das an feuchten Stellen 
wachsende den bitteren Geschmack ganz verliert; Wurzel fadenformig, aus 
dieser bis zu 10 cm lange Stengelchen hervortretend; Wurzelblatter spatel
formig oder verkehrt eiformig, gestielt, eine Rosette bildend; Stengel
blatter lanzettlich, kleiner; Bliiten blau oder rotlich; geruchlos; Geschmack 
stark, anhaltend bitter (Abb. 335). 

Bestandteile. Kristallinischer Bitterstoff, Polygamarin, Spuren von 
iitherischem 01, Polygalasiiure, Saponin. 

Anwendnng. Als Magenmittel und gegen Lungenleiden. Als schleim
losendes Mittel. Zur Herstellung von Branntwein. 
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Abb. 335. Polygala amara. 
A Bliihende PlIanze, B Blute, C Lingsschnltt der BIUte, D StBubbeutel von innen, E Frucht
blatt, F QUerschnitt des Fruchtknotens, G Frucht, H Querschnitt der Frucht, J Samen, von 

der Seite gesehen, K Samen, von vorn gesehen, L Lingsschnitt deS Samens. 

Abb. 336. l'olYllonum aviculare. 

Herba Polygoni avicularis. 
Vogelknoterlch. Knoterlch. Langue de 
paS8ereau. Renouee des oiseaux. Polygony. 
Polygonum avic!dare. Polygonaceae. Knoterich. 

gewiichse. 

Europa. 

Wiichst iiberall an Wegen und auf 
Ackern und bliiht vom Juli bis August. 
Stengel iistig, liegend, gerillt, bis zur Spitze 
mit Bliittern versehen. Die Blatter wech
selstiindig angeordnet, mit rotlicher 
Nebenblattute versehen, elliptisch oder 
mehr lanzettlich, Rand undeutlich ge
ziihnt. Bliiten unscheinbar. Geschmack 
zusammenziehend (Abb.336). 

Bestandteile. GeI:bstoff. 
Anwendung. Gegen Husten und 

Lungenkrankheiten. 
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Herba Pulmonariae. Lungenkraut. 
Pulmonalre officinale ou commune. Herbe de 

pulmonaire. Lungwort. Pulmonary. 
Pvlmonaria ojjicindlia. Borraginaceae. Boretschgewachse. 

In feuchten WiUdern. 

Die Blatter sollen nach dem Bliihen ein
gesammelt werden. Die Bliiten sind anfanglich 
rot, werden dann aber blauviolett. Die grund
standigen Blatter langgestielt, Stengelblatter 
sitzend, ganzrandig, eiformig oder herz£ormig, 
durch steife Borstenhaare rauh; mitunter weill
lich gefleckt; geruchlos; Geschmack herb, 
schleimig (Abb. 337). 

Anwendung. Rier und da als Volks
heilmittel gegen Husten. In der Branntwein-
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bereitung. Abb.337. Pulmonaria officinalis. 

Herba Pulsatillae. Kiichenschelle. Windblume. 
Coquerelle. Herbe de coquelourde. Wind-flower. Pasque-flower. 

Pvl8at.Ua tJvlgaria. Ranvnculaceae. HahnenfuBgewachse. 

Siiddeutschland. 
(In Norddeutschland meist durch Pulsatilla pratensis ersetzt.) 

Bei der ersten Art 
steht die Bliite aufrecht; 
Stengel einbliitig; BIiite 
violett, seidenartig be
haart. Zipfel der Bliiten
blatter nicht umgeschla
gen; Blatter grundstandig 
2-3 mal fiederspaltig. 
Pulsatilla pratensis hat 
hangende Bliiten mit zu
riickgeschlagenem Zipfel. 
Geruch des nur frisch 
angewandten Krauts beim 
Zerreiben scharf reizend; 
ruft auf der Haut Ent
ziindung hervor; Ge

Abb.338. 
Pulsatilla vulgaris. 

Abb.839. 
Pulsatilla pratensis. 

schmack gleichfalls. Trockenes Kraut fast geschmacklos (Abb. 338 
und 339). 

SoIl wahrend der Zeit des Verbliihens, im April und Mai, gesammelt 
werden. 

Bestandteile. Ein scharfer fliichtiger Stoff Anemonin, auchAnemon
kampfer genannt, Anemonsaure. Beim Trocknen verliert die Kiichenschelle 
die Scharfe. 

Anwend ung. Dient frisch zur Darstellung des Extractum und 
der Tinctura Pulsatillae. In ganz kleinen Gaben bei Augenkrankheiten, 
bei Star. 
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Herba Rutae. H. R. hortensis. Folia Rutae. Gartenraute. Weinraute. 
Rue. Rue des lardins. Herbe de rue. Rue Leaves. 

RukJ gralJwlena. Rutdceae. Rautengewachse. 
Siideuropa, bei una angebaut. 

Blatter mattgriin, mehrfach gefiedert, Lappchen spatel- oder verkehrt 
eiformig, Bliiten gelb. Geruch, frisch zerrieben fast betaubend, wanzen

Abb. 340. Fo!' Rutae 

Abb.341. 
Zwela von Sabina offlclnalia. 

artig; getrocknet weit schwacher; Ge
schmack bitter, bei6end-scharf. Die Droge 
soIl vor dem Aufbliihen gesammelt wer
den. Der Saft der frischen Pflanze bringt 
durch seine Beriihrung bei vielen Leuten 
heftige Hautentziindung hervor(Abb.340). 

Bestandteile. Atherisches 01, 
darin Methylnonylketon und Methyl
heptylketon, ferner ein hellgelbes Glyko
sid Rutin. 

Anwendung. AuJ3erlich zu Mund
und Gurgelwiissern (5,0: 150,0), inner
lich als schwei.6treibendes Mittel, 1 g auf 
1 Tasse hei.6es Wasser, doch mit Vor-
sicht, da groBere Gaben giftig wirken 

und bei Schwangeren Fehlgeburt herbeifiihren. 
Auch ale Mittel gegen Wiirmer. In kleinen 
Mengen in der Branntweinbereitung. 

**t Herba oder Summitates Sabinae. 
Sadebaumkraut. Sevenbaum. 

Sabine. Herbe de sabine. Savine. 
Junipenu BaMna. Sabina oflicindliB. Ooni/6rae. 

Nadelholzer. Unterfamilie OuprUBeae. 

Siideuropa, Kaukasus. bei una angebaut. 

Die im Friihjahr zu sammelnden Zweig
spitzen. Die kleinen bis 5 mm langen Blatt
chen sind im jungen Zustand angedriickt, 
schuppenartig, vierzeilig, spiiter abstehend, und 
tragen auf dem Riicken eine kleine vertiefte 
Oldriise, worin sich stark giftiges iitherisches 
cn befindet. Geruch eigentiimlich ·balsamisch, 
stark und unangenehm; Geschmack bitter, zu
sammenziehend (Abb. 341). 

Bestandteil e. Atherisches 01, Sabinol, 
Harz, Gerbsiiure. 

Anwendung. Das Sadebaumkraut ist eins 
der bekanntesten und kraftigsten Abtreibungs
mittel, Abortivmittel, sowohl bei Tieren als 
auch Menschen; iiuJ3erlich wird es im AufguB 
und als Salbe gegen allerlei Ubel angewendet, 
auch in der Haarpflege als Zusatz zu Haar
wiissern, es darf aber, weil vielfach zu oben-
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genannten verbrecherischen Zwecken benutzt, niemals im Einzelverkauf 
abgegeben werden, selbst nicht fiir den Gebrauch bei Tieren oder als 
Haarpflegemittel, um so weniger, als seine Einwirkung auf den Korper 
ungemein scharf ist. 

Verwechslung. Am haufigsten mit Juniperus 
virginiana, in N ordamerika heimisch und dort iiber
haupt dafiir ang.ewandt. Bei ihm stehen die Blatter 
dreizeilig, die Oldriise Iiegt in einer Langsfurche. 
Der Wuchs ist mehr baumartig, wahrend J . sabina 
mehr strauchartig ist (Abb. 342). 

Ferner die Zweigspitzen von Tamarix gaIIica. 
Graugriin, etwa 10 cm lang, mit 2-3 mm langen, 
stengelumfassenden Blattern versehen, die wechsel
standig angeordnet sind. Geruchlos. Eine Schnittflache 
mit verdiinnter Eisenchloridlosung benetzt, erscheint 
dunkelblausehwarz. 

Herba Saturejae. Bohnenkraut. Pfefferkraut. 
Sarrlette. Herbe de sarrlette. Savory. Beau-tressel. 

Saturtja horthiaiB. Labidlae. LippenbliitIergewichse. 
Siideuropa, bei una angebaut. 

Das getrocknete bliihende Kraut. Stengel auf- Abb. 342. 
h 20-3 h h · I BI . ZwelllstUck von Juniperus ree t, 0 cm OC , wemg veraste t; atter virginiana (vergr). 

sitzend, IinienfOrmig, kurz behaart, etwa 2 cm lang. 
Bliiten winkelstandig, kurzgestielt, wei.ll. Geruch angenehm wiirzig; Ge
sehmack gleichfalls, etwas scharf. Wi,d entweder gebiindeJt, in Fascibus, 
oder es kommen nur die abgestreiften Blatter in den Handel, in Foliis. 

Bestandteile. Xtherisches 01, scharfes Harz. 
Anwendung. Als Speisegewiirz und in der Branntweinbereitung. 

Herba Seolopendrii. H1rschzunge. 
Scolopendre. Langue de ced. Hart's-tongue. 

Scolopendrium olJicinarum. P,eridophYta. Farnpflanzen. Familie Polypodidceae. 
Mitteleuropa, auf felsigem Boden. 

Die getrockneten Wedel, einfach lanzettIich, am Grund herzformig, 
20-30 cm lang. Geruchlos; Geschmack schwach, zusammenziehend. 

Anwendung. Als Volksheilmittel hier und da gegen BrustIeiden. 

Herba Seordii. Wasserknoblauch. 
Herbe du germandree d'eau. Germandree d'eau. Scordia. 

Tet1crium ,cardium. Labiatae. Lippenbliitlergewichse. 
Europa. 

Das bliihende Kraut mit hellpurpurrien Bliiten. Die Blatter lanzett
Hch, sitzend. Riecht frisch nach Knoblauch. 

Bestandteil. Gerbstoff. 
Anwend ung. Gegen Hamorrhoiden. In der Branntweinbereitung. 

Buchhelster-attersbach. I. 16. An1I. 18 
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Herba SerpYlli. Quendel. Feldkiimmel. Feldthymian. 

Thym sauvage. Berbe de thym sauvage. Mother 01 thyme. 

ThymV8 .erpyUum. Labiatae. Lippenbliitlergewichse. 

Europa. Deutschland. 

Es sollen die beblatterten Zweige wahrend der Blutezeit im J uni 
und Juli von dem wildwachsenden Halbstrauche gesammelt werden 
(Abb. 343). Findet sich in Deutschland vorwiegend auf HugeIn und 
trocknen Waldlichtungen. Stengel liegend, holzig; Blutenzweige auf
steigend, rotlich, 1 mm dick ; Blatter klein, kreuzgegenstandig, eirund 
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Abb. 343. Thymus serpyllum. 
A mit Blllten, B Blatt mit driisigen Punkten, C BlfitenknosP8, D Blilte, E Staubblatt von vorn, 
F Staubblatt von hinten, G Samen, R Lingsschnitt des Samens, J Querschnltt des Samens. 

bis schmallanzettlich, ganzrandig, kurzgestielt, etwa 1 cm lang und bis 
7 mm breit. Die Behaarung ist verschieden, mitunter kahl oder auch 
wenig bis stark behaart, haufig nur am Grund bewimpert; Kelch 
zweilippig; Bluten wei8lich oder purpurn, in Kopfen, die zu Schein
quirlen geordnet sind. Geruch angenehm wiirzig; Geschmack gleich
falls, bitter. 

Die Droge ist stets ein Gemenge von Thymus serpyllum und 
Thymus chamaedrys, die beide an denselben Stellen wachsen, sebr 
schwer voneinander zu unterscheiden und 'als gleichwertig anzusehen 
sind. 

Bestandteile. Itberisches 01, etwas Thymol (Thymiankampfer), 
Karvakrol. 

An wend u ng. luBerlieh zu Badern und wiirzigen Krauterkissen, 
ein Bestandteil der Species aromaticae, und zur Herstellung des Quendel
geistes. In der Likor- und Branntweinbereitung. 
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Herbs Spilanthis oleraceae. 
Parakresse. 

Spilanthe potager. Kerbe de 
spilanthe. 

Spildn,hu olerdcea. Oomp68itae. 
Korbbliitlergewachse. Untergruppe 

Tttbuli/16ra.. Riihrenbliitler. 
Siidamerika, Weatindien. 

In Deutschland in Girten angebaut. 

SolI zur Bliitezeit gesam
melt werden. Blatter herzfor
mig, gegenstandig, gezahnt. 
Bliiten in Kopfchen, vor dem 
Aufbliihen braun, dann gelb, 
langgestielt (Abb. 344). 

Bestand teile. Das von 
Siidamerika eingefiihrte Kraut 
enthalt ein scharfes Weichharz, 
scharfesatherisches 01, Gerbstoff 
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und nadelformiges Spilanthin. Abb. 344. Spilanthes oleracea. BIUhender ZweIg. 
An wend ung. 1m wein-

geistigen Auszug als Mundwasser und zahnschmerzIinderndes Mittel, auch 
gegen Scharbock, SJwrbut. Ferner in der Branntweinbereitung. 

Herbs Thlijae. Lebensbaum. Thuya d'Occldent ou du Canada. 
Thti.ia oocidemrUia. Ooni/erae. Nadelhiilzer. Unterfamilie Oupre88eae. 

Nordamerika, Sibirien, bei uns angebaut. 

Die lstchen sind flach, zweikantig, mit dachziegelformig angedriickten 
Blattern. Geruch, namentIich zerrieben, stark balsamisch; Geschmack 
ahnlich, bitter und kampferartig. 

Bestandteile. ltherisches 01, zitronengelbes Thujin und Thujigenin. 
Gerbsaure. 

Anwendung. Rier und da aIs harn- und schweiJ3treibendes, wurm
widriges Mittel. 

Herba Thymi. Thymian. Gartenthymlan. Romlscher Quendel. 
Thym commun. Kerbe de thym. Thyme. 

Thymua wlgaria. Labiatae. Lippenbliitlergewachse. 
Siideuropa, in Deutschland, beaondera in Thiiringen, Bayem und Provinz Sachsen angebaut. 

Die getrockneten bliihenden Zweige wildwachsender und angebauter 
Pflanzen, die im Mai und Juni gesammelt werden (Abb. 345). Blatter 
gegenstandig, kurzgestielt oder sitzend, schmallanzettIich, elliptisch oder 
eiformig, bis zu 9 mm lang, bis 3 mm breit, behaart, Rand zUriickgebogen, 
Bliiten rotIich, gestielt, Kelch borstig behaart, StengelteiIe vierkantig. 
Geruch angenehm gewiirzhaft ; Geschmack gieichfalls. 

' Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hochstens 12 % betragen. 
Bestandteile. ltherisches 01, Thymol, Karvakrol. 

18* 
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An wen dun g. In der Heilkunde, namentlich gegen Keuchhusten und 
zu Krauterkissen und Badern; hauptsachlich als Speisegewiirz und in der 
Branntweinbereitung. 

A B o 
Abb. 345. Thymus vulgaris. 

A Blatt von unten (4fach vergr013ert), B blilhend, C BlUte (Dfach vergril13ert). 

Die Ware kommt teils inB iin del n, i n F asci bu s, teils abgere bel t, 
in F 0 Ii i s in den Handel, besonders schOn aus Deutschland selbst, gering
wertiger aus Frankreich. 

, 
H~rba Urticae. BrennesselkrauL 

Ortle brUlante. Herbe d' ortle. Stinging nettle. 
Urtica UTen8. U. dwica. Urtic6ceae. Neeselgewachse. 

Europa, iiberaU gemein. 

Die Blatter sind eiformig bis elliptisch, Rand tief gesii.gt. Das ge
trocknete Kraut der groBen und kleinen Brennessel wird Bach hier und 
da als Volksmittel gegen Hamorrhoiden gebraucht. Wirksame Bestand
teile wenig bekannt, Die Brennhaare des frischen Krauts enthalten Ameisen
saure, diese ist die Ursache des Brennens. Aus dem frischen Kraute bereitet 
man ein Haarwasser und Haarol. Auch wird es auf Gespinstfasern, sog. 
Nesselgewebe, verarbeitet. Frisches Kraut wird ferner abgekocht als Ge
miise genossen. Es enthalt EiweiB und Fett, so eignet es sich auch 
gut ala Kraftfutter fUr Tiere und kommt fUr diesen Zweck zerkleinert als 
Brennesselhacksel in den Handel. Man iibergieBt Brennesselhacksel 
mit kochendem Wasser und laBt dann einige Stunden an einem warmen 
ort, etwa einer warmen Herdplatte, stehen. 

Um Brennesselkraut zur Gewinnung der Gespinstfasern an Stelle der 
Baumwolle zu sammeln, muB es wiihrend der Bliitezeit, von Mitte Juni an, 
geerntet werden. Man schneidet die Stengel unmittelbar am Boden vor
sichtig ab, daB sie nicht zerbrochen werden und trocknet sie, vor Regen und 
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Tau geschiitzt und, ohne daB sie irgendwie schimmlig werden, aus. Nach 
etwa 8 Tagen streift man die Blatter von unten nach oben ab, bindet 
die Stengel an der Spitze lose zu Biindeln zusammen und trocknet sie 
etwa vier Wochen auf lllftigen TrockenbOden vollstandig aus. 

In Ostasien und zwar besonders in China und Niederlandisch-Indien 
wird zur Gewinnung der Faser viel die wei.13 e N e sse I oder Ram ie, das 
Chinagras, Boehmeria nivea, angebaut. Diese Abart der Brennessel 
tragt keine Brennhaare. Die Blatter sind aber auf der Unterseite stark 
weiBfilzig behaart. Aus der Faser der weiBen Nessel werden auch die 
Gasgliihlichtstriimpfe hergestellt. 

Die Samen der Brennessel, Semina Urticae, werden gegen 
Ruhr und gegen Wiirmer angewendet. Auch mischt man sie unter das 
Futter fiir Hiihner, um reichIicheres Eierlegen zu erzielen. Sowohl die Samen 
als auch das Kraut werden ferner in der Branntweinbereitung verwendet. 

H~rba VerMnae. Eisenkraut. 
Verveine. Herbe sacr~e. Herbe de vervelne. Vervain. 

Verbena o//icindlia. Verbmdc:etJe. Eisenkrautgewilchse. 
Europa. Nordafrika. Asien. 

Das getrocknete, bliihende Kraut. Stengel vierkantig, kahl oder mit 
wenigen Borsten, oberhalb gegenstandig verastelt; Blatter gegenstandig, 
sitzend, lanzettIich, kurzgeziihnt, unterseits feindriisig; Bliiten bliiuIich, 
klein. Geruchlos; Geschmack etwas bitter, herb. 

Bestandteile. Bitterstoff und Gerbstoff. 
An wen dung. Als magenstiirkendes Mittel. Bei Nierenleiden und Gelb

sucht. In der Branntweinbereitung. Ala Genu.l3mittel fiir chinesischen Tee. 

H~rba Ver6nicae. Ehrenprels. Miinnertreue. Steh auf und geh lveg. 
Veronique. Speedwell. 

Ver6nica olficindlia. Borophtdaridc:eae. Rachenbliitlergewiohse. 
Europa. 

Das getrocknete, bliihende Kraut. Stengel liegend, am oberen Ende 
aufsteigend, behaart; Blatter gegenstandig, kurz gestielt, oval, gesagt, unten 
in den Blattstiel verschmiilert; Bliiten beim Trocknen abfallend, im frischen 
Zust&nde hellblau bis lila, getrocknet fast weiJ3, kurzgestielt, geruchlos; Ge
schmack bitter, etwas zusammenziehend. Als Volksheilmittel friiher sehr 
beIiebt gegen viele Leiden; daher der Name Heil allen Schaden. 

Bestandteile. Gerbstoff, atherisches 01. 
A n we nd u ng. In der Branntweinbereitung. 

H~rba Violae tricol6ris. H. J aoose. 
Stlefmiitterchen. Frelsamkraut. Ackerstlermiitterchen. DrelfaltigkelfBkraut. 
Pens~e sauvage. Violette trlcolore. Herbe de pens~e sauvage. Heart's-ease. 

Viola tricolor. Violdceae. Veilchengewichse. 
Uberall gemein. 

SoIl nur von der gelblich oder hellviolett bliihenden Abart und von wild
wachsenden Pflanzen wiihrend der Bliitezeit im Mai bis September gesammelt 
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werden und zwar samtliche oberirdischen Teile. Stengel kantig, hoW; 
Blatter langgestielt, mit fiederteiligen Nebenblattern, die unteren 

herzformig bis eiformig, die oberen lanzett· 
lich, am Rand gekerbt. Bliiten einzeln, achsel
standig, langgestielt, Stiel bis 10 em lang, 
gelblich bis hellviolett, das untere der fiinf 
Blumenblatter tragt einen Sporn (Abb. 346). 
Geruch schwach; Geschmack siiBlich, schleimig, 
etwas scharf. 

Bestandteile. Ein Glykosid Violaquer
zitrin, ein brechenerregendes Alkaloid Violin, 
Gerbstoff und Salizylsaureverbindungen. 

An wen dun g. Gilt als ein vorziigliches 
blutreinigendes Mittel, besonders fiir kleine 

Abb. 346. Viola tricolor. Kinder bei Hautausschlagen. 1 Teeloffel volI 
auf 1 Tasse. 

Die Bliiten Flores Violae tricoloris kommen auch fiir sich als 
Stiefmiitterchenbliiten in den Handel, und zwar besonders die violetten 
Bliiten. Bestandteile und Anwendung die gleichen wie bei Herba. Das 
Deutsche Arzneibuch schreibt jedoch das bliihende Kraut vor. 

Herba Virgaureae oder Solid8.ginis. Goldrute. Wundkraut. 
Verge d'or. Herbe doree. Goldenrod. 

Solidago tlirgai.rea. Comp68itae. Korbbliitlergewll.chse. 
Untergruppe Tubuli/l6rae. Robrenbliitler. 

Europa. 

Der obere Teil der bliihenden Zweige und goldgelben Bliiten. Stengel 
rund, gestreift, die unteren Blatter langgestielt, die oberen ganz kurz
gestielt. Geruchlos; Geschmack herb, bitter, beillend-scharf. Friiher 
gegen Blasen- und Nierenleiden gebraucht, jetzt veraltet. 

Gruppe IX. 

Flores. BlUten. 
In dieser Gruppe sind nicht nur die vollstandigen Bliiten aufgezaWt, 

wie z. B. Flor. Sambuci, sondern auch die Blumenblatter Flor. Rhoeados, 
Flor. Rosarum, ferner die unentwickelten Bliiten, wie Flor. Cinae, Flor. 
CaryophyUi, endlich auch einzelne Bliitenteile wie Crocus. Bei einer Anzahl 
davon falIt bei der Handelsbezeichnung der Zusatz Flores ganz fort; wir 
erinnern hier an Kusso, CaryophyUi. 

Crocus. Crocus orientaIis. Stigmata Croci. 
Safran. Frz. Safran, engl. Saffron. 

CrooUil 8at'tlUli. lriddceae. Scbwertliliengewachse. 
Orient, angebaut in den meieten siideuropll.iechen LlI.ndem, besonders in Spanien und 

Fra:nkreich, in geringem Mall auch in Osterreich, Deutschland und England. 

Die unter dem Namen Safran in den Handel kommende Droge wird 
durehgangig von angebauten Pflanzen gewonnen, und die beste Ware, 
Crocus elect us, besteht nur aus den getrockneten Narben der Bliite, auch 
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Narbenschenkel genannt. Geringere Ware, Crocus naturalis, enthalt 
noch die hellgelben, fadenformigen Griffel, an denen die roten Narben 
sitzen. Die Narben sind in Wasser aufgeweicht 30-35 mm lang, getrocknet 
20 mm lang, rot, gegen die Basis zu heller, haben die Form einer seitlich 
aufgeschlitzten, sich nach unten zu verengernden Rohre, deren oberer Rand 
gekerbt-gezahnt ist und Warzchen, Papillen tragt (Abb. 347 u. 348). Der 
Safran erscheint nach dem Trocknen fadenformig, von schOn dunkelorange
roter bis braunroter Farbe, von kraftigem, etwas betaubendem Geruch und 
eigentumlich bitterem, gewiirzhaftem Geschmack. Er fiihIt sich, wenn er 
rein ist, fettig an, zieht ziemlich stark Feuchtigkeit an und farbt den Speichel 
beim Kauen gelb. 

Der Anbau des Safrans ist sehr muhsam, Safran gedeiht am besten in 
einem milden Weinklima, auf gutem, mergelhaltigem Tonboden und in 
geschutzter sonniger Lage. Die Vermehrung der Pflanzen geschieht, da der 
Safran keinen Samen bildet, durch Brutzwiebeln oder Zwiebeltriebe, die 
sich urn die alte Zwiebelknolle ansetzen. Sie werden im Juni oder Juli in 
das gut beackerte Feld gepflanzt, und ein solcher Acker bleibt drei Jahre 
in Benutzung, urn dann im vierten neu bepflanzt zu werden. Manche 
Pflanzungen bleiben auch fiinf bis sechs Jahre in Benutzung, weil die 
Krokusarten vom dritten bis sechsten Jahr an besonders reichlich zu bliihen 
pflegen. Die Blute beginnt etwa urn die Mitte des Septembers und dauert 
bis Ende Oktober. Die Ernte wird haufig durch mancherlei Umstande 

Abb.347. 
Crocus sativus. Links unten 
eines der pfeilfllrmigen Staub
bll1tter; rechta unten die drei 

NarbenschenkeI. 

geschmalert, indem 
das Wild, Feld
mause, Insekten 
und ein eigentum
licher Pilz, der sog. 
Safrantod, Rhizoc
tonia Crocorum, 
vielfach arge Ver
wiistungen anrich
ten. Zur Verruch
tung desPilzes wen
det man Schwefel
kohlenstoff an. Das 
Einsammeln er
folgt sofort nach 
Beginn der Blute. 
Die angenehm veil
chenartig riechen - Crocus sati~~~' 13i~rbe 1'/. mal 
den Bluten werden vergr. 2 Narbe 4fach vergr. 3 

Eln Stllck des N arbenrandes 
fruhmorgens ge- mit Papil\en besetzt. 120 fach 
schnitten, vorliiufig vergr. 

auf Haufen geworfen, und dann werden spater, jedoch noch am 
gleichen Tage, die Narben bzw. die Griffel mit den Narben herausgekniffen. 
Diese werden nun locker ausgebreitet und an der Sonne oder durch kiinst
liche Warme getrocknet, indem man sie in Sieben uber Feuer schuttelt. 
Da man berechnet hat, daB zu 1 kg Safran 60000-80000 Bluten erforder
lich sind, la13t sich Ieicht ermessen, wie muhsam das Geschaft des Ein
sammelns ist. 
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Man unterscheidet eine ganze Reihe von Handelssorten, von denen 
die wichtigsten der franzosische und spanische Safran sind. Ferner sind zu 
nennen der itaIienische sowie der tiirkische und persische, auch wohl Levan
tiner genannte Safran. Der sehr schOne osterreichische und der engIische 
Safran kommen fiir die Ausfuhr nicht in Betracht, da sie ganzIich in der 
Heimat verbraucht werden. Friiher war die persische oder tiirkische Sorle 
als Crocus orientalis die geschatzteste. Als sie dann aber meist unrein und viel
fach gefettet war, ist sie von den weit schoneren spanischen und franzosischen 
Sorten mehr und mehr verdrangt worden. N euerdings kommt persischer, 
wahrscheinlich wiIdwachsender Safran wieder in den Handel. Die Narben
schenkel sind lang, die GriffelteiIe fast weill, der Geruch aber sehr kraftig. 

Trotz des miihsamen Einsammelns kommen jahrlich 200 000 bis 
300 000 kg in den Handel, und die bedeutendste Ziffer fallt von dieser 
Menge auf die spanischen Erzeugnisse. Die franzosische Ernte ist weniger 
groll, trotzdem die Ausfuhr Frankreichs noch groller ist als die Spaniens. 
Es wird namlich sehr viel spanischer Safran iiber Frankreich und durch 
franzosische Hauser als franzosischer Safran in den Handel gebracht. Diese 
Sorte ist heute, ihrer schonen Farbe halber und wegen besonderer sorgsamer 
Behandlung, die geschatzteste; doch Bollen ihr die besseren spanischen Sorten 
an Giite vollig gleichstehen. Frankreich baut den Safran namentIich im 
Departement Loire an, und hier Iiefert wieder das Arrondissement Pithiviers
en-Gatinais die besten Sorten. Man unterscheidet vom Safran du Gatinais 
wiederum zwei Sorten, den S a f ran d' 0 ran g e, der, durch kiinstIiche Warme 
getrocknet, von besonders schoner Farbe ist, und den Sa f ran d u Com tat, 
der, an der Sonne getrocknet, ein weniger gutes Aussehen hat. 

Der itaIienische Safran, meist sehr hell von Farbe, solI nicht von Crocus 
sativus, sondern von Crocus odorus stammen. 

Der Versand des spanischen Safrans geschieht entweder in Sacken von 
Packleinen oder Schafleder zu 20-40 kg oder in mit Blech ausgelegten 
Holzkisten von sehr verschiedenem Inhalt. - Gatinais kommt in Sacken 
von 12,5 kg Inhalt in den Handel und persischer, friiher in Lederbeuteln, von 
etwa gleichem Gewichte. 

Guter Safran mull von lebhafter, feuriger Farbe, kraftigem Geruch 
und gewiirzigbitterem Geschmacke sein und darf beirn volligen Austrocknen 
nicht mehr als 10-12% an Gewicht verIieren. Getrockneter Safran solI 
beim Verbrennen nicht mehr als 6,5% Asche hinterlassen. Er mull ferner 
mogIichst frei sein von den Griffeln und den gelben vielfach beigemengten 
Staubbliittern der Bliite. 1st er hiervon durch Auslesen ganzlich befreit, 
hei.l3t er elegiert. 100 000 TeiIe Wasser miissen beim Schiitteln mit 1 Teil 
Safran rein und deutIich gelb gefarbt werden. 

Bestandteile. Gelber, in Wasser und Weingeist losIicher Farbstoff, 
Krozin, auch Polychroit genannt, 40-60%; aullerdem atherisches 01, 
Traubenzucker und wachsartiges Fett. 

P r ii fun g. Bei dem hohen Preise des Safrans ist dieser zahllosen 
Verfalschungen unterworfen. Sie bestehen zuniichst in der Beimischung 
von Safran, dem der Farbstoff schon teiIweise entzogen ist, auch ahnIich 
gefarbter Blumenblatter, wie Flor. Carthami, Saflorbliiten, Flor. Calendulae, 
Ringelblumen, Bliiten von Punica granatum, Granatbliiten, ferner in der 
Beimischung der getrockneten, oft kiinstIich aufgefarbten Griffel des 
Crocus, die unter dem N amen Fe mi n ell als besondere Ware in den Handel 
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kommen, oder der Staubbliitter, oder des zerschnittenen und aufgefiirbten 
Perigons, auch in der Beimengung von eigens zu diesem Zwecke gefiirbten 
Fleischfasern; sodann durch Fetten des Safrans. Drittens durch Triinken 
mit Glyzerin, Honig oder Sirup und endlich durch die sog. Beschwerung. 

Diese Ietzte VerfiiIschung geschieht in der Weise, daB der Safran mit 
irgendeiner klebrigen Fliissigkeit getriinkt, hierauf mit Schwerspat, Gips 
oder kohlensaurem Kalk durchgearbeitet und dann getrocknet wird. 

1. Beschwerter Safran IiiBt sich iibrigens schon iiuIlerIich Ieicht er
kennen; er erscheint rauh, nicht fettgliinzend und fiilIt sofort durch sein hohes 
spezifisches Gewicht auf. Es ist auch eine Beschwerung des Safrans beob
achtet worden, die nicht auf die gebriiuchliche Weise ausgefiihrt, sondern 
durch T r ii n ken des Safrans mit verschiedenen Salzen bewerksteIIigt war. Der 
Safran war von gutem Aussehen, fiihIte sich dagegen nicht fettig an, klebte 
beim Driicken zusammen und zeigte ein hohes spezifisches Gewicht. Bei der 
Veraschung fand man einen Zusatz von etwa 40% Salzen, bestehend aus 
schwefelsaurem Natrium, Borax, Salpeter und Chlorammon. Bei dem 
ObergieBen mit SchwefeIsiiure, der einfachsten Priifung, ob Safran unver
fiiIscht ist, zeigte sich nicht die fiir reinen Safran bezeichnende Blaufiirbung 
der Siiure, sondem ein schmutziges Gelbrot. Diese Priifung nimmt man am 
besten unter einem Mikroskop vor. 

2. Die {) I u n g des Safrans oder die Fe t tun g IiiBt sich Ieicht erkennen, 
wenn man ihn zwischen weiBem Papier preBt, es zeigen sich dann deutIich 
Fettflecke, oder man zieht den Safran mit Petroleumiither aus und IiiIlt einige 
Tropfen des Auszuges auf Papier verdunsten. Es wird bei einer VerfiiIschung 
deutlich ein Fettfleck zuriickbleiben. Wiihlt man zum Ausziehen des Safrans 
mit Petroleumiither eine bestimmte Menge, so darf Safran nur 5% an Ge
wicht verlieren, sonst ist er gefettet. 

3. Mit H 0 n i g, G I Y z e r i n oder Sir u p behandelter Safran hat einen 
siiBen Geschmack und klebt beim Pressen zwischen den Fingern zu
sammen, namentIich wenn man ihn in geprelltem Zustande trocknet. 

4. Auf Ammonsalze priift man, indem man Safran erwiirmt und 
einen mit Salzsiiure angefeuchteten Glasstab in die Niihe bringt, es werden 
bei Vorhandensein von Ammonsalzen weiBe Nebel auftreten. Oder man 
erwiirmt etwas Safran mit KaIiIauge; es darf sich kein Ammoniakgas ent
wickeln. 

5. 1m weiteren VerIaufe der Priifung tut man etwa 1/2 g Safran in ein 
Fliischchen, iibergiellt ihn reichlich mit WaBBer und IiiIlt ihn nach ofterem 
Umschiitteln 5 Minuten ruhig stehen. War der Safran beschwert, so haben 
sich die mineraIischen Beimischungen am Boden der Flasche abgesetzt 
und konnen weiter untersucht werden. Der obenauf schwimmende Safran 
wird auf weiBes Papier ausgebreitet und nun genau auf seine Form hin unter
sucht. Hierbei lassen sich, da alles seine natiirIiche Form angenommen hat, 
etwa untergemischte Blumenbliitter usw. leicht erkennen. Erscheint der 
Safran hierbei verdiichtig, so erneuert man das Einweichen mit einer neuen 
Probe, und zwar in Salpetersiiure, die mit gleichem Raumteile Wasser ver
diinnt ist. Reiner Safran bleibt nach VerIauf von 5 Minuten fast ganz 
unveriindert in Farbe und Aussehen, wiihrend fast aIle Beimengungen blaB 
und durchsichtig werden. 

6. Die vorgekommene Untermischung der Bliiten von Onopordon 
acanthium erkennt man beim Aufweichen in Wasser daran, dalJ die 
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Blllmenkronenrohre in der oberen Halfte bauchig aufgetrieben ist und 
in funf schmale Zipfel auslauft. Auch Verfiilschung mit Teilen eines 
Schmetterlingsblutlers ist beobachtet worden; beim Aufweichen in Wasser 
quell en diese Teile sehr stark auf, zeigen Verzweigungen und ofter kleine 
Blattchen. 

7. Weit schwieriger laBt sich gepulverter Safran unter
s u c hen; etwaige Verfalschungen mit Fernambuk- oder Rotholz zeigen 
sich nach dem DbergieBen mit Salmiakgeist. Bei reinem Safran ist die 
Farbung der Flussigkeit gelb, im andern Falle weinrot. 

8. Zumischung oder Farbung durch K ur kuma erkennt man durch Dber
gieBen mit Petroleumather, der den Farbstoff der Kurkuma lOst, den des 
Safrans jedoch nicht. 

Anwendung. Der Safran findet als Heilmittel innerlich und auBer
lich Verwendung. Innerlich als Reizmittel, S tim u I a n s, oder zur For
derung des MonatsfIusses, der Menstruation, auBerlich als Zusatz zu Augen
wassern, Umschlagen, Pflastern usw. - Technisch zum Farben von Back
und Zuckerwaren, Butter, Kase und der verschiedensten andern Dinge. 
Vielfach auch, namentlich im Suden, als Speisegewiirz. 

Unter dem Namen Safranin kommt ein Farbstoff in den Handel, 
der nicht aus Safran, sondern aus Toluol bereitet wird. 

Sa fr a ns urr 0 gat ist ein kiinstlicher Farbstoff, der vielfach als Ersatz 
des Safrans dient. Er bestand ursprunglich aus Kaliumpikrat und ahn
lichen sog. Nitroverbindungen. Diese sind leicht explosiv und mussen daher 
mit Vorsicht behandelt werden, doch wird der Name Safransurrogat jetzt 
fast nur fiir das Dinitrokresol-Kalium benutzt, das durch Zumischen von 
40% Salmiak nicht leicht explodierbar gemacht ist. 

Flores Acaciae richtiger Fl. Pruni spinosae. Schlehenbliiten. 
Schlehdombliiten. Schwarzdombliiten. Deutsche Akazienbliiten. Fleurs de 

prunier eplneux. Fleurs de pruneUe. Blackthorn flowers. Sloe-Dowers. 
Prunua 6pin66a. R06dceae. Rosengewichse. Unterfamilie Prunoideae. 

Deutschland. iiberall gemein. 

Frisch riechen die Bluten bittermandelartig und geben mit Wasser 
destiIliert ein blausaurehaltiges Destillat. Getrocknet fast geruchlos. Mussen 

Abb. 349. Prnnns spinosa. 

bei trockenem Wetter eingesammelt werden, 
da sie sonst dunkeI werden. Eine Ver
fiilschung mit den Bluten der falschen Akazie, 
Robinia pseudoacacia, die zu den Schmetter
lingsblutlern gebOrt, ist leicht an der GroBe 
und dem anderen Bau der Bluten zu er
kennen. Die weiBgelblichen Bluten mit 5 ganz
randigen Kelchbliittern und 5-4 mm langen 
Blumenblattern diirfen nicht miBfarben sein 
(Abb.349). 

Bestandteile. Amygdalin. Spuren von 
Gerbsaure. 

Anwendung. Fruher vom Arzneibuch 
vorgeschrieben, offizinelI, jetzt als Volksmittel, 
als gelindes Abfuhr- und Blutreinigungs-
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mittel. 1 EJ3loffel voll auf 1 Tasse. Zur Herstellung von Branntweinen 
und Likoren. 

Auf be wah run g. In gutschlieBenden GefiiBen, da die BIuten leicht 
dem WurmfraB ausgesetzt sind. 

I 

FlOres Arnicae. 
Arnika- oder Wohlverleihbliiten. Fallkrautbiumen. Johannisbiumen. 

Bluttriebbliiten. Stichkrautblume. St. Luziansbliiten. Fleurs d'arnlca. 
Arnica flowers. 

/ 

Arnica montana. Oomp6Bitcu. Korbbliitlergewachse. 
Untergruppe Tubuli/16rae. Rohrenbliitler. 

Mitteleuropa. 

Die getrockneten BIiiten mit Kelch, cum C a I y c i bus oder ohne Kelch, 
sin e C a lye i bus, rotgoldgelb, von angenehmem, wiirzigem Geruch; der 
Staub zum Niesen reizend; Geschmack scharf kratzend und scharf bitter. 
Das Deutsche Arzneibuch liiBt nur die getrockneten Zungen- und Rohren-

c 

Abb. 350. Flores Arnicae. 
A Liinl/sschnitt einer BlUte, BRand· oder Zungenbltlte, C ScbelbenblUte, D Pollen, E Spitze 
eines Pappushaares, F Doppeihaar der Fruchtknotenwand, G Ein Haar der Blumenkrone. 

bliiten zu, verlangt also, daB der Hiillkelch und der BIiitenboden entfernt 
sind, und zwar weil sich in diesen hiiUfig die Larven der Bohrfliege Trypeta 
arnicivora vorfinden. Die BIiiten sind von wildwachsenden, besonders 
auf Gebirgswiesen vorkommenden Pflanzen im Juni und Juli zu sammeln 
und scharf auszutrocknen, am besten bei kiinstlicher Wiirme. Finden sich 
aber auch in Torfgegenden Norddeutschlands, in groBen Mengen in der 
Liineburger Heide. Die weiblichen Randbliiten sind zungenformig, dreiziihnig, 
haben 8-12 Nerven. Die zwitterigen Scheibenbliiten sind rohrenformig. Der 
Fruchtknoten triigt einen hellgelblichen Pappus, eine Haarkrone borstiger 
Haare, die Fruchtknotenwand ist mit aufwiirts gerichteten Haaren besetzt 
(Abb. 350). 
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Bestandteile. Atherisches olivbraunes, butterartiges 01; ein Bitter
stoff Arnizin; gelber Farbstoff, Harz, Tannin. 

An wen dun g. Seltener innerlich als anregendes Mittel bei Liihmungen, 
gegen Husten usw., desto hiiufiger auJ3erlich bei frischen Schnittwunden, 
Quetschungen, als Zusatz zu Haar- und Hautpflegemitteln, wie Hautsalben, 
Haarolen und Haarwassern usw. Arnika, in groBeren Mengen innerlich 
genommen, wirkt giftig, wahrscheinlich durch das darin enthaltene 
Arnizin. 

Priifung. Verwechslungen kommen vor mit anderen gelbbliihenden 
Korbbliitlergewachsen, wie den Strahlenbliiten von Calendula officinalis 
oder Anthemis tinctoria oder Inula britannica, die daran zu erkennen sind, 
daB der Fruchtknoten keine Haarkrone triigt und daB sie durch die Zahl 
der Ziihne der Strahlenbliiten verschieden sind. 

Flores Aurantii oder Fl. Naphae. Orangenbliiten. Pomeranzenbliiten. 
Fleurs d'oranger. Orange flowers. 

Oierua atwaneium amara. Ruedceae. Rautengewii.chse. 
Siideuropa angebaut. 

Die noch geschlossenen Bliiten. Etwa 12 mm lang, Blumenkrone aus 
fiinf Blumenblattern bestehend, weiB, mit driisigen Punkten versehen. 
Kelch klein, fiinfbliitterig. 

Kommen teils getrocknet, teils gesalzen, namentlich aus den siidlichen 
Provinzen Frankreichs, in den Handel. Dienen sowohl in frischem als auch 
gesalzenem Zustande zur Darstellung von Aqua Fl. N aphae und Oleum N eroH 
(s. d.). Ferner in der Likor- und Branntweinbereitung. AuJ3erdem als Volks
heilmittel bei Frauenkrankheiten. 

Bestandteile. Atherisches 01. Spuren von freier Essigsiiure, Gummi. 

** Flores Brayerae oder Flores Koso. 
Koso. Kosobliiten. Kosso. Kussobliiten. Cousso. Fleurs de brayere ou de 

cousso. Brayera. 
Hagenia aby8s1nica (friiher Brayera anekelm'nehica). R08aceae. Rosengewachse. 

Unterfamilie R080ideae. 

In Abessinien nnd den Gebirgen des tropischen Ostafrikas heimisch. 

Die nach dem Verbliihen getrockneten weiblichen Bliiten des bis zu 
20 m hohen zweihiiusigen Baumes, teils als ganze Bliitenstiinde mit der Spindel 
als roter Koso, teils die von den Bliitenstiinden abgelOsten Bliiten fUr sich 
als brauner Koso. Der Bliitenstand. selbst besteht aus etwa fuJ31angen; 
stark veriistelten, lockeren Trugrispen, von denen eine Anzahl zu etwa 120 g 
schweren, 50-60 cm langen Biindeln vereinigt wird. Diese werden 
mittels gespaltener Rohrstreifen des Zypergrases, Cyperus articulatus, 
zusammengeschnurt. Untersucht man die einzelnen Bliiten genauer, so 
findet man, daB der Kelch aus zwei Bliitterkreisen besteht, von denen der 
erste groBer als der innere und violettrotlich erscheint. DieserKranzroter 
Kelchbliitter gilt als Kennzeichen fiir die weiblichen Bluten, im Gegen
satz zu den weniger wirksamen miinnlichen, die grunlich sind. Koso, dem 
die roten Kelchbliitter fehlen oder der sehr verblaBt oder braun geworden, 



Flores. Bliiten. 285 

ist zu verwerfen. - Geruch eigentiimlich; Geschmack anfangs schwach, 
allmahlich scharf kratzend und unangenehm (Abb. 351-353). 

Die abessinische Ware kommt iiber Aden in den Handel. 
Bestandteile. Kosin in Form von schwefelgelben Kristallen, Proto

kosin, Spuren atherischen Oles. Gerbstoff. Kosotoxin, das als besonders 
wirksamer Bestandteil angesehen wird. 

Abb. 31>1 . Hagenia abysslnlca. 

Abb.31>2. 
BlUte der Hagenia abyssinica. 

a Weibliche BlOte von oben gesehen 
in nattlrlicher Gr08e. b D1eselbe in 
3-4facher Lln.·Vergr. c Dem Ver· 
blOhen sleh nAhemde BIOte mit den 

HoehblAttem (d). 

Abb. 31>3. 
Welbllche BIOte von Hagenla abysslnlca 

In der Entwicklung. 

Anwendung. Koso gilt als eines der besten Mittel gegen Band
und andere Eingeweidewiirmer; auch gegen den Drehwurm der Schafe. 
Man gibt es bei Erwachsenen in Gaben von 15-20 gals grobes Pulver in 
Zuckerwasser angeriihrt. Die Abkochung ist weniger wirksam. Eine Stunde 
spater 1-3 Ellioffel Rizinusol. 

P r ii fun g. Eine Verfalschung der gepulverten Droge mit mannlichen 
Bliiten lallt sich leicht durch die dann reichlich vorhandenen Pollenkorner 
nachweisen. 

K. darI nach dem Verbrennen hOchstens 14% Asche hinterlassen. 

Flores CaIendulae. Rlngelblumen. 
FJeurs de Calendule. F1eurs de tous les mols. Souel des Jardlns. Marigold. 

Oalendula ol/ioindlia. Oomp6Bilfu. Korbbliitlergewii.chse. 
Untergruppe Tuhuli/l6rae. Rohrenbliitler. 

Siideuropa.. bei uns ala Zierpflanze. 

Die getrockneten, goldgelben, zungenformigen Strahlenbliiten, von 
eigentiimlichem, nicht gerade angenehmem Gerucbe, dienen heute zur 
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Darstellung von Raucherpulvern. Ihr Gebrauch als Heilmittel hat fast 
ganzlich aufgehort. Au.I3erdem aber werden sie zum Verfalschen des Safrans 
benutzt (s. d.) . 

Flores CaryopbYIli. taryopbylli aromatici. 
Gewiirznelken. Gewiirzniigelein. Clous de giroDe. Cloves. 

Jamb6sa caryophYUua. Myrtaceae. Myrtengewiichse. 

Molukken, jetzt angebaut auf Sansibar, Pemba, Bourbon, den deutsch·afrikanischen 
Kolonien, Westindien, Siidamerika. 

Es sind die noch geschlossenen unentwickelten Bluten, die Bluten
knospen obigen Baumes. Der schwach vierkantige, fast walzenformige Frucht
knoten ist 11/ 2-2 cm lang, stielartig, nach oben zu verdickt, mit vier dicken, 
dreieckigen Kelchblattern gekront und zwischen diesen mit der halb
kugelig geschlossenen Blutenknospe versehen, die vier fast kreisrunde, 
sich dachziegelartig deckende Blumenblatter, den schlanken Griffel und 

Abb. 354. 
Links BIUts von Jambosa 
caryophylluB. NatUrliche GrOBe. 
2. LAngsdurchschnitt der BIUts, 
vergrOBert. a KelchblAttsr. 
c Blumenkrone. sStaubblAttsr. 

st Grlffel. I Fruchtknotsn. 

zahlreiche Staubgefalle hat. Die Farbe schwankt 
zwischen hell- und dunkelnelkenbraun (Abb. 354 
und 355). 

Die Nelken gehoren zu den altesten bekann
ten Gewiirzen: sie wurden schon lange vor der 
Entdeckung des Seewegs nach Ostindien durch 
die Araber nach Europa gebracht. Als spater die 
Portugiesen ihre Eroberungsziige nach Ostindien 
unternahmen, lernte man in den Molukken oder 
Gewiirzinseln die eigentliche Heimat des Baumes 
kennen. Die Portugiesen und ihre spateren Be
sitznachfolger, die Hollander, machten den N elken
handel zum Alleinhandel der Regierung, zum Re
gierungsmonopol, sie gingen sogar so weit, einen 
Teil der Pflanzungen zu vernichten, um die El'nte 
zu verringern und den Preis dadurch zu erhohen. 
Spater gelang es den Franzosen, den Baum nach 

Abb. 355. Jambosa caryophyllus. 

ihren Besitzungen auf Bourbon und Mauri
tius, wie auch nach Ka venne in Sudamerika 
zu verpflanzen. Noch spater, im Jahre 1830, 
begann der Anbau auf Sansibal' und Pemba, 
deren riesige Ernten heute den Weltmarkt 
beherrschen und die Preise ungemein herab
gedriickt hahen. Man schatzt die Zahl der 
Nelkenbaume auf Sansibar auf 2000000, 
auf Pemba auf 3000000. Auf Madagaskar 
finden sich 400 000 Baume. Die Besitzer 
der Nelkenbaumpflanzungen sind meist 
Araber. 1m Jahre 1926 wurden von Sansibar 
und Pemba 130640 Gonjes Nelken zu 75 kg 
ausgefiihrt. 'Hamburg, der Haupteinfuhr
plat~ Deutschlands fiir Nelken, fiihrt etwa 
300000 kg jiihrlich ein. Andere Markte sind 
London, Rotterdam und Marseille. Der An-
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bau geschieht in eigenen Pflanzungen, sog. Parks, und zwar am besten auf rotem 
oder braunem Lehmboden. Die Samen werden vor der Aussaat drei Tage 
lang in Wasser eingeweicht und nach dem Keimen bald auf Beete verpflanzt. 
Von solchen gekeimten Samlingen lieferte die Regierung im Jahre 1925 den 
Pflanzern auf Sansibar 54: 483, auf Pemba 15420 Stiick, um sie so zu 
grollerem Anbau zu zwingen. Die Beete sind iiberdacht, um die Pflanzchen 
vor der Sonne zu schiitzen. Raben die Pflanzchen eine Hohe von etwa 15 em 
erreicht, was gewohnlich nach etwa einem Jahre der Fall ist, werden sie vor
sichtig durch allmahliehes Entfernen der Bedachung an die Sonnenwiirme 
gewohnt, um dann nach etwa zwei Monaten verpflanzt zu werden. Die 
Entfernung der einzelnen Pflanzen betragt dann etwa 5--7 m. Sie werden 
fleillig begossen und nicht mehr vor den Sonnenstrahlen geschiitzt .. Der 
Baum wird im 6.-10. Jabre tragfiihig, liefert dann einen jiihrlichen Er
trag von 2--3, selbst bis zu 10 kg, und zwar aIle drei bis fiinf Jahre eine 
besonders reiche Ernte und dies 60-80 Jabre bindureh. Gewohnlich werden 
aber iiber 60 Jahre alte Baume ausgerodet und junge Baume dafiir gepflanzt. 
:Man erntet zweimal im J abre, Ende J uli bis September und im Dezember und 
Januar. Ofters wird die Ernte dadurch beeintrachtigt, daB die Baume von 
Raupen vollig kahl gefressen werden, und so die Blatter wiihrend der Regen
zeit erst wieder nachwachsen miissen. Die Fruchtknoten der Knospen sind 
anfangs gelb, werden spater rot, dann mit den ganzen Bliitenstanden abge
pfliiekt und auf Bastmatten im Schatten wahrend 4-15 Tagen getrocknet. 
Die fUr die Ausfuhr bestimmten Nelken werden einem schwachen Rauchfeuer 
ausgesetzt, bis sie gebraunt sind, und dann von den Stielen befreit. 

Als Randelssorten unterscheidet man hauptsachlich: 
Ostindische, Molukken- oder englisehe Kompanienelken, ge

wohnlich nach der Rauptinsel der Molukkengruppe Amboina benannt. 
Sie sind hellbraun, voll, sehr reich an atherisehem 01, sind die grollte und 
am meisten gesehatzte Ware und kommen in Ballen von Paektuch oder in 
Fassern von 50-75 kg in den Handel. Geringer sind die hollandisehen 
Kompanienelken, vieJfach mit Stielen vermischt und ohne Kopfchen. 

Afrikanische, Sansibarnelken, sind etwas dunkIer von Farbe, 
mit hellen, gelblichen Kopfchen, den ostindischen fast gleichwertig, sie 
kommen in doppelten:Mattensacken in Go nj es, von etwa 75 kg in den Handel. 

AnOOen- oder amerikanische Nelken kommen fast nur in den 
franzosischen Handel. Sie sind die schlechteste Sorte, klein, schwarzlich, 
schrumpflich und von geringem Olgehalt. 

Ala neue HandeJssorte wurden im Jahre 1911 aus dem Sigital bei 
Amami N elken in den Handel gebracht, die etwas kleiner und heller als 
Sansibarnelken, aber sehr brauchbar waren. 

Priifung. 1. Gute Nelken miissen voll, nicht verschrumpft und 
ziemlich schwer sein. 

2. Driickt man den Fruchtknoten mit den Fingernageln, so mull reich
Hch 01 austreten. 

3. Durchschneidet man die Nelke und driickt die Schnittflache auf ein 
Stiick Fliellpapier, so mull ein OWeck entstehen, der alImiihlich verschwindet. 
Bleibt der Olfleck, so waren die N elken mit fettem 01 eingerieben. 

4. Nelken, welche ein verschrumpftesAussehen haben oder welche feucht 
sind, und denen vielfach die Bliitenkopfchen fehlen, sind zu verwerfen, da 
sie, wahrscheinlich durch Destillation, schon ihres Oles beraubt sind. 
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5. Schuttet man Nelken in ein GefaB mit Wasser, so mussen sie ent
weder ganz untersinken oder wenigstens so weit, daB nur die Kopfchen 
die Oberflache beruhren, wahrend der Fruchtknoten senkrecht nach unten 
hiingt. Ihres Oles beraubte Nelken tun dies nicht. 

6. Beim Verbrennen durfen hOchstens 8% Ruckstand bleiben. Ge
ruch und Geschmack sind kraftig gewurzhaft, letzterer brennend und scharf. 

Eine genaue Prufung der Nelken ist unbedingt erforderlich, da schon 
entolte Nelken eine Handelsware sind. 

Bestandteile. Xtherisches 01 bis zu 25% (s. 01. Caryophyllorum), 
das D. A. B. 6 schreibt einen Gehalt von mindestens 16% vor; zwei 
kampferartige Korper Eugenol, ein Phenol und so als schwache Saure 
auftretend, daher anch Nelkensiiure oder Eugensiiure genannt, und Karyo
phyllen. Ferner Gerbsaure. 

A n wen dun g. In der Heilkunde werden sie als anregendes und magen
starkendes Mittel, vielfach als Zusatz zu Tinkturen und sonstigen Mischungen 
benutzt. Sie bilden ferner einen Bestandteil verschiedener Mundwasser, ge
wfuzhafter Krauter usw. Ihre Hauptverwendung haben sie als Speisegewiirz. 

Die Nelkenstiele, Stipites Caryopbyllorum, Festucae Caryopbyl
lorum, Griffes de girofle, kommen teils beigemengt, teils fUr sich in 
Binsenmatten von 25-30 kg in groJ3en Mengen in den Handel. So fUhrte 
Sansibar im Jahre 1926 etwa 32185 Gonjes aus. Sie bilden dunne, braun
liche, gablig geteilte Stengelchen von nelkenartigem, aber weit weniger 
feinem und angenehmem Geruch und Geschmack. Sie dienen zur Dar
stellung des sog. Nelkenstielols, das in groBen Mengen zur Darstel
lung des Vanillins verwendet wird, ferner als Pulver zur Verfalschung 
des echten Nelkenpulvers. Diese Verfiilschung lii.l3t sich an der etwas helleren 
Farbe und dem schwiicheren Geruch und Geschmack des Pulvers erkennen, 

aber nur durch mikroskopische Untersuchung bestimmt nach
weisen, indem Nelken nur SpiralgefiiJ3e aufweisen, Nelken
stiele dagegen N etzgefaBe. 

Anth6pbyUi oder Mutternelken, Meres de girofle, sind 
die nicht vollig reifen Fruchte des Nelkenbaumes; sie sind 
etwa 2,5 em lang, 7,5 mm dick und enthalten in dem bauchig 
gewordenen Fruchtknoten einen einzigen dunkelbraunen Samen. 
An der Spitze zeigt sich deutlich eine Kronung, herrUhrend 

M~~~~~~~. von den vier Kelchbliittern. Geruch und Geschmack schwach 
nelkenartig. 

Sie werden hier und da zu abergliiubischen, sympathetischen Mitteln 
benutzt und gefordert (Abb.356). Man unterscheidet, je nach der GroBe 
und Schlankheit, m ii n n 1 i c h e und wei b 1 i c h e Mutternelken. Au.I3er
dem werden sie in der Likor- und Branntweinbereitung verwendet. 

Flores Cassiae oder Clavelli Cinnam6mi. Zlmtbliiten. Zlmtniigelchen. 
Fleurs de laurler-casse. Clolls de clnnamome. C1nnamom-flowers. 

Cassia-buds. 
Oinnam6mvm Loure'rii. Lauraceae. Lorbeergewachse. 

Siidchina. Kochinchina a.ngebaut. 

Die nach dem VerblUhen gesammelten Bluten obiger und anderer 
wilden Zinnamomumarten. Sie sind in der Form den Gewiirznelken iihnlich, 
jedoch hochstens halb so groll, braunschwiirzlich, von angenehmem, su.l3em, 
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zimtartigem Geruch und Geschmack. Sie kommen in Kisten von etwa 
30 kg hauptsachlich iiber Hamburg in den Handel. Flores Cassiae mit zu 
sehr entwickelten, hervorragenden Friichten sind zu verwerfen. 

Bestandteile. Atherisches 01, in diesem Zimtaldehyd. 
An wen dun g. Hier und da als Speisegewiirz, ferner in der Likor

und Branntweinbereitung. 
Unter der Bezeichnung Kassia bl ii te niH ist nicht das atherische 

01 der Flores Cassiae zu verstehen, sondern das atherische 01 verschiedener 
Akazienarten, das in der Hauptsache Salizylsauremethylester, Benzaldehyd, 
Anisaldehyd, Eugenol und ein dem hon ahnliches Veilchenketon enthalt 
und zur Bereitung von Blumendiiften dient. 

Flores Chamomillae romanae. Romische Kamillen. Doppelkamillen. 
Fleurs de camomille romaine. Chamomile-flowers. , 

Anthemi8 nobili8. Oomp68itae. Korbbliitlergewiichse. 

Untergruppe TubuZi/1.6rae. Rohrenbliitler. 
Siideuropa, Deutschland, England, Belgien angebaut. 

Es sind die getrockneten Bliitenkopfchen der gefiillten Abart der haupt
sachlich in den Mittelmeerlandern wildwachsenden Anthemis nobilis 
(Abb. 357), bei der die Randbliiten die Scheibenbliiten fast verdrangt haben. 
Sie werden namentlich in Sachs en zwischen Altenburg und Leipzig, in 
Thiiringen, in Franken sowie in Belgien im groBen auf freiem Feld angebaut. 
Die sachsischen Bliiten sind gehaltreicher als die auBerlich schOneren, 
weiBeren und groBeren belgischen. WeiBgelblich, fast ganz aus zungenformigen 
Strahlenbliiten bestehend. Der Bliitenboden ist kugelformig, nicht hohl, mit 

Abb. 357. 
Anthemis nobilia. 

am Rand gezahnten Spreublattchen be
setzt. Der Hiillkelch dachziegelformig. Geruch 
stark gewiirzhaft; Geschmack bitter (Abb. 358). 
Von den Handelssorten ist die belgische, ihres 
schonen Aussehens wegen, sehr beliebt. 

b 

Abb.358. 
Anthemis llobilis. a einfache wilde, b gelillite Bliite, cLAngs· 

durchschnitt des Bliitenbodens. 

Bestandteile. Hellblaues bis blaugriines atherisches 01, das zu 
Haarwassern und Haarolen verwendet und hauptsachlich von England in 
den Handel gebracht wird, ferner eine kampferartig l'iechende Fliissigkeit 
Anthemol, Paraffin, freie Sauren. 

A n we nd u ng. Ahnlich der gewohnlichen KamiIIe, jedoch auch als 
Forderungsmittel des Monatsflusses, der Menstruation. Ferner als Haar
waschmittel. 

Verwechslungen oder Verfalschungen kommen vor mit gefiil1ten 
Pyrethrumarten oder Matricaria parthenoides, die allerdings sehr ahnlich 
sind, aber einen nackten Bliitenboden haben. 

Buchheister·Ottersbach. I. 15. Auf!. 19 
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Auch eine Abart Anthemis floscula (Anthemis aurea) ist angebaut 
worden, die an dem vollstiindigen Fehlen der Randbliiten zu erkennen ist. 
Die romische Kamille solI sehr kriiftig von Geruch sein. 

Flores Chamomillae vulgaris. KamilIenbliiten. FeldkamUlen. 
Magdeblumen. Romel. Fleurs de camomiUe commune ou d' Allemagne. 

German chamomile. 
Matricaria chamomUla. Oomp68itae. Korbbliitlergewachse. 

Untergruppe Tubulil16rae. Robrenbliitler. 
Europa, iiberall gemein. 

Die getrockneten Bliiten der gemeinen Feldkamille (Abb. 359 u.360). 
Sie werden im J uni bis August vor allem in Sachsen, Bayern, Ungarn 
und Bohmen gesammelt. Sie miissen mogIichst weill und frei von Stengeln 

sein ; man pfliickt sie mit der Hand oder 
streift sie mit einem sog. Beerenkamm ah; 
alte Ware wird immer dunkIer, ebenso wird 
das Aussehen schlecht, wenn die Bliiten hei 
nassem Wetter gesammelt. oder wenn sie 
zum Trocknen nicht diinn ausgestreut sind. 
NamentIich ist auch darauf zu achten, dall 
sie nach dem Pfliicken nicht zu lange auf
einandergeschichtet Iiegenbleiben, da sie 
sich sonst stark erhitzen und spiiter mill
farbig werden. Geruch kriiftig; Geschmack 
bitterlich. Die Bliitenkopfchen der Kamille 
haben zahlreiche gelbe, zwitterige, rohren
artige Scheibenbliiten und 12r-18 weibliche 
zungenformige, weille Strahlen- oder Rand
hliiten mit drei Ziihnen. Der Hiillkelch he
steht aus etwa in drei Reihen angeordneten 
20-30 griinen Hochbliittchen, die am Rand 
weill und trockenhiiutig sind. 

Bes ta nd teile. Frisch ein blaues, 
bald aber dunkelbraun werdendes iithe

Abb.359. Matricaria chamomllla. risches 01 (s. d.). Bitterstoff, Harz, 

~. 
.~ 

a b bh c d e I 
Abb. 360. 

Matricaria chamomllla. a Kamillenblume !BIlltenkllrbchen), b Bltitenboden mit HWlkelch; bb HtI11-
ke\cb von der Basis betrachtet; c BIIltt-nboden mit Schelbenblilten 1m LAngsdurchachnltt, Innen 
hobl; d Strahlenbilltchen mit Fruchtknoten; e Scheibenbliltchen mit Frucbtknoten; f Fruchtblatt 

und StaubblAtter elnes Scbelbenbllltchens. d, e, f S-' mal vergr. 



Flores. Bliiten. 291 

Gummi, Gerhstoff, saponinartige Stof£e, apfelsaure SaIze und Phyto
sterin. 

A n we nd u ng. Als schweiBtreibendes oder krampfstillendes, he-
ruhigendes Mittel, im Aufgull oder als Einlauf, als Klistier. AuBerlich 
zu erweichenden Umschlii.gen, als fii.ulniswidriges, antiseptisches Mittel usw. 
Innerlich 1 TeelOf£el voll auf 1 Tasse 
Wasser. 

Priifung. Verwechslung mit 
der iibrigens weit groBeren Hunds
kamille ist leicht zu vermeiden, da 
der Bliitenboden der echten Kamille 
jiingerer Bliitenkopfchen halbkuglig, 
ii.lterer kegelformig, h 0 h I, auf der 
Oberflii.che grubig und kahl ist, 
wahrend er bei der Hun ds

Abb. 361. 
Bliltenkorbchen von Anthemis cotula. a von 
oben Resellen, b LlLnR8srhnitt durch den Bhiten
boden, c LAUI!S8Chnittfll1ch~ des Bliitenbodens 

von Matricaria chamomilla. 

kamille Anthemis arvensis und der Stinkkamille Anthemis 
cotula nicht hohl und mit Spreublii.ttern besetzt ist (Abb.361). Die 
Bliitenkopfchen von Ch r y san the mum in 0 d 0 rum sind vollstandig 
geruchlos, groBer und flach, der Bliitenboden ist eben falls nicht hohl. 

Die Bliiten von Matricaria discoidea (Chrysanthemum 
sua v e 0 len s), deren Wirkung iibrigens der echten Kamille gleich sein 
soll, haben griinlichgelbe Bliitenkopfe, die wei Ben Strahlen- oder Rand
hliiten fehlen vollstandig. 

** Flores (falschlich Semen) Cinae. Zltwerbliiten. 
Fa.Ischlich Wurmsamen. Zltwersamen. Sebersaat. Barbotlne. 

Semence sainte. Levant wormlleed. 
Artemfaia cina. Oomp6silae. Korbbliitlergewachse. 

Untergruppe Tubuli/16rae. Rohrenbliitler. 
Mittel8sien. 

Diese Droge besteht aus den nocb geschlossenen Bliitenkopfchen eines in 
den Steppen Mittelasiens, narnentlich Turkestans, beimiscben, jetzt auch an
gebauten Korbbliitlergewii.chses, von einigen Artemisia cina, von anderen 
Artemisia maritima turkestanica genannt, die im J uli und August vor 
aHem in der Nahe der russischen Stadte Tschimkent und Taschkent 
von den Kirgisen gesammelt werden. Das Kraut der Pflanze wird von den 
Steppenbewohnern als Brennstoff zurn Heizen gesammelt, da Bii.ume 
in den Steppen nicht vorhanden sind; aucb von den weidenden Schaf
herden werden viele Pflanzen vernichtet. Nur dadurch, daB die Pflanze 
sich immer wieder selbst aussii.t, finden sich noch groBe Bestii.nde. Das 
Einsammeln wird von der Regierung verpachtet. Die Pflanze ist mehr
jii.hrig, in allen ihren Teilen graugelb, fast kahl von Blattern, der untere 
Teil des Stengele liegend, und aus diesem treiben eine Menge aufrecht
stehende, 30-50 em hohe, besenformige starre Bliitenzweige, die an ihrem 
oberen Ende rispenformig, d. h. in der Form einer zusammengesetzten 
Traube, die zahllosen Bliitenknospchen tragen. Die Bliitenkopfchen sind 
kaum 2-4 mm lang, etwa 1 bis hochstens P/2 mm dick, an beiden Enden 
zugespitzt, von einern dachziegelformigen Hiillkelch umgeben. Dieser 
hesteht aus 12-20 Hochblii.ttehen von breit elliptischer bis lineal lii.nglicber 
Form, mit gelblichen Oldriisen hesetzt und ist sehwach behaart. Er um-

19* 
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schlieBt 3-5 Knospchen der zwitterigen Rohrenbliiten und ist oben dicht 
geschlossen. GriinIichgelb, glanzend, im Alter mehr braun werdend. Geruch 
eigentiimlich, unangenehm; Geschmack gleichfalls, bitter und kiihlend 
(Abb. 362 und 363). 

Die Ware, die haufig noch nach ihren friiheren Handelswegen 
persischer oder Levantiner Wurmsamen genannt wird, kommt fast 
ausschlieBlich iiber Orenburg, 
Nishnij N owgorod und Peters
burg in den europaischen Handel, 
in den deutschen hauptsachlich 
iiber Hamburg, und zwar in 
Filzsacken von 150 oder in 
Ballen von 40-80 kg. Sie be
darf nur einer geringeren Reini
gung durch Absieben. 

Abb.362. 
A Bllltenkopfchen von Artemisia cina, 
vergroBert, B im Lil.ngsschnitt, C Hocho 

blatt von auBen, D u. E Drlisenhaare, 
F Poilen. Abb. 363. Artemisia cina. 

Bestandteile. Santonin oder Santoninsaureanhydrid (s. d.), etwa 
21g'/o; ein Bitterstoff Artemisin, auch Oxysantonin genannt; atherisches 
01, den Geruch der Bliite bedingend, 1%%; Harz. 

Anwendung. Als Mittel gegen die Eingeweidewiirmer, namentlich 
Askariden. Da Zitwerbliite in groBeren Gaben nicht ganz unschadlich ist, 
sonuern Dbelkeit, Leibschmerzen, Blutandrang zum Kopfe, Gelbsehen her
vorruft, sind nur geringe Mengen einzunehmen. Man rechnet ffir Kinde 
von 2-3 Jahren hOchstens 11/2 g, etwa 1/2 TeelOffel voIl, fiir groBere ent
sprechend mehr; bis 6-7 g fiir Kinder von 12 bis 14 J ahren. Als Abfiihr
mittel benutzt man Rizinusol. 
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P r ii fun g. Man achte darauf, daB nicht Blatter, Stiele und Stengel 
und fiIzige, behaarte Bliitenknospen von anderen Artemisiaarten bei
gemengt sind, z. B. der sog. russische Wurmsamen von Artemisia 
Lercheana und A. pauciflora aus dem Kaukasus. 

Haufig ist die Dntermischung von vollig santoninfreien Zitwerbliiten 
festgestellt worden, die sich von den echten im Aufbau nicht unterscheiden. 
Man weist sie durch das Mikroskop nacho Echte Ware zeigt viele, die san
toninfreie dagegen nur vereinzelt Kristalle. Oder auch dUTch eine einfache 
Kauprobe; echte Ware hat einen kiihlenden Geschmack, unechte nicht. 
Auch fiihlt sich unechte Ware weicher an als die echte. Santoninfreie 
Ware weist man durch alkoholische Kalilauge nach, die Kalilauge wird 
gelblich bis griin, echte Zitwerbliiten farben die Kalilauge, besonders bei 
schwachem Erwarmen rot. 

Der berberische Wurmsamen von Artemisia ramosa, aus Nord
afrika, ist sehr klein, weiBfiIzig, von schwacherem Geruch und Geschmack, 
kommt jetzt nur noch selten in den Handel. 

Dnter der Bezeichnung Wurmsamenol ist das amerika
nische Wurmsamenol, 01. Chenopodii anthelmintici, zu 
verstehen. Siehe dieses. 

Flores Conval1ariae. Maiblumen. Zauken. 
Fleurs de muguet. Muguet de bois. 

Lily of the valley-flowers. 
Oonvalldria maid/iB. Lilidceae. Liliengewachse. 

Unterfamilie ABparagoideae. 
Deutschland, in Waldern. 

Die getrockneten Bliiten der bekannten 
Maiblumen, mit weiBem Prrigon und 6 an den 
Grund des Perigons angewachsenen Staub
bliittern, von schwachem Geruch und scharfem, 
bitterem Geschmack (Abb. 364). 

Besta nd teiIe. Zwei kristallinische Stoffe, 
das saponinartige Glykosid Konvallarin und 
das giftige Glykosid Konvallamarin. 

Anwendung. Die fast vergessene Droge, 
sie wurde vor aHem zu Niespulvern gebraucht, 
ist, namentlich in N ordamerika, wieder mehr in 
Aufnahme gekommen. Galt friiher aIs nerven
starkendes, schwach abfiihrendes Mittel und 
wird jetzt aIs Heilmittel an Stelle von, Folia 
Digitalis und als harntreibendes Mittel anga
wendet. 

Flores CYani. Kornblumen. 
Fleurs de bluet. Corn flowers. Blue-bottle. 
Oentaurea cYanua. Oompo8itae. Korbbliitlergewii.chse. 

Untergruppe Tubulillorae. Riihrenbliitler. 
Europa. 

Die getrockneten Strahlenbliiten der Korn
blume. Sie miissen rasch, womoglich durch 
kiinstliche Warme getr,ocknet und spater vor 
Licht geschiitzt werden (Abb. 365). 

Abb. 364. Convallaria majalis. 

Abb. 365. Flores Cyani. 
b Strahlen- oder R.ndbIilte, 

c Scheibenbltite. 
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Dienen fast nur als Zusatz zu Raucherpulvern, hier und da als 
Volksheilmittel, z. B. gegen WeiBfluB und als Abfiihrmittel. 

Flores Gnapblllii. WelGe oderrote KatzenpfOtchen. Himmelfahrtsbliimchen. 
Fleurs de gnaphaJe dioique. Pled de chat. Cat's-food. 

Gnaphdlium dioicum oder Antenndria dioica. Oomp6Bitae. Korbbliitlergewaohse. 
Untergruppe Tubulifl6rae. Rohrenbliitler. 

Europa. 

Blutenkopfchen gedrangt, rotlich. Stengel weiBwollig. Hullblatter 
trocken, hiiutig, oft langer als die Blute. 

Bestandteile. Spuren von atherischem 01. Bitterstoff. 
Anwendung. Gegen Husten. 

Flores Graminis. Heublumen. Fleurs de graminlles. 
Unter obigen Bezeichnungen ist ein Gemisch verschiedener Grasarten 

zu verstehen. Meistens sind es die Blutenteile verschiedener Graser, die 
aus dem Heu abgesiebt werden. Sie riechen wurzig, infolge Kumaringehaltes, 
und finden Anwendung zu erweichenden Badern. 

Flores Lllmii albia WelGe Nessel oder Taubncssel. 
Fleurs de lamier blanc. Ortle blanche. Dead-nettle-flowers. 

Ldmium album. Labiatae Lippenbliitlergewachse. 
Europa, iiberall gemein. 

Die getrockneten, vom Kelch befreiten zweilippigen Bliiten der weiBen 
Taubnessel; Geruch schwach, siiBlich, honigartig; Geschmack siilllich, 
schleimig (Abb. 366). 

Die Einsammlung geschieht Ende April bis Juni. 
Bestandteile. Gerbstoff und Schlelll. 
A n we nd u ng. Als blutstillendes Mittel gleich Mutterkorn, 

im AufguB getrunken oder als Spiilung. "Oberhaupt als Volks
heilmittel der Frauen bei Storungen des Monatsfluss('s, rler 
Menstruation und bei WeiBfluB. Als schweiBtreibendes Mittel. 

Die Bluten mussen scharf ausgetrocknet, in gut schlieBen
den GefaBen aufbewahrt werden, um sie gut in Farbe zu 
erhalten. 

~~~ ~:~ Priiiung. Als Verfalschung werden Lonicerabluten bei-
Lamium album. gemischt, die an der etwas rotlichen Farbe zu erkennen sind. 

Flores Lavandulae. Lavendclbliiten. 
Fleurs de lavande. Lavender-flowers. Spik-Iavender-flowers. 

Lavdndula spica seu vera. Lab,d:ae. Lippenbliitlergewachse. 
Mittelmeergebiet. 

Siideuropa, vorzugBweise in England und Frankreich, auch in Deutschland und der 
Tiirkei angebaut. 

Blal3blaue, kleine, filzige Bliitchen, mit stahlblaugrauem Kelche. Die 
Bliiten kurzgestielt, die Oberlippe zweilappig, die Unterlippe dreilappig. 
In der Blumenkronenrohre zwei langere und zwei kiirzere Staubbliitter. 
Der Kelch etwa I) mm lang, etwas rohrenformig, am Rand mit I) Zahnen 
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versehen, von denen 4: nur kurz, der £Unfte 
fast 1 mm lang. Geruch angenehm, wiirzig; 
Geschmack bitter (Abb. 367). 

Die Droge muB vor der volligen Entfal
tung gesammelt werden und frei sein von 
Stengelteilen und Blattern. Die Ware ist je 
nach ihrer Abstammung von sehr verschiedener 
Giite; am hOchsten geschii tzt werden die Bl iiten 
von Siidfrankreich (Grasse und Montpellier) 
und aus den Savoyischen Alpen. 

Besta nd teile. Atherisches 01, etwa3%. 
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Abb.367. 
Bliite von Lavandula spica. 

Anwendung. Innerlich als harntreibendes Mittel. AuBerlich zu 
Krauterkissen, gewiirzhaften Badern, zwischen die Wasche gelegt als Schutz
mittel gegen die Motten und in der Likorbereitung. 

P rii fun g. Etwa beigemengte Bluten von Lavandula latifolia erkennt 
man daran, daB bei diesen die Blumenkronen heller und kleiner sind. 

Flores oder Strobili Lupuli. 
Hopfen. canes de houblon. Hops. 

Humul'llo8 lupulus. Mordcwe. Maulbeergewachse. 

Deutschland, Bohmen, England, Belgian, RuBland, Frankreich, Australien, Amerika 
angebaut. 

Die getrockneten, zapfenformigen, weiblichen Bliitenstande der 
bis zu 12 m lang werdenden, rankenden Hopfenpflanze. Gelblichgriin; 
Spindel und Deckblattchen mit goldgelben, spater mehr braunlichen 
Drusen, dem Lupulin (s. d.) besetzt. Ge
ruoh kraftig, wiirzig, in groBeren Mengen 
betaubend; Geschmack gewiirzhaft bitter 
(Abb.368). 

Bestandteile. Lupulin, atherisches 01, 
Bitterstoff. 

Anwendung. AuBer in Brauereien 
und in der Branntweinbereitung hier und 
da in der Heilkunde zu Badern und gegen 
Schlaflosigkeit und Verdauungsstorungen. 
Auch als' Ersatz der Tabakblatter zum 
Rauchen. 

Aufbewahrung. Hopfen muB gut 
getrocknet aufbewahrt und dad nicht alt 
werden. 

Der Weltbedarf an Hopfen wird auf 
85000000 kg geschiitzt. In Deutschland be
tragt die Anbauflache etwa 30000 ha, von wo 
durchschnittlich etwa 20 000 000 kg in den 

Abb. 368. 
Humulus lupuluB. ZweillBtllcke von 
mAnnllchen und welbllchen Pflan· 
z~n. Unten eine Zapf~nBchuppe, pine 
mAnnllche und elne welbllche BIllte. 

Handel kommen. Die Hauptmenge hiervon liefert Bayern, und zwar 
uber die Halite der ganzen deutschen Ernte. 
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Flores Malvae arbOreae. Stockrosen. 
Fleurs de passe-rose. Rose-mallow. Hollyhock. 

Althiiea r68ea. Abart atropur"urea. MaZtldceae. MaIvengewii.chse. 
Siideuropa, bei una angebaut. 

Die Bliiten werden mit Kelch, cum Calycibus, oder ohne Kelch, sine 
Calycibus, kurz vor dem AuIbliihen gesammelt und getrocknet. Bliiten
bliitter nach dem Trocknen schwarzpurpurn; Kelch graufilzig. Geruch 
eigentiimlich; Geschmack schleimig-herb. 

Bestandteile. Schleim, Gerbstoff und Farbstoff. 
Anwendung. 1m AuIgu13 gegen Husten und zum Gurgeln, und 

zwar mit den Kelchen; weit mehr aber zum Fiirben von Essig und 
anderen Genu13mitteln und zwar 0 h n e Kelch. 

Die Stockrosen werden in Thiiringen und Franken in groJ3em MaJ3stab 
angebaut. 

Flores Malvae (vulgaris sen silvestris). 
Malvenbliiten. Kiisepappelbliiten. Fleurs de mauve. Mallow-flowers. 

MaZva Bilves/ria. Malvdceae. MaIvengewii.chse. 
Europa, iiberall gemein. 

Die Bliiten sind im Juli und August, kurz VOt ihrer voIligen Entwick
lung, zu sammeln. Frisch sind sie zart rotlichblau, nach dem Trocknen mehr 

bliiulich, mit Siiuren betupft rot, mit 
Ammoniakfliissigkeit dagegen griin. 
Der inn ere fiinfteiIige Kelch ist mit drei 
iiuJ3eren Hochbliittern verwachsen; die 
fiinf Blumenbliitter sind uber 2 cm 
lang, verkehrt eiformig, an der Spitze 
ausgerandet, am Grund mit der Staub
blattrohre, die aus 45 Staubbliittern ge
bildet ist, verwachsen, der Griffel teiIt 
sich in zehn violette N ar benschenkel ; 

.. geruchlos; Geschmack schleimig. 
Be stand teile. Viel Schleim. 
Anwendung. 1m AuIgu13 als 

IOsendes Mittel und zu Gurgelwasser, 
au13erdem iiu13erIich zu erweichenden 

Abb. 369. Flores Malvae. Umschlagen (Abb. 369). 
P r ii fun g. Die Blumenbliitter etwa 

beigemengter Bluten von Malva rotundifoIia und Malva neglecta sind 
kleiner, hochstens doppelt so groJ3 als die Kelchbliitter. 

Flores Paeoniae. Piionienbliitter. PHngstrosenbliitter. Bauernrosenbliitter. 
Fleurs de pivoine. Fleurs de mlliefeuille. MilloU or yarrow-Dower. 

Peony-flower. 
Pae6nia peregr'na. Ranunculduae. Hahnenfu8gewii.chse. 

Angebaut. 

Die Bliitenbliitter der dunkelroten gefiilIten Abarten werden gleich 
nach dem Aufbliihen gesammelt und in kiinstlicher Wiirme rasch getrocknet. 
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Mi.l3farbig gewordene Bliiten lassen sich durch Befeuchten mit ganz ver
diinnter Schwefelsiiure und nachheriges Trocknen wieder auffrischen. 

Bestand teile. Gerbsiiure neben Farbstoff. 
An wen dun g. Zur Bereitung von Riiucherpulver, mitunter auch, 

gleichwie die Piionienwurzel Rad. Paeoniae, als Mittel gegen Fall
sucht, Epilepsie. 

Auf be wah run g. In gut schlieBenden Gefii.l3en vor Licht geschiitzt. 

Flores Primulae. 
Schliisselblumen. llimmelsschliisselblumen. 

Fleurs de primevere. Cowslip. 
Pdmula officindlis. Primuldceae. Schliisselblumen· 

gewachse. 
Deutschland, in Wsldem. 

Die bei trockenem Wetter gesammelten 
und im Schatten getrockneten Bliiten der ech
ten Primel, vom Kelch befreit, sine Calycibus. 
Sie sind frisch goldgelb, im Schlund mit fiinf tief 
safranfarbigen Flecken und von kriiftigem, ange
nehmem Geruche. Getrocknet werden sie griin
lich und fast geruchlos; Geschmack sii.l3lich, an
genehm (Abb. 370). 

Die mit den Kelchen, cum Calycibus, in 
den Handel kommende Ware ist geringwertiger. 

Abb.370. 
primula officinalis. 

Bestandteile. Ein Glykosid Zyklamin, Primulakampher. 
Anwendung. Gegen Gicht, Gliederrei.l3en, Nervenleiden und Brust

leiden. Zu Tabakbeizen. 
P r ii fun g. Die Bliiten der viel hiiufigeren Primula elatior sind gro.l3er, 

schwefelgelb, ohne safrangelben Schlund und fast geruchlos. 
Auch die Radix Primulae, Primulawurzel, Schliissel

blumenwurzel, Primelwurzel wird wieder verwendet, und zwar 
der Wurzelstock mit vielen Nebenwurzeln. Der Wurzelstock ist einige ccm 
lang, etwa 1/2 ccm dick, von briiunlicher Farbe, hin und her gebogen 
mit vielen Blattresten und reichlich mit bis 15 em langen Nebenwurzeln 
besetzt. Der Bruch ist glatt. Da die Droge gro.l3ere Mengen Saponin 
enthalt, eignet sie sich als schleimlOsendes Mittel. Beim Auskochen setzt 
man dem Wasser zweckmii.l3ig eine ganz geringe Menge Borax hinzu, um 
das Saponin besser herauszuholen. Der hei.13 bereitete weingeistige Auszug 
dient als Zusatz fiir schiiumende Haarwasser. 

Flores Pyrethri oder Chrysanthemi. Insektenpulverbliiten. 
Fleurs de pyrethre. Poudre persane. Insect-powder. 

Pyrethrum cinerdrii/6lium. P. cdrneum. P. Willem6ti. P. r6seum. Oomp6sitae. 
Korbbliitlergewacbse. Unte~gruppe Tubuli/l6rae. Riihrenbliitler. 

Herzegowina, Dalmatien, Montenegro, Kaukosus, Persien, Japan, auch bei una angebaut. 

Die Bliiten der obengenannten Pyrethrumarten liefern uns die ver
schiedenen Sorten des Insektenpulvers (Abb. 371). Friiher kam dieses fast 
immer fertig in den deutschen Handel, ein Umstand, der die Priifung der 
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Ware sehr erschwerte. Heute haben sich die Verhii1tnisse insofern geandert, 
aIs man im deutschen Gro13handeI die ganzen BIuten bezieht und diese 
seIbst puIvern Ia13t; dadurch ist man beim Bezug der Ware aus angesehenen 
HandIungen betreffs der Gute wenigstens einigermaBen gesichert. Man tut 
aber immerhin gut, durch eigenen Versuch die Wi r k sam k e i t zu 
p r li fen. Zu diesem Zwecke schuttet man ein wenig Pulver auf einen Teller 
und stiilpt ein umgekehrtes Trinkglas darfiber. Bringt man nun einige lebende 
FIiegen oder sonstige Insekten unter das Glas, so werden diese, wenn d$s 
Pulver gut ist, aIsbaId betaubt zu Boden fallen. In frfiheren Jahren waren 
das kaukasische und persische Insektenpulver die geschiitztesten. Heute 
ist aUgemein das DaImatiner bzw. das von Istrien, aus Montenegro und der 
Herzegowina an ihre Stelle getreten und erweist sich auch aIs weit kraftiger, 

A 

Abb. 371. Flores pyrethri. 
A Bllitenkopf, B H\illkelch, C BIUtenkopf getrocknet, D Pollen (stark vergriiDert) . 

wohl hauptsachIich aus dem Grunde, weil das EinsammeIn und Trocknen 
dort sorgfaltiger geschieht und weil der ungIeich kUrzere Beforderungsweg 
die Ware nicht durch au13ere Einfliisse verschlechtert. Die Dalmatiner 
Ware kommt fast siimtlich tiber Triest. Die hauptsachlichsten Gewinnungs
orte sind Spalato und die benachbarten InseIn, vor allem CurzoIa. Die 
Pflanze ist ausdauernd, wachst wild zwischen Gestein und Iiefert viele 
Jahre eine groBere Ausbeute. 

Die Ernte beginnt im J uIi und dauert bis in den Herbst. Gro13e 
Mengen Pyrethrumpflanzen werden auch in Japan, in den Bezirken Okayama 
und Wakayama angebaut. So wurden hier seit dem Jahre 1919 jahrlieh liber 
1 Million Kilogramm Blliten gewonnen. Das japanisehe Insektenpulver wird 
meist liber Kobe nach Amerika ausgefiihrt. Man hat auch in Deutschland 
gro13ere Anbauversuehe vorgenommen ohne besonderen ErfoIg, da es sieh 
aueh zeigte, da13 die BIuten von angebauten Pflanzen schwacher wirken als 
die von wildwachsenden, obwohI aueh die GIeiehwertigkeit der angebauten 
mit wiIdwaehsenden Bltiten behauptet worden ist. Ebenso hat die Erfahrung 
gelehrt, da13 die noeh fast geschlossenen Bluten weit kraftiger sind aIs die 
ganz aufgebliihten. Gesehlossene wilde Bluten werden daher 30-40% 
Mher bezahlt als halbgesehlossene, o£fene und angebaute. 

Der Anbau geschieht gewohnlieh so, daB der Boden 20-30 em tief 
aufgeloekett wird und nach dem ersten Septemberregen die zerriebenen 
BIuten aufgestreut und etwa 5 em tief untergearbeitet werden. 1m naehsten 
FrUhjahr sprie13en die Pflanzen hervor, man tiberla13t sie aber sieh selbst, 
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Haubert hOchstens den Boden von Unkraut. 1m zweiten und dritten Jahre 
erhii.lt man dann die meisten Bliiten. 

Der Geruch des Insektenpulvers ist eigentiimIich, immerhin kriiftig, 
verliert sich aber beim liingeren Lagern immer mehr. 

Be stan d t e i 1 e. Dber den wirksamen, d. h. den insektentatenden 
Bestandteil, war man nicht ganz im klaren. Friiher nahm man viel
fach an, daB das Pulver beim Verstiiuben so wirke, daB es die 
kleinen Luftkaniile. welche die Insekten in wem Karper haben, ver
stopfe. Hiermit stimmte aber nicht, daB auch Riiucherungen mit Insekten
pulver oder der weingeistige Auszug desselben insektenwidrig wirkt. Und so 
schrieb man anderseits die Wirkung auch einem Stoffe zu, der Chrysanthe
mumsiiure oder Persizin genannt wurde. AuBerdem sind iitherisches 01, 
Harz, auch wohl Pyrethrosin und Pyrethrotoxinsiiure darin enthalten. Nach 
eingehenden Forschungen ist der wirksame Stoff ein stickstofffreier, bern
steingelber, sirupartiger Ester, den man Pyrethron genannt hat. Er ist 
ein Nervenmuskelgift, das Liihmung herbeifiihrt, die mit der Lahmung 
des hinteren letzten Beinpaares anfangt. Besonders empfangIich dafiir sind 
Fische und Insekten, die durch ganz geringe Mengen vollstandig gelahmt 
werden. Fische werden in Wasser mit einem Gehalte von 0,004% schon in 
einer Stunde, Insekten in einem GefiiJ3e, das mit SiiBholzpulver mit einem 
Gehalte von 2% Pyrethron bestreut ist, in acht Minuten geliihmt. 

Waschungen mit verdiinnter Insektenpulvertinktur gelten als bester 
Schutz gegen Moskitos und Miicken. 

Dalmatiner bzw. Hontenegriner Insektenpulver stammt von Pyr
ethrum cinerariifolium. Kapfchen klein, Strahlenbliiten weiB-gelblich, 
Scheibenbliiten gelb. 1st von allen Insektenpulvern das gelbste, doch kommt 
auch Pulver vor, das mit Kurkuma gefarbt ist. 

Pel'8isches L von Pyrethrum carneum. Strahlenbliiten blaBratlich; 
Scheibenbliiten gelbIich; Schuppen des Kelchs dunkel geriindert. 

Kaukasisches I. von Pyrethrum Willemoti, vielfach angebaut, Strahlen: 
bliiten gelb; Scheibenbliiten weill; Hiillkelch braunlich, weillwollig behaart. 

Armenisches I. von Pyrethrum roseum. Strahlenbliiten rosenrot, 
getrocknet violett; Scheibenbliiten gelb. 

Prii£ung. 1. Auf Kurkuma. Das Pulver, mit Speichel angerieben, 
gibt eine gelbe Fiirbung auf der Haut. 

2. Auch Verfiilschung mit Chromgelb, Bleichromat, ist festgestellt 
worden. Man erkennt dies schon an dem schwereren spezifischen Gewicht 
oder durch das Mikroskop, ferner duroh den chemischen Nachweis des Bleis. 

Die Zumischung des Chromgelbs geschieht, um eine vielfach vorkom
mende Fii.lschung mit Stielpulver zu verdecken, do. durch den Zusatz 
der gepulverten Stiele die Farbe veriindert wird. 

3. Mitunter ist Insektenpulver durch Beimengung von gepulverter 
Quillajarinde verfiilscht. Man erkennt dies bei Betrachtung mit der Lupe 
an dem Vorhandensein von nadelformigen, prismatischen 
Kristallen von Kalziumoxalat. 

4. Nach Caesar und Loretz bestimmt man den Wert des Insekten
pulvers folgendermaBen: 7 g des Pulvers. zieht man zwei Stunden lang 
unter ofterem Umschiitteln mit 70 gAther aus. Von dem Auszuge 
werden rasch 50,5 g (= 5 g Pulver) abfiltriert und in einer vorher ge
wogenen Glasschale vorsichtig, do. £euergefiihrlich, abgedampft. Der 
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Riickstand wird darauf im Exsikkator bis zum bleibenden Gewicht aus
getrocknet. Das zurUckbleibende Gewicht, mit 20 malgenommen, ergibt 
den Prozentgehalt. Geschlossene Bliiten sollen mindestens 7-9,5% 
Extrakt geben, geoffnete 6-7%. Das Extrakt soIl goldgelbe Farbe zeigen, 
nicht griinliche, die von wertlosem Stengelpulver herriihrt. Der Geruch 
muB kraftig, wachsartig und nicht den Kamillen ahnlich sein. 

Von J.D. Riedel, A.-G. Berlin-Britz, wird einlnsektenpulver hergestellt, 
indem ein leicht zerstaubbares Pulver wie Magnesiumkarbonat mit einem 
Extrakt der Insektenpulverbliiten durchtrankt wird. Dieses Pulver kann 
so zu besonderer Wirksamkeit gebracht werden. 

Flores Rhoeados. Klatschrosenbliiten. Feuermohnbliiten. Feuerbliiten. 
Heurs de coquellcot. Red-poppy-nowers. Corn-poppy-nowers. 

Papaver rh6eall. Papaveraceae. Mohngewachse. 
Uberall gemein auf Getreidefeldem usw. 

Bliitenblatter frisch scha.rlachrot, am Grund mit einem dunkelvioletten 
Fleck; getrocknet violett. Die Bliitter der beiden ebenso haufigen Mohnarten 
Papaver dubium und P. argem6ne gelten als Verwechslung, sind aber in ge

Abb. 372. Papaver rboeas. 

trocknetem Zustande nicht zu unterscheiden, 
sollen auch gleichwirkend sein. Geruch schwach, 
eigentiimIich siiBIich; Geschmack schleimig , 
wenig bitter (Abb. 372). 

Beim Trocknen sind die Klatschrosen
blatter sehr diinn auszustreuen und hiiufig zu 
wenden. Nachdem sie lufttrocken geworden 
sind, werden sie am besten im Trockenofen 
vollstandig ausgetrocknet und dann, weil sie 
sehr leicht Feuchtigkeit anziehen, sofort in gut 
schlie13ende BlechgefaBe gefiillt . 

. Die schOnste elekte Ware liefert Deutsch
land, au13erdem wird die Droge von Ungarn 
und Spanien eingeflihrt. 

Bestandteile. Spuren eines, auch im Opium gefundenen, nicht gif
tigen Alkaioids Rhoeadin; zwei rote Sauren, Rhoeadinsaure und Klatsch
rosensaure, ferner Gummi und Schleim. 

Anwendung. Als schleimiges, hustenlinderndes Mittel, namentlich 
bei Kindern. Auch zum Farben von Liktiren. 

Flores Rosarum pallidarum et rubrarum. Rosenblatter. 
Zentifolienbliitter. Fleurs de rose. Rose-flowers. 

R08a centi/6lia. R. gti.Uica. R08aceae. Rosengewachse. Unterfamilie R08oideae. 
Mitteleuropa, Orient, bei una angebaut. 

Flores R. pallidarum, die rosafarbenen Blumenblatter, stammen 
von Rosa centifolia. Die Blumenkronenblatter Sind im J uni vor dem 
voIIigen Aufbliihen zu sammeln, querelliptisch oder umgekehrt herzftirmig. 

An wen dun g. Teils frisch, teils getrocknet, teils gesalzen, zur De
stillation von Aqua Rosarum, zu Mel rosatum usw. 

Flores R. rubrarum, die roten Blumenblatter, stammen von der 
sog. Essig-, Vierlander- oder Damaszenerrose, Rosa gallica. 

An wen dun g. Zur Bereitung der Raucherpulver. 
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Bestandteile. Atherisches 01, Gerbsaure, Zucker. 
Haufig sind Insektenlarven zwischen den Blumenblattern, und man 

tut deshalb gut, die Blumenblatter einige Zeit Ather- oder besser ChIoro
formdampf auszusetzen, da bei Anwendung von Ather die Feuergefahr 
bzw. die Explosionsgefahr zu beachten ist. 

Flores Sambuci. Holunder-, FHeder-, Keilkenblumen. Holderbliiten. 
Holunderstockbliiten. Fleurs de sureau. Elder-flowers. 

Sambucus nigra. Oaprijolidceae. Geil.lblattgewachse. 
tJheralJ gemein. Kommen auBer von Deutschland aus Ungarn und RuBland. 

Die Blumenkrone gelblichweiI3, radformig, fiinflappig, mit runf Staub
gefaI3en. Der Griffel kurz und dick mit drei Narben. Die fiinf dreieckigen, 
kleinen Kelchblatter stehen zwischen den Blumenkronenlappen. Die Bliiten 
miissen zur Bliitezeit, im Mai bis J uli, durchaus trocken 
gesammelt werden und diirfen nicht zu lange aufein
ander geschichtet bleiben, wei! sie sich sonst erhitzen, 
sondern miissen moglichst bald recht diinn und nicht 
in der Sonne ausgestreut und haufig gewendet wer
den, oder man trocknet sie bei kiinstlicher Warme, 
die aber 35°C nicht iibersteigen darf; im andern FaIle 
werden die Bliiten dunkel und unansehnlich. Geruch 
stark an SchweiI3 erinnernd; Geschmack eigentilmlich, Abb.373. Sambucus nigra. 

Bliite von unten lIesehen. schleimig, ziemlich unangenehm. Sind in Tra u ben Vergrollert. 

oder g ere bel t im Handel. Die gerebelte, stielfreie 
Ware erhalt man dadurch, daI3 man sie nach dem Trocknen durch ein gro
beres Sieb reibt (Abb. 373). 

Bestandteile. Atherisches 01 von Butterbeschaffenheit, Saponine, 
Harz, Schleim, etwas Gerbstoff, Baldriansaure, Apfel- und Weinsaure. 

A n we nd u ng. Innerlich als schweiI3treibendes, harntreibendes und 
abfiihrendes Mittel, 1-2 TeelOffel voll auf 1 Tasse heiI3es Wasser, griif3ere 
Mengen wirken brechenerregend, auI3erl~ch als erweichendes, schmerzlindern·· 
des Mittel. Zur Herstellung von Branntwein und Likoren. 

V erwechs'l u ng mit Sambucus ebulus und S. racemosus kann kaum 
vorkommen, da die Bliiten und Bliitenstande ganz verschieden sind. 

In den Bla ttern von Sambucus nigra ist Zyanwasserstoffsaure nach
gewiesen worden, herriihrend von einem dem Amygdalin ahnlichen Glykosid 
Sambunigrin. 

Flores Spartii scoparii oder Flores Genistae. Flores Genistae seopariae. 
Glnster-, Besenkrautblumen. Fleurs de genet a balais. Common broom. 
Oytisus scoparius. Sarothamnus scoparius. Spar'ium Bcoparium. Legumin68ae. HiiIsen-

friichtler. Unterfamilie Papiliontitae. Schmetterlingsbliitlergewachse. 
Europa. 

Die getrockneten Blumen mit den Kelchen. Werden im Mai und J uni 
eingesammelt, schnell und sorgfaltig ausgetrocknet und in gut schIieI3enden 
BlechgefaI3en aufbewahrt. Goldgelb, bis zu 2,5 em lang; geruchlos; Ge
schmack bitter. 

Bestandteile. Gelber Farbstoff; Spartein, ein Alkaloid von betau
bender Wirkung, das namentlich als schwefelsaures Salz in der Heilkunde 
Verwendung findet; Skoparin, stark harntreibend. 
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Anwendung. Als stark abfiihrendes und harntreibendes Mittel bei 
Wassersucht, Hautausschlagen und Herzleiden. In der Branntwein
bereitung. 

Aus den Zweigen der strauchartigen P£lanze fertigt man in manchen 
Gegenden Besen. 

Das rei n e Spa r t e in ist ein fliichtiges Alkaloid und stellt eine {arblose, 
olige Fliissigkeit dar von schwachem, eigentiimlichem Geruch und stark 
bitterem Geschmack. Es verandert sich an der Luft sehr rasch. Spar
teinum sulfuricum bildet farblose, kleine, in Wasser leicht losliche 
Kristallnadeln. Beide sind sehr giftig. 

Flores Stc1echados citrfni. Flores Helichrysi aurei. Flores Tineariae. 
Gelbe Katzenpfotchen. Immortellen. Mottenkrautblumen. Sandrnhrblumen. 

Stelnblumen. Ruhrkrautblumen. 
Capltule de pled-de-chat. F1eurs de gnaphale des sables. Cudweed-nowers. 

GnapMZium oder HelichrYsum arendrium. OQmp6sitae. Korbbliitlergewachse. 
Untergruppe Tubulill6rae. Rohrenbliitler. 

Europa, auch angebaut. 

Bliiten gelb, kugelig; Hiillkelch trocken, hautig, gelb bis orangerot; 
Geruch schwach gewiirzhaft; Geschmack gleichfalls, bitter. Sie werden 
vor dem volligen Aufbliihen gesammelt. 

Bestandteile. Spuren von atherischem 01, Bitterstoff, gelbes Heli
chrysin. 

A n we n dung. Gegen Blasenleiden und Wassersucht. Als Motten
mittel und Zusatz zu Schnupftabak. 

Abb. 374. Tanacetwn vulgare. 

Flores Tanaeeti. 
Ralnfarnbliiten. WurmkrautbUlten. 
F1eurs de tanalsle. Tansy-flowers. 

Tanacetum vulgare. Oomp6silae. 
Korbbliitlergewachse. 

Untergruppe Tubuli/l6rae. 
Rohrenbliitler. 

Europa, Asien Deutschland iiberall 
am Rand von Ackem und Wiesen, 

auf Hiigeln und an Flullufem. 

Gelbe, halbkugelig(> Bliiten
kopfe, zu einer Trugdolde ver
einigt, ohne hervorragende Rand
bliiten. Geruch gewiirzhaft, kam
pferartig; Geschmack gleichfalls 
und bitter. 1m Juli bis Oktober 
einzusammeln (Abb. 374). 

Bestandteile. Ein dem 
Santonin iihnlich wirkender Bit
terstoff Tanazetin, Tanazetgerb
saure, atherisches (jl 0,3-0,4%. 

Anwend ung. AlsMittel ge
gen Eingeweidewiirmer in Mengen 
von 1-3 g. 
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G r 013 ere Men g e n R a i n fa r n k 0 nne n g i £t i g wi r ken. 
Als Herba Tanaceti sind die oberen gestreiften Stengelteile mit den 

ansitzenden Blattern und den Bluten im Handel. Stengel fast kahl, un
verzweigt. Blatter wechselstandig, die unteren gestielt, die oberen sitzend, 
unpaarig, fiederspaltig. 

Flores Tiliae. Llndenbliiten. Fleurs' de tllIeul. Linden-flowers. 
Tilia cordata (pdrtJifolia), Winterlinde, Steinlinde. Tilia platyphylloa (grandifolial. 

Sommerlinde. Tilidcae. Lindengewiichse. 
Europa. RuBland. Ungaro. 

Die ganzen Blutenstande mit dem anhangenden zungenformigen, gelb
lichgrunen, netzadrigen Hochblatte kommen viel aus RuBland in den Handel. 
Sie sind im Juni und Juli zu sammeln und sofort und vorsichtig auszu
trocknen. Die Sommerlinde bluht durchschnittIich 14 Tage friiher als die 
Winterlinde. Frisch sehr angenehm riechend, trocken bedeutend schwacher; 

Abb. 375. F10rps Tlliae. A BllItenstand der Wlnterlinde, 
B EIDJlelblllte 1m LAngsscbnitt, C BllItenstand der Sommerlinde. 

Geschmack schleimig. Die Blutenstiinde in Form von Trugdolden be
stehen aus 3 (Sommerlinde 3-7) bis 15 (Winterlinde 5-15) gelblichen bis 
gelblichbriiunlichen Bluten. Die Kelchbliitter, funf an der Zahl, leicht ab
fallend. Die Blumenkronenblatter, ebenfalls funf an der Zahl, spatelformig, 
kahl und mit Honigdrusen ausgestattet. Der Stempel mit langem Griffel 
und funflappiger Narbe versehen (Abb.375). 

Bestandteile. Spuren von iitherischem 01, Schleim, Gerbstoff, Kal
ziumoxalat. 

An wend u ng. 1m Aufgul3 als schwei13treibendes, blutreinigendes 
Mittel, namentlich bei Kindern, ferner bei Nierenkrankheiten, man nimmt 
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1 EIllOffel voll auf 2 Tassen heiIlen Wassers. Auch zu Badern. In Mischung 
mit anderen Pflanzenteilen als Ersatzmittel des chinesischen Tees. 

Priifung. Verwechslung mit den Bliitenstanden von Tilia toment6sa, 
der Silberlinde, erkennt man an der abweichenden Form des Hochblattes. 
Dieses ist nicht zungenformig, sondern vorn am breitesten. 

Die Friichte der Linde enthalten bis zu 58 % griinlichgelbes fettes 01, 
das Lindenol, das ein sehr gutes Speiseol ist. 

Flores Trif6lii albi. WeiBe Kleebliiten. WeiBer Kleber. 
Fleurs de tr~fle blanc. White trefon. 

Trifolium album. T. repena. Leguminosae. Hiilsenfriichtler. Unterfamilie Papiliontitae. 
Schmetterlingsbliitlergewe.chse. 

Europa. 

Die getrockneten Bliitenkopfchen des weiIlen Klees. Frisch weiIlgelblich, 
spater braun werdend. Geruch angenehmsii.B, honigartig ; Geschmack schleimig. 

Bestandteile. Gerbstoff. 
Anwend ung. Als Volksmittel im Aufgu.B gegen Husten, gegen WeiB

fluB und gegen Gicht. AuBerlich zu Umschlagen, um Geschwiire zu er
weichen. Ferner zur Bereitung von Branntweinen. 

Flores VerMsci oder CandeIae Regis. Wollblumen. Konigskerzenblumen. 
Fleurs de moh'me. Fleurs de grand chandelier. Mullein flowers. 

High-taper-flowers. 
Verbdacum thapaif6rme. V. phlom6ides. Scrophularidceae. Rachenbliitlergewe.chse. 

Deutschland, Ungaro, RuJ3land. Bohmen, auch angebaut. 

Die Bliiten ohne den Bliitenstiel und den Kelch; goldgelb mit fUnf gelben 
Staubblattern, Krone fiinflappig, aullen behaart, innen kahl 1,5-2 cm breit. 
Geruch angenehm, siiJ3lich-kraftig; Geschmack gleichfalls, schleimig. Von 
den Staub blatt ern sind zwei kahl oder fast kahl, nach unten gebogen, die 
iibrigen drei mit keulenfOrmigen Haaren besetzt, etwas kiirzer und mit 
quer aufgesetztem Staubbeutel (Abb. 376). 

B C 
Abb. 376. Flores Verbasci. Vergrollert. 

A Blumenkrone von oben, B unteres kahles Staubblatt, C oberes bebaartes Staubblatt, 
D keulenformiges Haar des Staubblattes, E l1uJ3eres Haar der Blumenkrone. 

Um die gelbe Farbe der Bliiten zu erhalten, mu.B beim Trocknen sehr 
vorsichtig verfahren werden. Die Bliiten der zweijahrigen Pflanze werden 
im Juli und August nur bei trockenem Wetter, am besten friihmorgens 
bei Sonnenaufgang, gesammelt. Darauf breitet man sie auf Draht- oder 
Bindfadenhiirden locker aus und hangt diese luftig auf. Sobald die Blumen 
einigermallen abgetrocknet sind, werden sie in einem Drahtsieb im Trocken-
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of en oder an einem anderen warmen Orte so weit ausgetrocknet, bis sie 
briichig werden. Darauf bringt man sie noch warm in gut schlieBende Blech
gefij,J3e, die man bei grtiBeren Vorraten mit einem Papierstreifen verklebt. 
Es empfiehlt sich auch frisch erhaltene Ware nachzutrocknen. Die Bliiten 
ziehen sehr leicht Feuchtigkeit an und werden dann bald schwarz, sind 
daher vor Luft und auch vor Licht zu schiitzen. 

Bestandteile. Spuren von atherischem 01, Saponin, Zucker, Gummi, 
Farbstoff, apfelsaure und phosphorsaure SaIze. 

An we nd ung. Ais schleimltisendes Mittel, 1 E13ltiffel voll auf 1 Tasse. 
Ais Zusatz zum Brusttee. 

Flores Violarum (odoratarum). Veilchenbliiten. 
Fleurs de violette odorante. Sweet violet. 

V lola odordta. V ioldceae. Veilchengewii.chse. 

Europa, iiberall hii.ufig. 

Die frischen und vorsichtig getrockneten Bliiten des wohlriechenden, blau
bliihenden Veilchens, vomKelch befreit(Abb.377). Sie enthalten nebeneinem 
blauen Farbstoffe, dem Anthozyan, Spur en von iitherischem 01 und einem 

Abb. 377. Viola odorata, bliihend, mit Ausliufern. 

brechenerregenden Stoffe Violin und dienen zur Darstellung von Sirupus 
Violarum. Dieser wird als Volksheilmittel gegenKeuchhusten undKrampfe 
der Kinder verwendet. AuJ3erdem finden die Bliiten in der Liktirbereitung 
Anwendung. In Siidfrankreich wird das Veil chen im groBen angebaut, 
vor allem bei Hyeres und bei Vence im Arrondissement Grasse. wo etwa 200 ha 
mit Veilchen bepflanzt sind. Es werden hier vor allem die Princesse 
de Galles und das Viktoriaveilchen angebaut und im Winter tiiglich iiber 
1500 kg versandt. Sie werden hauptsachlich auf Veilchenduft verarbeitet. 

Buchhelster-otterabach. I. 15. Auf!. 20 
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Abb.378. 
Fructus Alkekengi. 

a Frucht von dem aufge
blasenen Kelch umlleben, 
b Querscbnitt der Frucht. 

FructWl. Friichte. 

Gruppe X. 

Fructus. Friichte. 

Fructus oder Baccae Alkekengi. 
Judenkirscben. Fruits d'alkilkenge. Coquerets. Cerlses 

de Julf. Winter-cberry. Alkekengi. 

PhY8alis alkekhlgi. Solandceae. Nachtschattengewachse. 

Siid. und Mitteleuropa. Nordamerika. 

Scharlachrote Beeren von der GroJ3e einer 
Kirsche mit zahlreichen kleinen, gelblichen Samen. 
1m frischen Zustand ist die Frucht von einem 
hellroten, aufgeblasenen Kelch umgeben. Getrocknet 
faltig verschrumpft. Geruchlos; Geschmack sauer
lich-sii.l3lich, etwas bitter (Abb. 378). 

Bestandteile. Zucker, Pektin, Zitronensaure 
und ein Bitterstoff Physalin. 

Anwendung. Als harntreibendes Mittel, 
bei Gicht. . Auch die frische von dem bitter 
schmeckenden Kelche befreite Frucht wird an
gewendet. 

Fructus Am6mi oder Pimentae. Piment. Jamaikapfeffer. Nelkenpfeffer. 
Engliscbes Gewiirz. Neugewiirz. Modegewiirz. Piment des Anglais. Piment 

de la Jamaique. Jamaicapepper. Clove-pepper. 
Pimenta otticindlis (E'U(lenia, MyrttuJ pimenta). Myrtdceae. Myrtengewaehse. 

Westindien. Siidamerika. Ostindien angebaut. 

Die unreifen, getrockneten Beerenfriichte obigen Baumes, von dem ein 
alterer Baum bis zu 50 kg trockene Friichte liefern solI. Die Friichte sind frisch 
griin, nehmen aber beim Trocknen eine braunrote Farbe an; kuglig bis erbsen
groJ3, an der Spitze meist von dem kleinen vierteiligen Kelche gekront. 

o 

Abb.379. 
Fructus Pimentse. 

a ganze Frucht in natlir
lieher GrOBe, b Lings-
8ehnitt der zweisamigen 
Frucht, c Querschnitt 
elner elnsamigen Frucht. 

Die Friichte sind zweifacherig und meist zweisamig. 
Die Samen sind von Geruch und Geschmack 
schwacher als die Fruchtschale (Abb. 379). 

Der echte J amaikapiment kommt in Sacken 
von 60-70 kg Gewicht in den Handel, nament
lich iiber London, Amsterdam und Hamburg. 
Hamburg fiihrt jahrlich etwa 500000 kg ein. Die 
jahrliche Ernte auf J amaika betragt 2,5-3,5 Mil
lionen kg Pimento Der groJ3e mexikanische Piment, 

Piment d'Espagnes, kommt in Bastballen von iihnlichem Gewicht in den 
Handel. Er stammt von Myrtus tabasco, ist viel groJ3er, dickschaliger, grau
griin und weniger gewiirzhaft. Der kleine mexikanische P., Piment cou
ronnee, stammt von Pimenta acris, hat eine groBe fiinfteilige Kelchkronung. 
ist ebenfalls weniger gewiirzhaft. Geruch und Geschmack des Piments sind 
gewiirzhaft nelkenartig. 
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Bestandteile. Bis 4% und mehr, dem Nelkenole chemisch gleiches 
atherisches 01, Gerbstoff, Harz. 

An wen dun g. In der Heilkunde so gut wie gar nicht, nur als Speise
gewiirz und in der Likor- und Branntweinbereitung. 

Priifung. Hiiufig wird zu reif geernteter dunkIer Piment durch eisen
oxydhaltigen gebrannten Ocker aufgefiirbt, um ihm die braunrote Farbe zu 
geben. Man weist diese Verfiilschung nach, indem man einige Gramm mit 
etwas Salzsaure wenige Minuten im Probierglas kocht, die Losung abfiltriert 
und mit einigen Tropfen einer Losung von gelbem Blutlaugensalz vermischt, 
es entsteht ein Niederschlag von Berliner Blau. Unverfii.lschte Ware gibt 
nur eine hellblau-griine Losung. 

Fructus Anacardii occidentales. Westindische EJefantenJiiuse. 
AkaJouniisse. Fruits d' anacardler. Nolx d' Acajou. Cashew-nut. Acajou-nut. 
Anacdrdium occidentale. Akajoubaum. Nierenbaum. Anacardidcetu. Sumachgewachse. 

Westindien. Siidamerika, Ostindien. Afrika. 

Nu13artige, nierenformige, von den Fruchtstielen befreite Steinfrucht, 
21/2 em lang, etwa 11ft em breit, graubrallnlieh mit iiligem Samen. Sehale 
lederartig, hart, mit blasenfOrmigen Raumen, die frisch 
einen fast farbl08en, spater dunklen, teerartigen Saft 
enthalten (Abb. 380). Dieser wurde friiher durch Aus
ziehen mit Atherweingeist und VerduDEten dieses ffir 
sich gewonnen und als Cardoleum vesicans ange
wandt. Da aber die dadureh hervorgerufenen Haut
reizungen vielfaeh sehr gefiihrlich wurden, ist man von 
dieser Anwendung abgekommen (siehe auch die folgende 
Abhandlung). 

Die fleisehig gewordenen gelbroten, birnenformigen 
Fruehtstiele werden als Obst gegessen. 

Fructus Anacardii orientales. 
Orfentallsche Elefantenliiuse. Ostindische Elefantenlause. 
Malakkaniisse. Feves de Malac ou Malacca. Noix des Marais. 

Malacca-bean. 
SemecdrptU anacdrdium. Tintenbaum. Anacdrdidceae. 

Sumaohgew80bse. 
Ostindlen. 

Diese Art der Elefantenlause ist weit haufiger im 
Handel als die vorige. Sie ist etwas kleiner, herzformig, 
glatt, braunschwarz, glanzend. Bestandteile die gleirhen 
wie der Akajouniisse, namlich Kardol, Anakardiasaure, 
Gerbstoff, fettes 01 und Harz, nur ist das daraus herge
stellte Kardol scharfer (Abb. 381). Es war friiher unter 
dem Namen Cardoleum pruriens gebrauchlich. Ein 
weingeistiger Auszug der Friiehte wurde vielfaeh als 
waschechte Zeichentinte empfohlen. Die dadurch ent
stehende Fiirbung auf der ZeugfaRer ist tiefbraun oder, 
wenn darauf mit Kalkwasser bestriehen, schwarz, es 

Abb 380. 
Anacardium occiden
tale. Frucht a mit 
f1elschlg gpworde
nem. gelbrotlich ga
IArbtem, blruenfor-

migem, ~/3barem 
Stlel (b). 

Abb.381. 
Frucht von Seme
carpus anacardillm. 
a Frucht. b verdick-

ter Fruchtstlel. 

sollen jedoeh selbst hierdureh Entziindungen der Haut vorgekommen 
sein, und die Tinte ist deshalb in manchen Orten polizeilieh verboten. 

20· 
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Hier und da werden die Ele£antenH\use von den Landleuten zu aber
glaubischen Zwecken, als Schutzmittel, Zaubermittel, Amulett oder gegen 
Zahnschmerz auf der Haut getragen. Es werden auch die Elefanten
lause in groBeren Mengen in Deutschland als Ersatz ffir Mandeln und Hasel
nuJ3kerne fiir die Fein- und Zuckerbackerei unter der Bezeichnung Kernels 
oder indische Mandeln eingefiihrt. Gut geschalt ist der Geschmack milde, 
nuJ3artig, unvorsichtig behandelte Ware ist kardolhaltig und so gesund
heitsschadigend. Das aus den Elefantenliiusen gewonnene fette 01 wird in 
Brasilien als Speiseol verwendet, auch soll es haarwuchsfordernd wirken. 

Fructus Anethi. Dmfriichte, falschlich DWsamen. 
Graines d'aneth. Fenouil bitard. 

Anethum gratleole7l8. UmJJelliferae. Doldentragende ~wiiohse. 
Orient, Siideuropa, bei una angebaut. 

Die getrockneten, meist in die Teilfriichtchen zerfallenen Friichte des 
Dillkrauts, braunlich, oval, flach und von dem kraftigen Geruche des Krauts. 

Bestandteile. Xtherisches 01. 
Anwendung. Wahrend die frische Ware viel aIs Speisegewiirz ver

wandt wird, ist die getrocknete als Heilmittel so gut wie veraltet und gilt 
nur als blahungtreibendes, auch die Milchabsonderung forderndes Mittel. 
AuJ3erdem aber in der Branntweinbereitung und zum Einlegen von Friichten, 
wie Gurken usw. 

Fructus Anisi stellati. Sternanis. Badian. 
Gralnes d'anls etoDe. Badiane. Anis etoDe. Star-anise-frult. 

IUicium tlerum Hooker. Magnolidceae. Magnoliengewiiohse. 
China, Kochinchina, besonders in der Provinz Kwangtsi, in Japan, In Tonkin angebaut. 

Die Frucht ist eine Sammelfrucht und besteht aus 5-8 sternartig um 
eine Mittelsaule befestigten, kahnformigen Balgfriichten mit je einem 
glanzend-braunen Samen. Die Friichtchen sind auJ3en graubraun, runzlig, 
meist an der oberen Naht geoffnet, innen glanzend, braun. Der Schnabel 

der kahnartigen Facher ist maBig 
gekriimmt. Geruch und Geschmack 
anisartig, aber feiner, siiB und zu
gleich brennend (Abb. 382). 

Bestandteile. Xtherisches 01, 
worin als Hauptbestandteil Anethol 

A (s. d.) etwa 4-5% in den Schalen, 
f,J 2% in den Samen; fettes 01, in erste

ren griin, in letzteren farblos. Gerb
stoff. Harz. 

Anwendung. Friiher ein be-
e IJ Iiebtes hustenstillendes Mittel, aIs Zu-

Abb.382. A Fructus Anisi steIlati von vom, satz zum Brusttee; vom Deutschen 
B von hlnten, C Japanische Shikimfrucht Arzneibuche J. edoch ganz aus dem 

von vorn, D von hlnten. 
Arzneischatze verbannt. Ais Volks-

mittel noch immer sehr beliebt. Ferner in groBen Mengen zur Likor
bereitung. 

P r ii fun g. Diese friiher so beliebte Droge ist sehr auJ3er An wendung 
gekommen, nachdem mehrfach von London und Hamburg aus groBe 
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Mengen der japanischen Shikimfriichte, auch Sikimmifriichte 
oder Skimmi genannt, von Illicium religi6sum, Synonyma: Illicium 
japanicum, Illicium anisatum abstammend, teils fiir sich, teils mit echtem 
Sternanis vermischt in den Handel gebracht worden waren. Man entdeckte 
diese Verfalschung erst, nachdem Vergiftungsfalle damit vorgekommen waren. 
Die Shikimfrucht ist allerdings meist etwas kleiner und leichter als der echte 
Sternanis, sonst aber im Au13eren diesem sehr ahnlich, so daB das Heraus
such en aus einer gemengten Ware sehr schwierig ist. Ais auJ3eres Unter
scheidungsmerkmal wird gewohnlich ein weit langerer und mehr gekriimmter 
Schnabel angegeben, doch trifft dies Merkmal durchaus nicht immer zu. Da
gegen ist der Geruch fast verschwindend, da den Shikimfriichten das Anethol 
fehIt, der Geschmack nicht siiB sondern bitter und scharf, die Balgfriicht
chen klaffen mehr auseinander, und die Samen sind mehr rundlich. 

Kocht man Sternanis mit verdiinnter Kalilauge, so fiirbt sich die 
Fliissigkeit blutrot, bei V orhandensein von Shikimfriichten dagegen orange
braunlich. 

Die Friichte sind giftig infolge eines Gehaltes an Shikimin bzw. 
Skimmianin. -

Die Ausfuhr von echtem Sternanis geschieht fast aUBschlieBIich iiber 
Kanton und Hongkong. Hauptmarktplatz ist Hamburg. Sternanis kommt 
meist in Kisten von etwa 60 kg in den Handel. 

Fructus Anisi vulgaris. Anis. 
Gralnes d'anis vert. Anis vert. Anise-fruit. 

Pimpin61la anfBum. Umbellilerae. Doldentragende Gewachee. 
Asien. Orient, bei una angebaut. 

Reife Spaltfriichte, meist die beiden Teile zusammenhiingend, breit
eifOrmig oder umgekehrt-birnenformig, etwa hirsekorngroJ3, bis 5 mm, etwa 
3 mm breit, der Griffelrest deutlich erkennbar, kurz behaart, grau bis 
braunIich-griin, mit kurzen angedriickten Haaren; die Beriihrungsflachen 
der Teilfriichtchen zwei breite dunkle Olstriemen aufweisend, glatt, auf dem 
Riicken gewolbt, mit je fiinf helleren geraden oder nur schwach welligen 
Rippen (Abb. 383). 

Geruch und Geschmack siilllich, kraftig gewiirzhaft. 
Anis wird in verschiedenen Gegenden angebaut; in Deutschland z. B .. 

in Franken, Thiiringen, Provinz Sachsen, ferner in Spanien, auf Malta, 
Frankreich, Griechenland, 
Tiirkei, Algier, Ostindien, 
Bulgarien und in Siid
ruBland, namentIich in der 
Gegend von Charkow. In 
Rulliand baut man Anis auf 
Feldern an, die Roggen ge
tragen haben, da diese freier 
von Unkraut sind. Der Bo
den wird im Friihherbst um
gepfliigt, nach etwa zwei Mo
naten geeggt und im Friih
jahr die Aussaat entweder als 
Handaussaat oder besser als 

I I 

Abb. 383. 
Frucht von Pimpinella anisum. a 2fache lin. Vergrolle· 
rung. b 3-4fache lin. Vergr. c Querdurcbschnitt der 
beiden zusammenbAngenden TeilfrUchte, stark vergr6llert. 

r Rippen, f Furchen, s Olstriemen. 
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Reihenaussaat vorgenommen. Die Saat geht erst nach etwa drei Wochen auf, 
es muJ3 dann in Zwischenraumen zweimal Unkraut gejatet werden. Der Anis 
erreicht eine Hohe von etwa 30 cm. Die Bliitezeit tritt nach zwei Monaten, 
Anfang J uli, ein. Die viel£ach zu gleicher Zeit auftretenden kalten Ost
winde und heIDen Siidwinde vernichten aber haufig einen groI3en Teil 
der Bliiten. Etwa einen Monat nach der Bliite beginnt die Ernte. Die 
Pflanzen werden meist mit der Wurzel herausgerissen, um nicht so viel 
Unkraut mitzubekommen, seltener gemaht. Dann werden sie zu Haufen 
von etwa 2 m Hohe geschichtet, nach einigen Tagen in Biindel von etwa 
30 cm Umfang gebunden und wiederum zu langIichen, etwa 2 m hohen 
Haufen aufgeschichtet, doch so, daB die Friichte sich innen befinden, um 
sie vor Regen und zu starkem Austrocknen zu schiitzen. Nach etwa acht 
Tagen sind sie ausgereift und werden gedroschen. Der russische, der 
kleinste, kommt, gleichwie der bulgarische, zu bilIigem Preis in den Handel, 
der aber durch den groBen Gehalt an Sand, Steinen und anderen Verun
reinigungen verteuert wird, so daB fiir Deutschland der spanische zur Zeit die 
Haupthandelssorte darstellt. Der in Deutschland angebaute Anis Iiefert fiir 
den Handel nur geringe Mengen. Die Haupthandelsplatze sind Alexejewska 
und Krasnoje. Der groI3te Anis ist der von Malta. Anis kommt in Sacken 
von 50--60 kg in den Handel. Der spanische in Jutesacken von 70-80 kg. 

Bestandteile. Xtherisches 011,6 bis3%, worin der Hauptbestandteil 
Anethol (s. d.), Zucker. 

A n we nd u ng. In der Heilkunde als Iinderndes Mittel gegen Husten
reiz, Blahungen usw.; zur Herstellung von Mundwassern, hauptsachIich 
als Speisegewiirz und in der Likorbereitung. 

Priifung. 1. Guter Anis muI3 schwer, voll, nicht zu dunkel und 
von kraftigem Geruch und Geschmack sein. Auch darf er nicht mit 
Steinen und kleinen Erdkliimpchen oder Tonkiigelchen verunreinigt sein. 
Man priift darauf, indem man etwas Anis in Chloroform eintragt. 

2. Oder durch Veraschung: Anis dad beim Verbrennen hochstens 
10% Riickstand hinterlassen. 

3. Etwa darunter gemischte Friichte von Conium maculatum sind 
mehr rund und kahl, mit KaIiIauge befeuchtet und schwach erwarmt 
entwickeln sie einen mauseharnahnlichen Geruch. 

4. Bilsenkrautsamen sind grau- bis gelbbraunIich 1 bis 2 mm groB und 
abgeplattet. 

Fructus Aurantii immat6ri. -Unrelfe Pomeranzen. 
Petit graIn. Orange-pease. 

OHru8 aurcinnum ametra. Rutdceae. Rautengewil.chse. 
Biideuropa angebaut. 

Die unreifen, von selbst abgefallenen, getrockneten, kugeIigen Friicht
chen der bitteren Pomeranze. Erbstm- bis haselnuI3groI3, im Durchmesser 
5-15 mm, griinlichschwarz bis braunlich, grubig, innen gelbIich, sehr 
hart; durchschneidet man die Frucht, so erkennt man dicht unter der 
Oberflache zahlreiche Olbehiilter; namentlich zerstoI3en von sehr ange
nehmem Geruche; Geschmack kraftig, bitter. Kommen meist aus Siid
frankreich und Siiditalien (Abb. 384). 

Bestandteile. Xtherisches xl (Essen e d t·t . d) u cepe 1 gram s. .. 
Hesperidin. Ein Bitterstoff Aurantioamarin, ferner Gerbsaure, Apfel
saure und Zitronensaure. 
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A n we nd u ng. Als magenstiirkendes Mittel, als Zusatz zu wUrzigen Tink
turen, hauptsachlich in der Likorbereitung. Friiher auch als Fontanellkugeln 
zum Einlegen in die F on tanel
len, woruntet man durch kiinst
liche Xtzung hervorgebrachte 
Hautverbrennungen und Ge
schwiire versteht, deren Heilung e 
man durch Hineinlegen von 
Fontanellkugeln verhinderte. Man 
glaubte so langwierige Krank
heiten in die Verwundungen ab
leiten und heilen zu konnen. 

P . • illT, 

Abb.384. Fructus Aurantil Immaturi. a und b von 
der Selte gesehen. c und d von unten, e Querschnltt. 

Priifung. Etwa beigemengte 
nnreife Zitronen sind mehr langlich und haben oben einekleine Spitze. Das hell
braune Pulver unreifer Pomeranzen wird durch Kalilauge stark gelb gefarbt. 

Fructus canarilmses, meist falschlich Semina canariensia. 
Kanarlensamen. Graines de phalarls. Escayole. Millet long. 

Phdlaria canarihl8ia. Gramineae. Gr8Bgewa.chse. 
KlUlarische Inseln. Siideuropa, Belgien, Holland und Thiiringen, in der Gegend urn Erfurt, 

angebaut. 

Kleine, glanzende, strohgelbe, langliche, beiderseits zugespitzte Friichte, die 
als Heilmittel so gut wie gar nicht, hauptsachlich nur als Vogelfutter verwen
detwerden. 

Fructus Cannabis. Hanffriichte. Hanfsamen. 
Gralnes de chanvre. Hemp-seed. 

Oannabia 8atitla. Moraceae. Mau1beergewa.chse. 
Orient, bei una angebaut. 

Abb. 385. Cannabis sativa. A Bliitenst8nd der milnnllchen-'Pflanze, ,B Imilnnliche Blute, 
C bllihende weibllche Pflanze, D weibliche Bliite, E LD.ngsschnitt durch die weibliche Blilte, 

F Frucht, G Langsschnitt der Frucht, H Querschnitt der Frucht. 
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Ovale, niillchenartige Schliellfrucht, am Rand gekielt, Fruchthiille 
Iederartig, graugriinlich, glanzend, einsamig; Samenfleisch weill. Geruchlos; 
Geschmack milde (Abb. 385). 

Bestandteile. Fettes 01 bis 58%, Harz, Zucker, EiweiI3. 
Anwendung. Selten in der Heilkunde, dann meist in Form von 

Emulsionen als linderndes Mittel bei Entziindung der Harnwerkzeuge; 
ferner als Vogelfutter und vor allem zur Olgewinnupg. Nach Entziehung 
des Oles auch als Kindernahrmittel. 

Der Hanf wird der Hanffaser wegen hauptsachlich in Rul3land, auch 
Italien, angebaut. In Deutschland in Baden und den preullischen Provinzen 
Brandenburg und Pommern. 

Das Hanfol, Oleum Cannabis, wird vorwiegend aus nicht vollig 
reifem Hanf durch Pressung gewonnen, und zwar vor allem in den Ostsee
gebieten Rul3lands. Die Ernte mull der Hanffasergewinnung wegen vor 
der Reife geschehen. Das 01 ist je nach dem Alter braunlich bis griinlich 
und hat gute Trockenkraft. 

An wen dun g. Eine Zeitlang vieI zu griiner Schmierseife; heute farbt 
man diesc kiinstlich auf. Das Hanfol ist sehr wirksam gegen Lause. Auch 
auBerlich gegen allzureichliche Absonderung von Milch bei Frauen. 

Fructus Capsici annui oder Piper hispanicum. 
Spanischer Pfeffer. Paprika. Ungarischer Pfeffer. Tiirkischer Pfeffer. 

Poivre d'Espagne. Piment des jardins. Spanish-pepper. 
Capsicum annuum. Solanacecu. Naohtschattengewaohse. 

Siidamerika, Europa, in Ungaro, Italien, Frankreich, Spanien, ferner Tiirkei, Nordafrika 
und Ostindien angebaut. 

Abb. 386. 
Frucht von Capsicum annuum. B und C 
Querschnltt, D Samen, E Lingsschnitt des 

Samens, F Querschnitt des Samens. 

Friichte 5-12 em lang, kegelformig, 
unten 2-4 cm breit, plattgedriickt, 
trocken, diinnwandig, lederartig, glan
zend, gelbrot bis braunrot, meist noch 
mit kurzem Stiel und angetrocknetem 
Keiche. Der obere Teil hoh), in dem 
unteren sitzen an den zwei bis drei 
Scheidewanden zahlreiche £lache, schei
benformige Samen, ungefahr 5 mm im 
Durchmesser (Abb. 386 u. 387). Fast ge
ruchlos, das Pulver die Schleimhaute 
scharf reizend, daher groBe V orsicht 
notig; Geschmack brennendscharf. 

In Ungarn baut man eine etwas 
kleinere, mehr gelbrote Abart an, Pap
r i k a genannt, welche ein besondere 
schones, hochrotes Pulver liefert. Gute 
mild schmeckende Ware kommt unter 
der Bezeichnupg Rosen paprika in 
den Handel. Etwas geringere als 
Merkantil-Schoten in Ballen von 
50 kg. 
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Bestandteile. Kapsaizin, das sich nur in den Scheidewanden, nicht 
in den Samen befindet, Kapsakutin, Kapsikol, ein scharfes Harz Kapsizin, 
Spuren von atherischem 01, Farbstoff. 

Anwend ung. Innerlich in kleinen Gaben als Reiz- ~ 
mittel, indem es stark auf die Harnabsonderung wirkt, auBer-
lich als Verscharfungsmittel fiir Senfteig und im wein-
geistigen Auszug als Einreibung gegen Frostbeulen, Glieder
reiBen usw. (Spiritus russicus, Pain Expeller usw.), Zusatz 
zu Restitutionsfluid, ferner zu Haarwassern und als Speise
gewiirz (Curry powder, Mixed pickles). Da groBere Gaben 
von spanischem Pfeffer gefahrliche Magenentziindungen her
vorrufen konnen, ist eine gewisse Vorsicht bei der Anwendung 
geboten. AuBerdem als Mottenmittel. 

Abb.387. 
Querschnitt der 
Frucht von Cap· 
sicum annuum. 

SiiBer Pa prika ist eine gepulverte durch Ausziehen mit Weingeist 
von dem Kapsaizin befreite Ware. 

Will man spanischen Pfeffer zerschneiden, so besprengt man ihn mit 
etwas Weingcist. Bcim Pulvern schiitzt man das Gcsicht durch V orbinden 
cines angefeuchtctcn Schlciers. 

Verfalschung. Gepulvcrtcr Paprika wird vielfach verfalscht mit 
Schwcrspat, Eisenoxyd, Ockcr, Weizcnmchl, Maisgries, Sand und Teerfarb
stoffen. Man streut von dem Pulver etwas auf Schwefelsaure, es muB so
gleich blaulichgriin, darauf braungriin gefarbt werden. Eine auch nur vor
iibergehende rote oder violette Farbung darf sich nicht zeigen. 

Beim Verbrennen darf hOchstens 8% Asche zuriickbleiben. 
Die Au £ be wah run g des gepulverten spanischen Pfeffers geschieht 

zweckmaBig nicht in festgeschlossenen Gla5ge£aBen mit Glasstopseln sondern 
in Ge£a13en aus Hartpappe. 

Fructus Capsici min6ris oder Piper cayenn~nse. 
Kayennepfeffer. Chillies. Piment de Cayenne. Piment de Guln~e. 

Cayenne-pepper. 
Odp8icum minimum. O. !a8tigidtum. O. !rut"8Cena. Solanaceae. Nachtechattengewii.chae. 

Siidamerika, Oat. und Westindien angebaut. 

Die Friichte sind dem spanischen Pfeffer (s. diesen) ahnlich, jedoch 
weit kleiner und mehr orangerot. Geschmack und Bestandteile etwa die 
gleichen wie die des spanischen Pfeffers. 

Anwendung. Nur als Speisegewiirz. 
Das im Handel vorkommende Kayennepfefferpulver ist meistens 

mehlhaltig, weil die Friichte, des besseren Pulverns halber, mit Mehl ver
backen werden, auch ist gewohnlich Kochsalz zugesetzt. 

Fructus Cardam6mi Kardamomen. 
Cardamome du Malabar. Cardamom-seeds. 

Ekttaria. und Am6mumarten. Zingiberaceae. Ingwergewii.chse. 
Ostindien, China, Madagaskar, Westindien usw. 

Es sind die getrockneten Fruchtkapseln 
verschiedener Pflanzen aus der Reihe der 
Scitamineae, der Gewiirzlilien, weiche uns 
in der Familie der Ingwergewachse auch 
eine ganze Anzahl anderer gewiirzhafter Stoffe 
liefern wie Ingwer, Galgant, Kurkuma usw. Abb. 388. Fructus Cardamomi 

malabarici. d Durchschnitt. 
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Die Fruchtkapseln haben derbe, zahe Haute, sind meist dreieckig 
oder rundlich und enthalten in ihren Fachern meist 15-18 eckige Samen, 
die eigentlichen Trager des Geruchs und Geschmacks. Diese sind auBen 

Abb. 389. Elettsrla cardamomum. 

graubraun, innen wei.B, mehlig; Geruch angenehm wfuzig, etwas kampfer
artig, namentlich bei den geringeren Sorten (Abb. 388 und 389). 

Bestandteile. Xtherisches 01 4%, fettes 01 10%, Starke. 
Anwendung. Als Zusatz zu wiirzigen Tinkturen, Likoren und vor 

allem als Speisegewiirz. 
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Die Pflanze wachst in den oben angefiihrten Gegenden, besonders der 
vorderindischen Malabarkiiste, wild, und man benutzt zur Anlage der Pflan
zungen vielfach jene wildwachsenden Pflanzen. Man sucht in den Waldern 
Vorderindiens in einer Hohe von 800---1500 m Platze auf, wo die Pflanze 
wachst. Hier werden im Februar oder Marz die Baume gefallt und der 
Boden gereinigt. Da Ebenholz- und Muskatnul3baume, auch Pfefferpflanzen 
auf das Wachstum der Kardamomenpflanzen giinstig einwirken sollen, 
lal3t man diese stehen. Nach der Regenzeit sprossen die Pflanzen auf, der 
Boden wird nochmals gereinigt und nun sich selbst iiberlassen. N achdem 
im zweiten Jahre die dritte Reinigung vollzogen, beginnt im folgenden, 
nach anderen erst im vierten oder fiinften Jahre die Ernte, und zwar sammelt 
man die Friichte von Oktober bis Dezember kurz vor volliger Reife, reift 
sie nach und trocknet sie. Auf jede Pflanze rechnet man 200-400 g 
Kardamomen, und sie bleibt vier bis sechs Jahre ertragfahig. Nun 
werden einige der stehengelassenen Baume gefallt, beim Umfallen viel 
Kardamomenstengel mitgerissen, so dal3 aus den Wurzelstocken neue 
Sprosse wachsen, und so bleibt die Anpflanzung noch etwa acht Jahre 
ertragfahig. 

Von den verschiedenen Handelssorten kommt fiir uns hauptsachlich 
die Malabarsorte in Betracht; doch mul3 hier bemerkt werden, daB die kleine 
Malabarsorte ebenfalls von Ceylon in den Handel kommt, und zwar hauptsach
tich eine Abart der Malabarkardamome, die Mysorekardamome, die feineren 
Geruch und Geschmack haben soIl; man hat in den Pflanzungen die ur
spriingliche Ceylonsorte durch die von Malabar bzw. Mysore ersetzt, so 
daB die urspriingliche, lange Ceylonsorte immer seltener wird. Dberdies 
schrankt Ceylon den Anbau der Kardamomen immer mehr ein, um Platz 
fiir die Tee- und Kautschukpflanzungen zu gewinnen. So ist die Ernte auf 
Ceylon zuriickgegangen. Um Kardamomengarten anzulegen, entfernt man 
auf Ceylon, und zwar hauptsachlich in den Gebirgen bei Kandy in einer 
Hohe von 3000-4000 Fu13, zuerst das Unterholz, grabt in Reihen, die 
etwa 2 m voneinander entfernt sind, ebenfalls in einer Entfernung von 2 m 
etwa 35 cm tiefe, 0,5 m lange Locher und legt hier Wurzelstocke hinein. 
Oder man zieht die Kardamomenpflanzen durch Samen. Die Pflanzen 
bliihen das ganze J ahr, und man erntet von August bis in den April. 
Fiir die Gewinnung einer guten Ernte mu.13 die Witterung aber oft feucht 
und neblig sein. Die Friichte werden an der Sonne oder durch kiinstliche 
Warme getrocknet, dann gereinigt und Schwefeldampfen ausgesetzt. 1m 
Handel unterscheidet man eine griin-trockne, green dried, d. h. an 
der Sonne getrocknete und eine ganz getrocknete, fully cured, durch 
kiinstliehe Warme getrocknete Ware. 

Cardamomi minores oder malabariei von Elettaria cardamomum. 
Auf Malabar heimisch und angebaut. Kapseln 1-2 cm lang, reichlich 
1/2-1 em breit, eiformig, dreiseitig, langsgerieft, dreiklappig und dreifaeherig, 
aul3en graugelbIich bis blal3gelb, mitunter ·mit einem kleinen Spitzchen 
versehen. Die ganz hellen Sorten sollen durch Einlegen in Kalkwasser 
g e b lei c h t sein. Samen eckig, feinrunzlig, graubraun, innen weil3lich, 
von einem zarten Hautchen, dem Samenmantel, Arillus, umgeben, der 
sich nach dem Einweichen entfernen Ial3t, auf dem Querschnitte nieren
formig. Die Samen sitzen in jedem Fach in zwei unregelmal3igen Reihen. 
Geruch sehr fein und kraftig. Kommen iiber Bombay nach London und 
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Hamburg. Geringere Ware geht iiber Aleppi (Aleppi-Kardamomen), Madras 
und Mangalore. 

Der Riiekstand naeh dem Verbrennen darf hoehstens 10 % betragen. 
Zur Herstellung von Pulver diirfen naeh dem D.A.B. nur die Samen 
verwendet werden. 

Werden fiir GenuB- und Nahrungsmittel als Kardamomenpulver die 
gepulverten Friiehte abgegeben, so mu/3 naeh Erlauterungen des Nahrungs
mittelgesetzes deutlieh kenntlieh gemaeht werden, daB die Fruehtsehalen 
mitgemahlen worden sind. 

Cardamomi longi oder ceylaniei von Elettaria major. Kapseln 2-4 em 
lang, 5-8 mm breit, meist etwas gebogen, dreiseitig, langsfurehig; au/3en 
graubraunlieh, mit zahlreiehen, in jedem Faehe zweiteilig liegenden, braun
lichen Samen. Gerueh und Gesehmaek schwacher. 

Die iibrigen Sorten sind bedeutend minderwertig und finden fast nur 
zur Darstellung billiger Pulver Verwendung. Wir nennen hier noch: 

Runde, Java- oder Sumatra-Kardamomen von Amomum carda
momum. Kapseln nicht sehr gro/3, kuglig, dreiteilig, nieht gefureht, gelb
braunlich; Samen netzgrubig, dunkelbraun; Geschmaek gewiirzhaft, mehr 
kampferartig. 

Chinesische Kardamomen von Amomum glob6sum. Kapseln kugel
formig, kaum dreiseitig, gefureht, braun. 

Madagaskar-Kardamomen von Amomum angustif6lium. Kapseln 
sehr groB, bis zu 5 em lang, unten bis 2,5 cm breit, eiformig, rundlich, oben 
verschmalert. Samen groB, braun. 

Siam-Kardamomen von Cardamomum rotundum. Kapseln reichlich 
1 cm lang, ebenso breit, wenig dreiBeitig, nicht gefurcht. 

Fructus Caricae. Feigen. Figues. Firs. 
Ficua carica. Moraceae. Maulbeergewachse. 

Orient, Nordafrika, Siideuropa, Mittelmeerliinder. 

Die Feigen sind keine echten, sondern eine Art Scheinfriichte, in Wirk
lichkeit ist das, was hier Frueht genannt wird, nur der zu einem £leischigen 
Fruehtboden gewordene gemeinsame Bliitenboden, die krugformige Bliiten

Abb. 390. Scheinfrucht von Ficus carica. 
a Lingsdurchschnitt der unreifen Scheinfrucht. Er 
zeigt die Hahlung und den engen, nach auBen mUnden
den Kanal, Uberall mit Blilten besetzt. b die gereifte 
109. Scheinfrncbt, in fast natilrlicher GroBe. c minn-

Iiche, d weibliche BIUte, beide stark vergraBert. 

spindel des weiblichen Bliiten
standes. Auf diesem sitzen im 
Anfang die verschwindend 
kleinen Bliitchen, allmahlich 
wird er immer £leischiger, und 
durch die Dberwucherung der 
Rander schlieBt er sich zuletzt 
fast vollstandig, so daB die 
kleinen NiiBchenfriichte ein
geschlossen werden und im 
Innern der Seheinfrucht aus
reifen. Die Feigen sind frisch 
von der Form und auch von 
der GroBe einer gewohnlichen 
Birne, wenn reif, von braun
griiner oder braunvioletter 
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Farbung (Abb. 390). Die unreifen, grunen Feigen enthalten gleich den 
Blattern und Zweigen des Baumes einen weiBen, scharfen Milchsaft. 
Dieser verschwindet wahrend der Reife und macht einem groBen Zucker
gehalte Platz. Man erntet haufig zweimal im Jahr, die im Juni reif 
werdenden Sommerfeigen, die aber meist nicht verschickt werden, und 
die im Herbst reifenden Feigen. Die reifen Feigen werden so ausgebreitet, 
daB sie sich nicht beruhren, und entweder an der Luft oder durch kunst
liche Warme so weit getrocknet, als dies bei einem so zuckerreichen 
Fleische moglich ist. Sie erscheinen nun graugelb, meist von einer weiB
lichen, krumligen Masse, aus Traubenzucker bestehend, bedeckt. Bei 
alteren Feigen wird dieser Dberzug der Sitz von zahllosen kleinen MiIben, 
die sich von ihm nahren. Geruch eigentumlich suB; Geschmack sehr suB. 

Die Fruchte des wilden Feigenbaums sind ungenieBbar; nur die des 
angebauten, von welchem es zahllose Spielarten gibt, konnen benutzt 
werden. 

Von den verschiedenen Handelssorten kommen fur Deutschland haupt
sachlich folgende in Betracht: 

Smyrna- oder Tafeifeigen, groB, saftig und suB; die besten, vielfach 
gepreBt, in Schachteln (Trommeln), kleine Bastkorbchen, Gelatine, Zellophan 
oder Kistchen, ungepreBt in Sacke verpackt, sind aber infolge des groBen 
Zuckergehaltes nur beschrankte Zeit haltbar. 

Kranzfeigen, Kalamata, meist von Griechenland (Morea) stammend, 
sind kleiner, scheibenformig zusammengedruckt, fester und haltbarer, zu je 
100 auf einen gedrehten Bastfaden gezogen und zu einem Kranze vereinigt. 

Dalmatiner oder Istrianer Feigen, auch von Italien kommend, sind die 
kleinsten, sehr suB, aber nicht haltbar. Sie kommen in Kisten oder Korbe 
verpackt in den Handel. 

Spaniscbc Feigen, ebenfalls nicht sehr haltbar, gehen meist nach 
England. 

Bestandteile. 60-70% Frucht- oder Traubenzucker. 
Anwend ung. Ais Heilmittel sehr selten; innerlich fruher als Zusatz 

zu verschiedenen Brusttees; auBerlich noch hier und da als erweichendes 
Mittel bei Zahngeschwuren. Ihre Hauptverwendung finden sie bei uns als 
Leckerei und zur Herstellung des Feigenweins und des Feigenkaffees. 

Feigenkaffee wird durch Darren und nachheriges Rosten und Mahlen 
meist schlechter Feigensorten bereitet. 1st in vielen Gegenden ein beliebter 
Kaffeezusatz. 

Fructus Carvi. Kummel. Karbe. 
Semences de carvi. Cumin des pres. Caraway-fruit. 

Oarum carvi. Umbelli/erae. Doldentragende Gewiichse. 
Europa, wild und angebaut. Ferner im Kaukasus, in Persian, Tibet und Sibirien. 

Die getrockneten, gewobnlich in die Teilfruchte auseinander gefallenen 
reifen Spaltfruchte des angebauten zweijahrigen Kummelkrautes. Die Teil
fruchte sind etwa 5 mm lang, 1 mm dick, sichelformig gebogen, an beiden Enden 
spitz zulaufend, graubraun, kahl, mit funf schmalen, scharf hervortretenden, 
hellen Rippen; in den dadurch entstandenen Vertiefungen zeigen sich breite 
Olstriemen (Abb. 391). Der Kummel wird im groBen auf Feldern gebaut, 
in Deutschland namentlich in der Gegend von Halle, in Thiiringen, Ost
preuBen, Schleswig-Holstein und in groBerem MaBstab in Holland. Hier 
sind es vor allem die Bezirke Groningen, N oord Holland, Zeeland, N oord 
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Brabant und Zuid Holland, wo durchschnittlich 8000 ha mit Kiimmel be
baut werden, die einen Ernteertrag von iiber 200 000 Ballen zu 50 kg 
bringen. So wurden im Jahre 1925 in Holland 13800 Tonnen Kiimmel 
geerntet. In Holland wird der Anbau schon seit Ende des 18. Jahrhunderts 
betrieben. Bekannt war die Pflanze bereits im Altertum, wo sie von Dioskorides 
nach dem Lande Karien in Kleinasien Karos genannt wurde. Zur Zeit Karls 

des GroBen wurde Kiimmel angebaut. Die 
Kiimmelpflanze muI3 in gutem, tief umgearbei
tetem Lehmboden gezogen werden. Die Aussaat 
des Kiimmels geschieht im Marz oder April. Die 
Ernte kann aber erst Ende Juni bis Anfang Juli 
des nacbsten J ahres vorgenommen werden, so
bald an den Pflanzen, die zuerst gebliiht bahen, 
die Friichte braun werden. So baut man in
zwischen Deckfriichte, wie Spinat, Erbsen, 
Bohnen und Klee an. Das Aussaen geschieht 
in Reihen, die etwa 40 cm voneinander ent
fernt sind. Die Ernte wird vorgenommen wie 
bei uns die Kornernte. Aucb in RuI31and,Polen, 
Norwegen, Osterreich und Tunis wird Kiimmel 
angebaut. Die sehr geschatzte Hallesche Ware 
wird fast ganz von den groBen Leipziger 01-
fabriken verbraucht. Ausschlaggebend fiir den 
Preis sind nur die gewohnlich ungemein groBen 

Abb.391. Carum carvi. hollandischen Anbauten, die eine sehr volle, 
schone Ware Hefern. 

Die nordischen Erzeugnisse sind klein und unscheinbar und kommen 
fUr den deutschen Handel nur in Betracht, wenn die bessere holliindische 
und deutsche Ware fehlen. Geruch und Geschmack kriiftig gewiirzhaft, 
erst bei den trockenen Friichten hervortretend. 

Bei der Reinigung der Kiimmelfriichte endernt man durch Absieben die 
Fruchtstiele, die man unter der Bezeichnung Kiimmelspreu in den 
Handel bringt und auf Kiimmelspreuol verarbeitet. 

Bestandteile. Mindestens 4% ii.therisches 01, in der iiuI3eren Hiille 
enthalten, im inneren Samen fettes 01. 

An wen dun g. In der Heilkunde als magenstarkendes, Bliihung 
treibendes Mittel, vor aHem als Speisegewiirz und in der Branntwein
bereitung. 

Beim Verbrennen darf hOchstens 8 % Asche zuriickbleiben. 

Fructus Cassiae fistulae oder Cassia fistula. 
Rohrenkassie. Rilhrenzimt. Mitunter faIschlich Manna oder Mannabrot. 

Fruits de casse flstuleuse. Casse offlcinale. 
0CJ88ia (Bactyril6biuml fistula. Legumin6Bae. Hiilsenfriichtler. 

Unterfamilie Oaeaalpinioideae. 

Mexiko. West- und Ostindien, Agypten angebaut. 

Holzige nicht aufspringende Gliederhiilse, stielrund, walzenformig, bis 
zu 70 cm lang, 2-4 cm dick; auBen schwarzbraun, glatt, innen mit zahl
reichen Querscheidewiinden, zwischen denen je ein hellbrauner gliinzender 
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Samen in dunklem, siiIlsauer
Iichem Fruchtmark eingebettet 
liegt (Abb. 392). Aus diesem 
Fruchtmarke wurde fruher 
die Pulpa Cassiae bereitet, 
die als gelindes Abfiihrmittel 
angewandt wurde. 

1m Handel unterscheidet 
man gereinigte 1/1 ausge
suchte Ware, 3/4 ausge
suchte Ware in l/a und 1/1 
Rohren und feine Natur
ware. Sie werden in Korben 
von 40-50 kg gehandelt. 

Auch das Fruchtmark 
kommt fUr sich in Kisten von 
40-45 kg in den Handel. 

Bestand teile. Neben 
50-60% Zucker Spuren von 
Gerbstoff und Farbstoff, auller
dem ein dunkles, atherischesOI, 
das bei gewohnlicher Warme 
fest ist. 

Anwendung. Nurnoch 
hier und da als Abfuhrmittel, 
vor aHem zu Beizen fur Kau- Abb. 392. Cassia fistula. '1. nat. GroBe. 
tabake. 
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Priifung. Gute Rohrenkassie mull reichIich nicht eingetrocknetes 
Fruchtmark enthalten und dad nicht BohrlOcher von der Made Trachy
lepedia fructicassiella, einer indischen SchmetterIingsart, aufweisen. Die 
Samen diirfen in den Friichten nicht klappern; das Fruchtmark ist von 
etwas zusammenziehendem Geschmack. 

Fructus Ceratoniae 
oder Siliqua dulcis. 

Johannlsbrot. Karoben. 
Pain de Saint-Jean. Caroube. 

John's-bread. Carob-bean. 
Cerat6nia sUiqua. Legumin6Bae. Hiilsen. 
friichtler. Unterfamilie Caesalpinioideae. 

Lii.nder des Mittelmeers. 

Die nicht aufgesprungene 
Hiilse obengenannten dichtbe
laubten Baumes mit immergrftnen, 
lederartigen Blattern (Abb. 393). 
10-30 cm lang, 3-4: cm breit, 
etwa 1/2 em dick, flach, glanzend
braun, mit markartigem Frucht
fleisch, eingeteilt in 5-12 Facher Abb. 393. Ceratonia siliqu8. 
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mit je einem glanzendbraunen Samen. Geruch eigentiimlich; Geschmack 
schleimig, siill. Die Friichte reifen im Juli und August, werden aber vor 
der Reife gep£liickt und an trocknen Platzen durch gelinde Garung nach
gereift. Die besten Sorten, die Levantiner, kommen aus Kleinasien und 
Zypern. Von der itaIienischen Ware gilt als beste die Puglieser Honig
Karobe, die iiber Triest in Ballen oder Fassern in den Handel gebracht 
wird. Ebenfalls kommt von der Insel Kreta oder Kandia die gute 
K andia- Honig-Karo be. 

Bestandteile. 40--50% Zucker, Karubinose genannt, einKohlehydrat 
Karubin, Gerb- und Buttersaure. 

Anwendung. In der Heilkunde hier und da als Zusatz zu Brusttee, 
sonst bei uns zur Bereitung von Tabakbeizen, Kaffee-Ersatz, in der 
Branntweinbereitung und als Leckerei fiir Kinder. In der Heimat des 
Baumes dient die Frucht als N ahrungsmittel fiir Menschen und Tiere, 
ferner zur Darstellung eines Sirups, wie auch zur Spritbereitung. Der 
Samen diente in alten Zeiten als Gewicht, und von seiner griechischen 
Bezeichnung Keration stammt der Name unseres friiheren Goldgewichts 
Karat. 

Auf b e wah run g. In gut schlieI3enden GefaI3en, da die Droge leicht 
dem WurmfraI3 ausgesetzt ist. 

Neuerdings bereitet man in der Stadt Santa 'Fe in Argentinien aus 
dem Holze des J ohannisbrotbaumes einen Farbstoff A I gar rob in. Dieser 
Farbstoff dient in Frankreich und Italien zum Farben von Khakistoffen, 
und urn Baumwolle. Wolle und Seide hellbraun zu farben. 

Fructus Citri. Zitronen. Limonen. Limon ou Citron. Lemon. 
Oitr'UIJ medica. Oitnu limOnum. Rutaceae. Rautengewaohse. 

Siideuropa, in allen warmeren Landero, wie Italien, Spanien, Portugal, Frankreioh 
angebaut. Ebenfalls in Siidkalifornien. 

Der Zitronenbaum wurde von den Arabern in den Jahren 827 und 1020 
aus Siidindien nach Siideuropa eingefiihrt. Der eigentliche groI3ere Anbau 
begann auf SiziIien jedoch erst am Ende des 18. Jahrhunderts und ver
breitete sich von hier aus iiber Kalabrien, Kampanien, Apulien und fiber 
ganz Italien. 

Die Frucht bildet im frischen Zustand einen bedeutenden Handels
gegenstand. Der deutsche Bedarf wird fast ganz durch italienische Ernten 
gedeckt, entweder aus Norditalien iiber Triest, oder aus Siiditalien, nament
lich Sizilien, Kalabrien und die Halbinsel Sorrent, mittels Schiff iiber Ham
burg oder auf dem Landweg iiber die Alpen. In Italien sind etwa 8 Mil
lion en Zitronenbaume angep£lanzt, wovon auf Sizilien 6 Millionen. Kala
brien 1 Million, die Halbinsel Sorrent eine halbe Million und die iibrigen auf 
das somtige Italien kommen. Ein kraftiger Zitronenbaum tragt etwa 1000 
Friichte. Die Hauptbliitezeit ist in den Monaten April und Mai. Sie liefert 
die Winterzitronen, die von November bis April geerntet und hauptsach
lich versendet werden. Man kann aber in Ita lien das ganze Jahr hindurch 
Zitronenbaume bliihen sehen, die dann die Sommerzitronen liefern, von 
April bis September geerntet werden, und zur Herstellung des atherischen 
Oles und des Kalziumzitrats dienen. 1m April und Mai geerntete Zitronen 
heiI3en B ian c h e t t i. die im Juni und JuIi gereiften V e r dell i und die 
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im August und September eingesammelten Bastardoni. In Palermo 
werden wahrend des ganzen Jahres Friichte geerntet. Die besten Friichte 
werden von Baumen gewonnen, die in kraftigem Boden an den Abhangen 
von Hiigeln stehen. Die Zitronenbaume sind vielfachen Sch8.digungen durch 
Pilze ausgesetzt, so daB oft aIle jungen Friichte abfallen oder, wie es in 
Kalifornien haufig geschieht, Blatter und junge Zweige vollig absterben. 
Auch kommt es vor, daB manche Friichte nach dem Abpfliicken durch kleine 
Wunden noch von dem Pilze befallen werden und sich die Krankheit dann 
wiihrend des Versands entwickelt, wodurch die Friichte unbrauchbar werden. 
Man behandelt sie deshalb Oiter mit Schwefelleber. Der Hauptversandort 
ist Palermo. Die Frucht wird zum Versand im halbreifen Zustand abge
nommen, einzeln in Papier gewickelt und in Kisten von etwa 400 Stiick ver
packt. Die feinschaligen Sorten werden am meisten gesch8.tzt. 

Der Anbau in Kalifornien erstreckt sich heute iiber sehr groBe Flachen, 
so daB jahrlich 12500 Waggons Friicht.e geerntet werden, wodurch im 
Jahre 1925 etwa 85 % des Verbrauches in Nordamerika gedeckt wurde. 

Bestandteile. In den Schalen atherisches 01 (s. d.), im Saft Zitronen· 
saure (s. d.). 

Aufbewahrung. An einem kiihlen Ort, am besten in trockenem 
Sand in einem trockenen Keller; sie sind h8.ufig nachzusehen und etwa 
angegangene Friichte zu entfernen. 

Den Zitronensaft, Succus Citri, gewinnt man durch Auspressen 
der gesch8.lten und entkernten Friichte. Eine gelbliche Fliissigkeit, die 
man durch Aufkochen und Absetzenlassen klart, von stark saurem Ge
schmark und zitronenartigem Geruch. Der Saft ist nicht lange haltbar, 
weshalb ihm haufig Erhaltungsmittel, Konservierungsmittel, wie Ameisen
saure, Weingeist, auch Benzoesaure, benzoesaures Natrium oder Salizyl
saure zugesetzt werden. Derartige Zusatze miissen gekennzeichnet, dekla
riert, werden, gleichwie ein Zusatz von Zitronensaure, da sonst eine 
N ahrungsmittelfalschung vorliegt. 

An wen dun gals Mittel gegen GliederreiBen, Gicht und Halskrank
heiten, auBerlich gegen Sommersprossen, vor aHem in der Limonaden
bereitung und in der Kiiche. Der aus den Friichten frisch ausgepreBte Saft 
bewahrt sich auch gut gegen wundgelaufene FiiBe. Oder man legt diinne 
Zitronenscheiben auf die wunden Stellen. 

Kiinstlicher Zitronensaft, Succus Citri artificialis, ist eine 
Auflosung von Zitronensaure in einem Gemische von Weingeist und Wasser, 
dem meist Zitronenol oder ein Auszug von Zitronenschale zugesetzt wird. 
Dieser Zitron.ensaft muB deutlich als Kunsterzeugnis bezeichnet und darf 
nicht als Heilmittel abgegeben werden. 

t Fructus C6cculi. 
Kokkelskiirner. Fischkiirner. Kuckuckskiirner. Liiusekiirner. 
Coques du Levant. Fruits d'anamirte. Cockles. Indian berries. 

Anamirta c6cculua. Meniapermdceae. Mondsa.mengewiLchse. 
Ostindischer Archipel. Vorder. und Hinterindien. 

Die getrocknete Frucht obengenannter Schlingp£lanze; frisch scharlach· 
rot, in groBen Trauben stehend, getrocknet graubraun, kugIig, etwa von 
der GroBe der Lorbeeren. Unter der zerbrechlichen Fruchtschale liegt eine 

Buchheister·Ottenbacb. L 15. Aufl. 21 
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diinne, helle Steinschale, welche einen halbmondformigen, braunlichen, 
olreichen Samen einschlieBt. Geruchlos; Geschmack der Samen anhaltend 
bitter. Sehr giftig! (Abb. 394 und 395.) 

•. 
·VJ· 

~--k .. -'-
I{'.' /' 
I;v 
\' , 

Abb. 894. Anamlrta coccu)us. 

B es tan d t ei I e. 1m Samen ein giftiges, betaubendes Alkaloid, Pikrotoxin; 
in den Schalen nichtgiftiges Menispermin, Fett etwa 50%, Starke usw. 

a 

Abb. 395. Fructus CoccuIi. 
1. eine gr!lBere Frucht. a Spitze. 
b AnheftuDgspunkt. 2. LAngs· 
durchschnitt. c Samentrllger. 

Anwendung. Ala Zusatz zu Lausepulver, 
doch mit Vorsicht, da, in Wunden gebracht, 
leicht Vergiftungserscheinungen eintreten konnen. 
Ferner als Rattengift. Wegen ihrer ungemein 
betaubenden Wirkung auf Fische werden sie 
vielfach fur den Fischfang ge£ordert, durfen 
aber, da ein solches Verfahren strafbar ist, 
ffir diesen Zweck nicht abgegeben 'werden. 

In' England sollen die K. mehrfach auch zur Bierfalschung verwandt 
worden sein. 
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t Fructus ColocYnthidis. Poma ColocYnthidis. Koloquinthen. 
Coloqurnte. Colocynth. Bitter-apple. 

Oitn:.Uua colocYnth is. Oucurbitciceae. Kiirbisgewachse. 
Nordafrika, Agypten, Arabien, auf Zypem, Tiirkei, Griechenland, in Spanien, Indien und 

auf Ceylon angebaut. 

Die etwa apfelgroBe Kiirbisfrucht obigen Rankengewachses ist frisch mit 
einer harten, lederartigen, gelbbraunen Bchale bedeckt, kommt aber meist 

Abb. 396. Citrullus co!ocynthis. 

geschalt in den Handel; in diesem Zustande gelblichweiB, schwammig, sehr 
leicht, sechsfacherig, mit zahlreichen verkehrt-eiformigen. flachen. blaE
blaulichen Bamen versehen (Abb. 396 und 397). Geruch sehr schwach; 
Geschmack sehr bitter. Von den Handelssorten sind die besten die agyp ti
schen, blaEgelblich, mit wenig Samen. Dietiirkischen oder levanti ni
soh e n sind mattweiB, zah, sehr samenreich, durch die Verpackung meist sehr 

21* 



324 FructJa. Fri'icht&. 

zusammengedrilckt. Auch Spanien und Marokko lie£ern einen groBen Teil 
der Handelsware. Die ostindischen sind bei uns sehr selten; au.Ben braun. 

1m Handel unterscheidet man ganz a usgesuchte Friich te ohne lose 
Kerne (Samen)und naturelleFriichte mitBruch und nichtmehrals 

25%lose n Sa me n. Siekom
men in Kisten von 80-100 kg 
in den Handel. 

Bestandteile. 0,6% 
stark abfiihrendes Alkaloid 
Kolozynthin, Kolozynthidin, 
Harz, in den Samen £ettes 
01.DerwirksameBestandteil, 
daa Kolozynthin, befindet 
sich nur in dem Frucht
fleische. Deshalb schreibt das 
Deutsche Arzneibuch vor, die 
Samen vor der Verwendung 
zu ent£ernen. 

Anwendung. In der 
Heilkunde in Pulver- oder 
Extraktform in sehr kleinen 

Gaben als iiu.Berst stark wirkendes Abfilhrmittel. Ferner als Abkochung 
zum Waschen gegen allerlei Ungeziefer, namentlich aber gegen Wanzen. 
Hierzu wird die Abkochung zwischen den TapetenkIeister oder zwischen 
die Anstrichkalkfarbe gemischt; auch ala Zusatz zum Buchbinderkleister, 
urn Papierwiirmer fernzuhalten. 

Abb.397. 
QuerBchnitt der Frucht von Cltru\luB colocynthiB. 

Fructus Coriandri. Koriander. Schwlndelkiirner. 
Graines de corlandre. Fruits de corlandre. Coriander seeds. 

Coriandrum aallvum. Umbelliferae. Doldentragende Gewacbse. 

l\Iittelmeerl iinder, Marokko, Orient, Siideuropa, Deutschland, Thiiringen, 
Ungarn, RuBland angebaut. 

C 

Abb.398. 
Frucht von Corlandrum 
sativum. A von auBen, 
B im LiDgsschnltt, C 1m 

Querschnltt. 

Spaltfriichte, beide Hiilften zusammenhiingend, 
kahl, kuglig, die Reste des Grif£els deutlich tragend, 
2-3 mm breit, gelblichbraun, mit 10 welligen, 
helleren, stiirkeren und mit ebensoviel schwiicheren 
Rippen, hohl, leicht. Die Samen halbmondformig. 
Gerucb, zerrieben, sehr angenehm, kriiftig gewilrz
haft; Geschmack gleichfaUs, etwas siiI3lich und zu
gleich brennend (Abb.398). 

Beatandteile. Xtherisches 01 1/2%, haupt
siichlich aus Koriandrol und Pinen bestehend, £erner 
£ettes 01. 

Anwendung. In der Heilkunde als magen
stiirkendes, Bliihung treibendes Mittel; als Speise
gewiirz und in der Likorbereitung. Frisch riecht die 
Frucht wanzenartig und betiiubend, daher der hier 
und da gebriiuchliche Name Schwindelkorner. 



Fructus. Friichte. 325 

** Fructus Cubllbae. Cubllbae. Piper caudatum. 
Kubeben. Stielpleffer. Schwanzpfeffer. Cubebe. Poivre a queue. CUbebs. 

Piper cubeba. Piperaceae. Pfefforgewiichse. 
Ostindien, Java, Sumatra, Malabar, Sierra Leone, in Westindien angebaut. 

Die getrockneten 
meist noch nicht 
vollig reuen Stein
friichte des ge
nannten Kletter
strauches. Erbsen· 
groJl, graubraun, 
graublaulich oder 
schwarzlich, netz
artig -runzlig , an 
der Spitze mit 3 
bis 5 Resten der 
Narbenlappen ver· 
sehen, an der Basis 
in eine stielartige 
Verlangerung aus
laufend, die langer 
als die Frucht 
selbst ist, daher 
auch Schwanz
pfeffer genannt. 
Die Friichte sind 
anfangs sitzend, 
wachsen aber vor 
der Reife an der 
Basis in die stiel
artige Verlange
rung aus , die 
5-10mm langund 

Abb. 399. Piper cubeba. 

kaum 1 mm dick ist. Unter der eingetrockneten Fleischhlille befindet 
sich eine diinne Steinschale, in dieser ein einzelner, brauner, oliger Samen. 
Geruch eigentiimlich, wiir
zig; Geschmack gleich
falls, dabei scharf und 
bitter. Kommen meistvon 
Sumatra und Java liber 
Singapore in den Handel 
(Abb. 399 und 400). 

Nachweis. Fiigt 
man einem Stiickchen des 
Samens etwas einer Mi
schung von 4 Teilen 
Schwefelsaure und 1 Teil 

A 
Abb.400. Cubebne. Vierfach vergroB,rt. fri,rhe 

rueht, dreimnl \. rgraBert, B Liln~' 'chnitt cI r 
Crl chen Frueht, vienna I "er!'TllBert, k Kelrnlin!(, 

end Endo perm, p r Perl perm, te Stelnschnle. 

Wasser zu, so farbt sich die Saure stark rot, indem sich Kubebin in der 
Saure auflost (Kubebinreaktion). 
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Bestandteile. Xtherisches 01 10-18%; Kubebensaure 1,7%; 
Kubebin, ein harzartiger Stoff. Dem Kubebin wird viel£ach die eigentliche 
Wirkung der Kubeben zugeschrieben. 

Anwendung. Die Kubeben waren friiher ein haufig gebrauchtes 
Mittel gegen Erkrankung der Harnwerkzeuge, Gonorrhoe, werden jedochjetzt 
wegen ihrer iiblen Nebenwirkung auf die Verdauungswerkzeuge nicht mehr 
soviel angewandt. Sind ein Bestandteil des Ulmer Pfefferkuchengewiirzes; 
ferner mancher Tabakbeizen und Schnupfpulver, z. B. des Schneeberger 
Schnupftabaks und ferner der gewiirzhaften Badekriiuter. Auch werden 
sie in der Branntweinbereitung verwendet. 

Priifung. Die sog. falschen Kubeben sollen die vollstandig 
reifen Friichte sein, nach andern aber von Piper anisatum abstammen. Sie 
sind bedeutend groBer, aber von schwacherem, mehr terpentinartigem 
Geruch und Geschmack. Als Ve r w e c h s I un g e n werden ferner ange
geben Piper nigrum, Fructus Amomi, sind beide ungeschwanzt und zeigen 
nicht die Kubebinreaktion; andere Pfefferarten wie Piper ribesioides und die 
giftigen Friichte von Rinoe badack von Java, die mazisahnlichen Geruch, 
aber nicht die Kubebinreaktion zeigen; Fructus Spinae cervinae, mit 
leicht ablosbarem Stiel, Schwefelsaure wird gelb gefarbt. 

Beim Verbrennen diirfen hOchstens 8 % Asche zuriickbleiben. 

Fructus Cumini. Mutterkiimmel. Polnischer Hafer. Haferkiimmel. 
Romischer Riimmel. Fruits de cumin. Cumin seeds. 
Cuminum cYminum. Umbelliferae. Doidentragende Gewiichse. 

Mitteimeergebiet, Orient, Siideuropa angebaut. 

Spaltfriichte, meist ungeteilt, 4-5 cm lang, gelbgriin, auf dem Riicken 
mit 10 helleren Rippen und mit feinen, zarten Borsten besetzt. Geruch 

" Cum. 

o 

Abb. 401. Cuminum cyminum. 

und Geschmack eigentiimlich gewiirzhaft 
(Abb.401). 

Kommt in Sacken von 60- 90 kg in 
den Handel. 

Bestandteile. Xtherisches 01 etwa 
% %, in diesem Kuminaldehyd und Zymol; 
fettes 01; Harz. 

Anwendung. Ais Volksheilmittel 
zur Forderung der Milchabsonderung und 
gegen Leiden des Unterleibs. In Holland 
als Kasegewiirz, hier und da in der Likor
bereitung zum Kuminlikor. 

Priifung. Etwa darunter gemischte Friichte von Conium maculatum 
sind mehr rund und kahl, mit Kalilauge befeuchtet und schwach erwiirmt, 
entwickeln sie einen miiuseharnahnlichen Geruch. 

Fructus Cyn6sbati. Cynosbata. Hagebutten. Cynorrhodon. Hips. 
Rosa cansna. Rosaceae. Rosengewii.chse. Unterfamilie R080ideae. 

tJberall hiiufig. 

Die getrockneten, meist in zwei Halften geteilten, fleischig gewordenen 
Fruchthiillen, botanisch Scheinfriichte, der Heckenrose ; rot bis braunrot, 
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lederartig zah, wei13lich behaart. Geruch 
schwach; Geschmack sauer (Abb. 138 und 402). 

Bestandteile. Zitronensiiure, Zucker, 
Pektin, Gerbstoff. 

Anwendung. Bei Nierenleiden und zu 
Suppen. Ferner in der Branntweinbereitung. 

Die in den Hagebutten enthaltenen harten 
NiiBchenfriichte, die Hage b u ttenkerne oder 
Hiefe n, die eigentlichen, die echten Friichte, 
fii.lschlich Semina Cynosbati bezeichnet, 
finden ebenfalls Verwendung gegen BIasen-, 
Nierenleiden und bei Wassersucht. Ferner 
ebenfalls in der Branntweinbereitung. AuBer
dem als GenuBmittel, in Abkochung als Ersatz 
fiir chinesischen Tee und gebrannt als Ersatz 
fiir Kaffee. 
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Abb. 402. Rosa canina. 

Fructus Foeniculi. Fenchel. Fruits de fenoull. Fenouil. Fennel-fruits. 
Foeniculum vulgare. UmbeUilerae. Doldentragende Gewachse. 

Siideuropa, Frankreich, Ungaro, Galizien, Mahren, Bohmen, ApuIien, Italien, Balkan
staaten, Levante. Deutschland, Siidasien, Indien, angebaut. 

Reife Spaltfriichte der zweijiihrigen Pflanze, die entweder in die Teil
friichte zerfallen sind oder deren Hiilften noch zusammenhiingen. 

Das Deutsche Arznei-
buch verlangt den Fenchel 
6-10mm langund bis4mm 
dick, eine Forderung, die 
meist nur gute deutsche und 
teilweise franzosische Ware 
erfiillen. Die iibrigen Sor
ten, wie galizischer, ruma
nischer, ungarischer, indi-

b 

,. 

Abb.403. scher Fenchel, sind nur 4 
bis 8 mm lang und 2-3 mm 
dick. Graugriin, fast stiel

Frilchte von Foeniculum vulgare. a in natiirlichrr 
GrilBe, b vergrilllert, d Teilfrucht, c Querdurehschnitt, 

r Rippen, f Furchen. 

rund, oben und unten etwas zugespitzt, 
die Teilfriichtchen mit runf Rippchen, 
zwischen diesen dunklere Olstriemen. 
Oben an der Spitze die zwei Griffelreste 
tragend. Geruch und Geschmack siiB, 
gewiirzhaft (Abb. 403 u. 404). 

Der Fenchel wird in Deutschland, 
in Sachsen, Thiiringen, Wiirttemberg, 
Bayern usw. im groBen gebaut. Das 
hauptsachlichste Anbaugebiet ist die 
Gegend um WeiBenfels, Hohenmolsen, 
Liitzen und Markranstiidt. Hier beginnt 
der Fenchel Mitte bis Ende September 
zu reifen. Die besten, zuerst reifenden, 
Bchon griinen Dolden, die durch Ab· Abb. 404. Foeniculum vulgare. 
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schneiden und durch sog. Traumeln, durch Abkammen von den 
Fruchtstielen mit kammartigem Gerii.t gewonnen werden, kommen als 
Kammfenchel in den Handel. Die ubrigen als Strohfenchel. Der 
etwa 12 mm groBe romische oder kretische oder Florentiner Fenchel 
stammt von Foeniculum dulce. Er ist feiner und kraftiger als der 
gewohnliche Fenchel. In Frankreich wird Fenchel hauptsii.chlich in Sud
frankreich, im Rhonetal, im Departement Gard angebaut. Die Haupt
mii.rkte sind Nimes, Pont-Saint-Esprit und Orange. Die Pflanzen werden 
teils aus Samen, teils durch seitliche SchoBlinge gezogen. Die Ernte be
ginnt im August. Der Fruchtstand reift von der Mitte aus. Nach dem 
Trocknen werden die Fruchte durch Walzen von den Fruchtstielen ab
gesondert und die Fruchtstiele durch Geblase entfernt. 

Bestandteile. Xtherisches 013-6% (das D. A. B. 6 verlangt min
destens 4,5 %), in diesem Anethol und ein kampferartig riechender Stoff 
Fenchon; fettes 01 10%. 

Anwend ung. Vielfach gebraucht als lOsendes und beruhigendes Mittel, 
namentlich bei Kindern, sowohl im AufguB als auch im wasserigen De
stillat. Ais Mittel zur Forderung der Milchabsonderung, gegen Husten 
und als Augenwasser, 1 Teeloffel voll auf 1 Tasse. Ferner als Gewiirz usw. 

Prufung. Mitunter ist der Fenchel des atherischen Oles zum Teil be
raubt und dann mit griinen Farbstoffen aufgefarbt. Man weist dies nach 
durch Einlegen des Fenchels in Wasser, wodurch sich der Farbstoff ablOst. 

Der Ruckstand nach dem Verbrennen dad nur 1% betragen. 

Fructus (Baccae) Jujubae. Brustbeeren. Jujube. Jujubes. Gingeoles. 
Zlzyphu8 tl'UlgariB. Rhamndceae. Kreuzdomgewiicbse. 

Kiisten des Mittelmeers, auah angebaut. 

Man unterseheidet im Handel die groBe spanische und die kleine ita
lienische Sorte. Erstere ist 2-3 em lang, etwa 2 em dick, letztere kaum 
halb so groB. Frisch seharlachrot, getrocknet braunrot, verschrumpft, 
auBere Haut diinn, lederartig. Fleisch markig, Geschmack siiB, schleimig. 

Bestandteile. Zucker, Sehleim. 
1m Siiden vielfaeh als Hustenmittel angewandt, bei uns ziemlich ver

altet, obsolet. 

Fructus Juniperi. Wacholderbeeren. Kranewittbeeren. 
Krammetstrauchbeeren. Kaddigbeeren. Kaddik. Machandelbeeren. 
Knirkbeeren. Knickbeeren. Bales de genlevre. Juniper-berries. 

Juniperua commlinia. Ooni/erae. Nadelbolzer. Unterfamilie Oupru8eae. 

Europa. 

Die mitunter gebriiuehliche Bezeiehnung Baecae Juniperi ist falsch; 
die Frueht ist keine Beere, sondern die fleischig gewordene Zapfenfrucht, 
Beerenzapfen des zweihausigen Waeholderstrauches. Die drei urspriinglieh 
vorhandenen, quirlformig angeordneten Zapfenbliitter verwaehsen allmahlieh 
zu einer vollig gesehlossenen, kugligen Scheinfrucht von ErbsengroBe; oben 
noch gekront mit den Andeutungen der drei Zapfenblatter, die einen 
kleinen dreistrahligen Spalt begrenzen. Sie reifen erst im zweiten J ahr, 
im ersten bleiben sie hart und grun, im zweiten werden sie fleisehig, 
dunkelbraunrot, violett- bis schwarzbraun, meist durch eine diinne Wachs
schieht blau bereift und werden im Herbst reif von den weibliehen Strau-
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chern gesammelt. Fleisch braunlich, markig; 1-3 eiformige, dreikantige 
Samen. Geruch kraftig wiirzig; Geschmack ebenfaIls, sM (Abb. 405 u. 406). 

A1s beste und gro13te Sorte gelten die italienischen Wacholderbeeren, 
doch liefern die Karpathen, Ungarn und Polen auch gro13e Mengen fUr den 
deutschen Handel. Italien fiihrt jahrlich etwa 1-1,5 Millionen Kilogramm 
aus, die hauptsachlich in den Appenninen eingesammelt sind. In Deutsch
land werden sie in der Liineburger Heide, auch in OstpreuJ3en und in 
der Eifel gesammelt. Gute Wacholderbeeren mussen voIl, rund und 
nicht verschrumpft sein. Dber Hamburg kommen mitunter indische 
Wacholderbeeren in den Handel. 
Ihr Aussehen ist bedeutend heller, 
mehr gelbbraunlich. Der blaue Reif 
fehlt entweder ganz oder ist nur 
sehr wenig vorhanden. Geruch und 
Geschmack sind aber kraftig. 

Die Wacholderfruchte kommen 
in Ballen in den Handel. Die beste 
Ware bezeichnet man als hand
gelesenen, groBen Wachholder, 
zweite Ware als scharfgesie bte, 
von Grus und kleinen Beeren 
freie. 

Bestandteile. Xtherisches 01 
1/2-1,2% (s. d.); Harz 6-8%; 
bis etwa 40% Traubenzucker ; Wachs. 

An wendung. InnerIich als harn
treibendes Mittel, 1 Teeloffel voll auf 
1 Tasse, ferner sehrviel in der Tierheil
kunde; auch zu Raucherungen zur 
Luftverbesserung in Zimmern und bei 
ansteckenden Krankheiten, indem 
beim Verbrennen des Zuckers eine 
gasformige Verbindung von Ameisen
saure, Azetylen und Wasserstoff ent

o o 

b h 

3 

o 
c 

Abb. 405. 
Juniperus communis. 

1. Weiblicber Bliltenstanrl 
(vergrtlBert). 2. Derselbe 
von den Deckblittem be
freit mit den ausgebreite
ten Frnchtblilttem. 3. Zap
fenbeere oder Beerenzapfen. 
4. Ein mit OIdrilsen be
setzter Same (vergrOBert). 
5. Querdurchschnitt der 
Zapfenbeere (vergroBert). 
o Eichen, c Fruchtblitter, 
b Brakteen. An der Spltze 
der reifen Frucht (3) sind 
die Spltzen der verwachse
nen FruchtblAtter noch zu 

erkennen. 

Abb. 406. 
Juniperus com
munis. 1. Milnn
Ucber Blilten· 

stand (KAtz· 
chen). 2. Staub· 

blitter von 
unten. 3. Staub' 

blitter von 
oben. 4. Einzel· 
nes Blatt von 

der Seite. 

steht, die sehr stark keimtotend wirkt und Typhus-, Cholera-, Pocken- und 
andere Bazillen sehr bald abtotet. In groBen Massen in der Branntwein
bereitung, in Holland zum Genever, in England zum Gin. Der echte Genever 
wird nicht durch Destillation der Friichte mit Branntwein gewonnen, sondern 
durch Garenlassen der Fruchte selbst, die infolge ihres starken Zucker
gehalts eine ziemIich bedeutende Ausbeute an Alkohol geben. 

Priifung. Eine Verwechslung mit den Friichten des giftigen Sade
baums, die den Wacholderfruchten ahnlich sehen, ist an dem nicht wiir
zigen Geruch und Geschmack zu erkennen. 

Der Ruckstand nach dem Verbrennen dad nur 5% betragen. 
Das in manchen Gegenden gebrauchIicheWacholdermus, Wachol

dersalse, Succus Juniperi inspissatus, oder Roob Juniperi, ist 
ein durch Auskochen der Friichte erhaltenes Extrakt, das meist als Neben
erzeugnis bei der Destillation des atherischen Ols gewonnen wird, oder man 
zerquetscht frische Wacholderfriichte, iibergie13t sie mit 4: Teilen siedendem 
Wasser, lii13t 12 Stunden unter ofterem Umriihren stehen, preBt ab, seiht 
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durch und dampft zu einem dunnen Extrakt ein. Es ist dann ein braunes, 
triibes Mus, von siilllich gewiirzhaftem, nicht brenzligem Geschmack. Das 
Eindampfen darf nicht in einem kupfernen Gefa.13 erfolgen. 

Dies Wacholdermus lOst sich in 1 Teil Wasser nicht klar auf, indem ge
ringe Mengen atherischen Oles vorhanden sind. Man gibt es teelOffelweise 3 mal 
taglich als harntreibendes, blutreinigendes Mittel. Mitunter ist ein Wacholder
mus im Handel, dem Zucker, wohl auch Starkezucker zugesetzt sind, ein 
solcher Zusatz mu.13 gekennzeichnet werden, da sonst eine Verfalschungvorliegt. 

Prufung. Man priift auf Kupfer, indem man 2 g Wacholdermus 
einaschert und die Asche mit 5 cem verdunnter Salzsaure erwarmt. Die 
darauf abfiltrierte Flussigkeit darf auf Zusatz von Schwefelwasserstoff 
nicht verandert werden. 

Anstatt der Friichte werden mitunter auch die Wacholderspitzen 
oder Wacholdernadeln, Summitates Juniperi verwendet. Es sind 
die jungen Zweigspitzen bzw. die abgestreiften Blatter. Die Bestandteile 
sind dieselben wie die -der Fruchte. 

Fructus (falschlich Baccae) Lauri. Lorbeeren. 
Baies de laurier. Laurel-berries. 

L,furutl n6bilia. Laurdceae. Lorbeergewichse. 
Mittelmeerlander angebaut. 

Kirschgro.l3e, 10-16 mm gro.l3e, langlichrunde, rei£e Steinfruchte, 
8-14 mm dick; schwarzlich oder dunkelbraun, glanzend, oben als Spitze 
den Rest des Griffels tragend, Fruchtschale ungefahr 0,5 mm dick, zerbrech

c 

lich, runzlig; sie zerfallt in eine au.l3ere, frisch 
fleischige Schicht und eine innere harte, stei
nige Schicht, die den braunlichen, harten Keim
ling mit zwei dicken Samenlappen umschlie.l3t. 
Die Samenschale ist mit der inneren Schicht 
der Fruchtwand verwachsen. Die Steinschale 
dunn. Die Samenlappen sind braunlich und 
oligo Geruch stark, nicht gerade angenehm; 
Geschmack ahnlich, dabei bitter und fett 
(Abb. 407) . 

Der Ruckstand nach dem Verhrennen dad 
hOchstens 3% betragen. 

Bestandteile. Xtherisches 01 etwa 1%; 
Abb. 407. fettes, grunes 01 30o~ und wachsartiges Lau-

]<'ructu8 Laur!. a uod b Lings· I( 
8choitte, c Querschoitt. rostearin, Trilaurin genannt, ferner Laurinsaure. 

Anwendung. VieI£ach in der Tierheil
kunde, au.l3erlich auch als Zusatz zu Kratzsalben. Ferner zur Gewinnung des 
atherischen und fetten Oles, zu Raucherungen und in der Branntweinbereitung. 

Auf be wah run g. In gut schlie.l3enden Gefa.l3en, da Lorbeeren gern 
von Insekten angefressen werden. 

Fructus oder Baccae Myrtillorum. Blckbeeren. Heidelbeeren. Besinge. 
Blaubeeren. Schwarzbeeren. Maurets. Bales de myrtUle. Blue-berries. 
Vaec'nium myrdUtu. Eric6ceae. Heidekrautgewichse. Unterfamilie Vaecinioideae. 

Mitteleuropa. Siideuropa. 

Die getrockneten, hlauschwarzen, gerunzelten vielsamigen Beeren des 
Heidelbeerstrauchs, der ein Halbstrauch und viel in den deutschen Waldern 
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heimisch iat (Abb. 408). Der Geschmack iat aiiBsauerlich, etwaa herbe und 
zusammenziehend. 

Be a tan d t e i I e. N eben Zucker Erikolin, Weinaaure, Apfelaaure, 
Gerbatoff und ein roter Farbatoff, daa Myrtillin. 

An wen dun g. Ala Volksheilmittel gegen Durchfall und auch 
gegen die Zuckerkrankheit. Der Saft der frischen Heidelbeeren zum 
Farben von Likoren, Esaig usw., mitunter zum Farben dea roten 
Weins. Diese Verfalschung, die durch das Weingesetz verboten ist, 
laBt sich daran erkennen, daB der rote Farb
stoff durch Alkalien in Griin verwandelt wird. 
Ferner unterscheidet man den Weinfarb
stoff von dem Myrtillin durch Eisenchlorid
Wsung; Myrtillin wird stark violett gefarbt. 
Werden Fruchtairupe, wie Himbeersirup, Jo
hannisbeersirup mit Heidelbeeraaft aufgefarbt, 
so mull dies kenntlich gemacht werden. Durch 
Garung der Beeren bereitet man einen Heidel
beerwein, Vi n u m M yrtilli (a. Buchheister
Otters bach, Drogiaten -Praxis II, V orschriften
buch), dem seines groBen Gerbsauregehalts 
halber in vielen Fallen giinstige Heilwirkungen 
zugeschrieben werden. 

Au£be wahrung. Gut getrocknet und an 
trocknen Orten, da sie sonst leicht verderben. 

Abb.408. 
Vaccinium myrtilluij. 

Auller der deutschen kommt auch franzosische und pOlllische Ware 
in den Handel. 

** Fructus Papaveris immaturi et maturi. Capita Papaveris. 
Mohnkopfe. 

Tiltes de payot. Capitules de paYot. Poppy-heads. Garden-poppy-heads. 
Papaver 8omniferum. Papaverdceae. Mohngewachee. 

Orient, bei une angebaut. 

Ais unreife Mohnkopfe kommen die getrockneten, halbreifen, del' Lange 
nach in zwei Teile gespaltenen Fruchtkapseln des Schlafmohns in den Handel, 
sowohl von der weiB- wie blausarnigen 
Abart, ohne die zahlreichen Samen, 
die sich an den 7-15 Scheidewanden 
befinden. Sie sind bald nach dem Ver
bliihen zu sarnmeln und zeigen auf der 
Schnittflache den eingetrockneten Milch
saft in Form einer braunJichen, glan
zenden Schicht. Graugriinlich, an
nahernd kuglig. Geruchloa, von bitter
lichem, widrigem Geschmack (Abb. 409 
und 410). 

Bestandteile. Etwa die des 
Opiums, jedoch in weit schwacherem 
MaBstabe. 

1. 

• ~ U. 

Anwend ung. Nur hochst selten Abb.409. 

noch in der Heilkunde; a ullerlich als Zu- It ~i~o~~rb~n v!~P~~:~ ~~~,::!~~um. 
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satz zu schmerzlindernden Breiumschliigen. Die Abgabe im Einzelver
kauf ist, wegen der groBen Gefahrlichkeit als Schlafmittel fUr Kinder, mit 
Recht verboten. Vollstiindig reife Kapseln sollen jedoch nicht giftig 

Abb. '410. 
Querschnltt der Frucht 
von Papaver Bomnl· 

ferum. 

wirken, obwohl auch in ihnen ganz geringe Mengen von 
Alkaloiden nachgewiesen sind. Man erkennt sie daran, 
daB auf der Schnittfliiche die gliinzende Schicht des 
eingetrockneten Milchsaftes fehlt. Abe r au c h die 
r e if e n M 0 h n k a p s e I n d ii rf e n aIs Stoff des Ver
zeichnisses B der Heilmittelverordnung im Einzelver
kauf nich tab gege b en wer den, da nich t die 
GewiBheit vorhanden ist, daB die Ware 
n u r a u s v 0 II i g rei fen K a p s e I n b est e h t. 

Fructus Petroselini. Petenillenfriichte. 
Fruits de penile Parsley-seeds. 

Petroselinum 8advum. UmbeUijerae. Doldentragende Gewachse. 
Siideuropa. vielfach angebaut. 

Spaltfriichte, meist in die Teilfriichtchen zerfallen, etwa stecknadel
kopfgroB, eiformig, graugriin. Jedes Teilfriichtchen zeigt.5 Rippen, da

zwischen liegt je eine Olstrieme. Ge
ruch beim Zerreiben stark gewUrz
haft; Geschmack gleichfalls und bitter 
(Abb. 411). 

Abb.411. 
Fructus Petroselini. a In natlirlicher GroBe 
b in vierfacher Verflrlillerung, c vergrlillerter 

Querschnitt, f Olstriemen, r Rippen. 

Bestandteile. Xtherisches 01; 
Apiol (Petersilienkampfer), ein Glyko
sid Apiin, fettes 01. 

Anwendung. Hier und da in 
der V olksheilkunde als harntreibendes 
Mittel gegen Wassersucht. Ein halber 
Teeloffel voll auf eine Tasse Wasser. 

Auch als Mittel gegen Kopfliiuse in Pulverform oder die Abkochung als 
Kopfwaschwasser. Ferner in der Likor- und Branntweinbereitung. 

Fructus Phaseoli. Fructus Phaseoli sine Seminibus. 
Cortex Fructus Phaseoli sine Seminibus. Legumina Phaseoli. 

Bohnenschalentee. Bohnentee. Robes de haricot. Haricot's-peel. 
PhCJ8wlUB vulgaris. PhCJ8wlUB vulgaris na1lUB. Legumi1l6sae. Hiilsenfriichtler. 

UnterfamiIie Papiliondtae. Schmetterlingsbliitler. 
Deutschland. 

Unter diesen Bezeichnungen kommen die von den Samen befreiten 
Hiilsen der Stangen- oder Laufbohne oder der Zwerg- oder Buschbohne 
in den Handel. Geruch eigentiimlich; Geschmack fade. 

An wen dun g. Gegen Gicht, Gliederreillen, BIasen-, Nieren- und Herz
leiden, wirken etwas harntreibend. Um eine gute Wirkung zu erzielen, 
ist es erforderlich, die Hiilsen langere Zeit in kaltem Wasser einzuweichen 
und dann in gut bedecktem GefiiBe mehrere Stunden zu kochen. Wird in 
offenem Gefii.13e gekocht, so verfliichtigen sich wirksame Bestandteile. 
Technisch zum Reinigen von Bronzegegenstanden. 



FrUctUB. Friichte. 333 

Fructus Phelhlndrii oder Foeniculi aquatici. Wasserfenchel. RoBfenchel. 
Graines de phellandre. Fenouil aquatlque. Ciguii aquatlque. 

Oenanlhe phellandrium. Umbelli/erae. 
Doldentragende Gewachae. 
Mitteleuropa an Siimpfen. 

Spaltfriichte, zusammenhangend, 
mitunter in die Teilfriichtchen zer
fallen, langlich, fast stielrund, nach 
oben sich verschmalernd, 4-5 mm 
lang, rotlichbraun und vom funfzah
nigen Keiche gekront. J edes der heiden 
Teilfruchtchen hat fUnf breite Rippen. 
Geruch stark, unangenehm ;Geschmack 
gieichfalls, bitter, brennend (Abb.412 
und 413). 

Abb. 412. 
Querschnitt der 

Frucht von Oenanthe 
phellandrium. Abb. 413. Oenanthe phellandrium. 

Bestandteile. Atherisches und fettes 01, Harz. 
Anwendung. Ais Volksheilmittel gegen Brustleiden und Schwind

sucht; auch in der Tierheilkunde zu Kropfpulvern. Ferner in der Brannt
wein- und Kasebereitung. 

Fructus Piperis (Piper album, P. nigrum). Pfeifer. 
Polvre nolr et blanc. Black and white pepper. 

Piper nigrum. Piperdceae. Pfeffergewachse. 

Malabarkiiste, Oat· und Westindien, Niederliindiach-Indien, vor aHem Sumatra und Java, 
Afrika angebaut. 

Der schwarze Pfeffer ist die halbreife, frisch grune, ungeschalte 
und rasch an der Sonne oder am Feuer getrocknete, der weille Pfeffer 
die reife, frisch gelhrote, geschalte Beerenfrucht des rankenden Pfeffer
strauchs. Die Fruchte stehen in Iockeren, 5-8 cm Iangen Trauhen 
(Ahb. 414). Der schwarze Pfeffer biIdet in getrocknetem Zustande 
his erhsengro.l3e, kuglige, schrumpflige Beeren von grau- oder braun
schwarzlicher Farbe, die unter einer dunnen, braunlichen Schale einen wei.l3-
lichen, teils hornartigen, teils mehligen Samen einschIie.l3en. Man unter
scheidet hei dieser Sorte harten oder Schrotpfeffer, halb weichen 
und weichen Pfeffer. Der weiche Pfeffer ist sehr Ieicht zerreiblich. 

Der wei.l3e Pfeffer wird durch Einweichen der gesammelten reifen 
Beeren in Wasser, bei der Penangsorte in Kalkwasser, Trocknen an der 
Sonne und Ahreiben der auIleren Fruchtschale his auf die Schicht, 
in der die GefaBbundel Hegen, gewonnen. Er bildet nun kugel
runde, gelblich bis grauweiBe Korner mit glatter Oberflache. 1m Innern 
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ist er dem schwarzen Pfeffer gleich, jedoch schwacher von Geruch und Ge
schmack. Beide Sorten haben einen kraftigen gewiirzhaften Geruch und 
einen gleichen, dabei brennend-scharfen Geschmack. 

Bestandteile. Xtherisches 01, den Geruch des Pfeffers bedingend, 
ein kristallinisches Alkaloid Piperin, 5-8%. Chavizin und Weichharz, 
zum Teil die Scharfe des Pfeffers bedingend. Starkemehl usw. 

Der Pfeffer bedar! zu seinem Anbau einen feuchten, fetten Boden. Man 
pflanzt zuvor rasch wachsende Pflanzen, namentlich Areka- und Erythrina
arten, die den Pfefferranken als Stiitzpunkt dienen. Die Zwitterbliiten 

Abb. 414. Zweig von Piper nlgrnm. 

des Ahren bildenden Frucht
standes sind nackt, haben 
aber ein Hochblatt (Ab
bildung 415). 

1m 3. Jahre werden' die 
Pfefferpflanzen ertragfahig 
und bleiben es dann 15 bis 
16 Jahre lang. Der Ertrag 
der einzelnen Pflanze wird 
fur das Jahr auf 1-5 kg, 
je nach Alter und Boden 
angegeben. 

Abb.415. 
Piper nigrum. BIUtenstancl. 

Die zahlreichen Handelssorten werden nach ihren Ursprungslandern 
odernach den Ausfuhrhii.fen benannt. Der gro13te Handelsplatz fiir Pfeffer des 
ostindischen Archipels ist Singapore. Dber Batavia auf Java kommt 
heute aber der im Handel gern gesehene schwarze Lampong-Pfeffer von 
Sumatra, so daB auch Batavia ein bedeutender Marktplatz ist. Vom 
schwarzen Pfeffer, meist in Ballen von 50-65 kg, sind anzufiihren 
1. Singapore, friiher die beste Sorte, lallt sie an Giite zu wiinschen iibrig. 
2. Malabar, und zwar Aleppi und Tellichery. Der letztere wird jetzt 
vielfach dem Singapore vorgezogen. 3. Lampong von der Siidspitze 
Sumatras. 4. Sumatra von der Westkiiste. Vom weiBen Pfeffer in Ballen von 
6O-70kg, 1. Singapore, 2. Tellichery, 3. Muntok und 4. Penang. DerweiBe 
Penangpfeffer kommt groBtenteils gekalkt in den Handel, doch mull man 
beim Verkauf solchen Pfeffer als gekalkt kennzeichnen, da das Kalken als 
Nahrungsmittelverfii.lschung erachtet wird. Infolge des Kalkens des Penang
wird die Einfuhr des Muntokpfeffers immer groBer. Auch fUr weiBen Pfeffer 
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galt bisher der Singapore als der beste, es wird aber, da die Giite nachliU3t, der 
Tellichery vorgezogen. Der Haupteinfuhrhafen fiir Deutschland ist Hamburg. 

Der Hauptstapelplatz fUr Pfeffer iiberhaupt ist London. 
Unter dem Namen Pfeffersta u b kommen die AbfalIe, hauptsii.chlich 

aus zerbrochenen Schalen, Fegsel usw. bestehend, in den Handel, meist 
zur Verfalschung des Pfefferpulvers dienend. Oberhaupt kommt kaum ein 
anderes Gewiirzpulver so arg verfalscht in den Handel, wie das des Pfeffers. 
Es werden aile moglichen Stoffe wie gemahlene NuBschalen oder Mandel
schalen, Gips usw. daruntergemischt, und da die genaue Untersuchung des 
Pfeffers auf chemischem und mikroskopischem Wege nicht so einfach ist, so tut 
jeder Drogist gut, das Pulver selbst herzustellen, eine Arbeit, die mittels der 
Gewiirzmiihle leicht und rasch zu vollziehen ist. Beim Einkauf im groBen 
kaufe man, um sich vor Schaden zu hiiten, nur unter Biirgscha£t der Reinheit. 

Auch ganzer Pfeffer, der unansehnlich ist, wird durch "SchOnen" ver
falscht. Man bringt ihn in eine GummiarabikumlOsung, vermischt ihn mit 
Beschwerungsmitteln wie Schwerspat und Gips und farbt ihn mit Teerfarb
stoffen auf. Um darauf zu priifen, legt man ihn in absoluten Alkohol, 
die Teerfarbstoffe zu IOsen, und darauf in etwas erwarmtes Wasser; das 
Gummi lOst sich und die Beschwerungsmittel setzen sich abo 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hOchstens 5% betragen. 
Ais Pfeffer ersatz kam wahrend der Kriegszeit Buchweizenmehl 

mit einem Auszuge von spanischem PfeIfer und etwas Pfefferstaub ver
mischt in den Handel. 

Fructus Pfperis longi. Piper longum. Langer I'leffer. 
Polvre long. Chavique. Long pepper. 

Ohavica o//icinarum. (Piper o//icinarum). Piperdceae. Pfeffergewii.chse. 
Molukken. 

Es sind die vor der Reife gesammelten Fruchtstande 
obiger Schlingpflanze. Sie sind walzenformig etwa 4 cm lang, 
5-8 mm dick, graubraun bis rotbraun, meist weiBIich oder 
hellgrau bestaubt, von schwachem Geruch und scharfem pfeffer
artigem Geschmack. 

Die Fruchtstande bestehen aus einer Spindel, urn welche 
die kleinen beerenformigen Friichtchen wechselstandig dicht
aneinandergedrangt befestigt sind (Abb. 416). 

Bestandteile. Dieselben wie bei dem schwarzen Pfeffer. 
Anwend ung. Friiher ebenfalls als Speisegewiirz; jetzt nur 

noch als Fliegengift. Zu diesem Zwecke wird der lange Pfeffer 
mit Milch ausgekocht und die Fliissigkeit in flachen GefaBen 
hingesetzt. Die FIiegen werden iibrigens nur betaubt, miissen 
daher gesammelt und getotet werden. 

Abb. 416 . 
Fruchtstand 

von Piper 
officinarum 

(langer 
Pfeffer) . 

Fructus Rhamni catharticae oder Fructus Spinae cervinae. 
Kreuzdorn- oder Kreuzbeeren. Bales de nerprun. Nerprun purgatil. 

Buckthorn-berries. Purging-buckthorn-berrles. 
Rhdmn'U8 cathdrtica. Rhamndceae. Kreuzdomgewiichse. 

Europa.. in Wiildem. 

Die reifen, im September und Oktober gesammelten, getrockneten 
Steinfriichte obigen Strauches, schwarzlich, mit 4 an der Spitze sich 
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kreuzenden Furchen versehen, 0,5-0,8 cm dick, meist gestielt, der Stiel 
tragt eine Hache, runde Kelchscheibe von etwa 2,5 mm Durchmsser, innen 
gelbbraun, mit vier Samen, die mit pergamentartigen, harten Schichten um
geben sind. Frisch sind sie kugelformig, dunkelviolett, fast 1 cm dick und 
enthalten in der Fleischschicht einen griinlichen Saft, der sich durch 
Alkalien gelblichgriin, durch Sauren rot farbt. Geruchlos, Geschmack 
anfangs siil3lich, darauf widerlich bitter. Die unreif eingesammelte Droge 
ist runzlig. Die Droge kommt hauptsachlich aus Ungarn iiber Pest in 
den Handel. 

Bestandteile. Rhamnoemodin abfiihrend wirkend, Zucker, gelber 
Farbstoff, Rhamnin genannt. 

Anwendung. Ais harntreibendes, gelind abfiihrendes Mittel. In der 
Branntweinbereitung. GroBere Mengen rufen Erbrechen hervor. 

Die frischen reifen Beeren dienen zur Darstellung des ** Sir u pus 
Rhamni catharticae oder Sir. domesticus, Kreuzdornbeeren
sirups, der alsAbfiihrmittel dient und besonders in der Provinz Sachsen, 
auch in der Rheinprovinz hergestellt wird. Die nicht ganz reifen zur 
Herstellung des Saft- oder Blasengriins, eines unschadlichen Farbstoffs, 
der auch zum Farben von GenuBmitteln verwendet wird. 

P r ii fun g. Eine Beimischung der Friichte von Rhamnus frangula 
el'kennt man daran, daB diese nur 2-3 Steinkerne haben. 

Fructus Sambuci. Holunderbeeren. Fliederbeeren. Hiitscheln. 
Fruits de sureau. Elder-fruits. 

SambUcus nigra. OaprijoZidceae. Geillblattgewachse. 
"Oberall garnein. 

Vialettschwal'ze, rundliche Steinbeeren, oben mit den Kelchresten ge
kront, mit meist drei harten Samen. Geschmack siiBsauerlich, etwas scharf. 

Bestandteile. Weinsaure, Apfelsaure, Gerbstoff, Bitterstoff und 
Farbstoff. 

A n we nd u ng. Als schweiBtreibendes, gelinde abfiihrendes Mittel. 
In der Branntweinbereitung. GroBe Mengen wirken brechenerregend. 

Die' frischen Friichte dienen zur Herstellung von Succus Sambuci 
ins pissatus, Roo b Sambuci, HoI underm us, Fliederm us, Flieder
kreide, Fliedersalse. Frische, recht reile Friichte werden mit etwa der 
Halfte ihres Gewichtes Wasser in einem kupfernen Kessel so lange gekocht, 
bis aIle Friichte geplatzt sind. Dann wird der Saft ausgeprellt und bei malli
gem Feuer unter stetem Umriihren 80 weit eingedampft, bis eine erkaltete 
Probe Musdicke zeigt. Zur Erhohung des Wohlgeschmacks fiigt man 1/10 des 
Gewichts der frischen Friichte Zucker hinzu. 

Anwendung. Gleich der Friichte. AuBerdem in der Kiiche. Als 
Zusatz zu Pflaumenmus. Zum Farben von Leder. 

Die ebenfalls dunklen, aber eigentiimlich riechenden Friichte des Sam
bucus ebulus, des Zwergholunders, Attichs, Ackerholunders 
oder Erdhollers sollen giftig sein. So werden meist fiir Attichbeeren 
die Friichte von Sambucus nigra abgegeben. Anderseits sollen die Friichte 
des Zwergholunders aber wirksam sein bei Nierenkrankheiten und der 
Zuckerruhr. 

Die mehr roten Friichte von Sambucus racemosus, Berg
holunder, Traubenholunder werden den echten Holunderbeeren 
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gleich zu Mus eingekocht, nur ist der Geschmack anders. Sie enthalten ein 
nichttrocknendes, rotgelbes, fettes 01, das als Volksheilmittel Verwendung 
findet, in grBBeren Mengen innerlich aber schadlich wirkt. 

Fructus S6nnae. Folliculi S6nnae. 
Sennesfriiehte. Sennesbilglein. Sennessehoten. Muttersennesbliitter. 

Fruits de s(me d' Alexandrle. Fruits de sene de I'Inde. FolHenles de sene. 
0cl88ia atl{fUstifolia. O. acrltifolia. O. obovdta. Legumin6sae. Hiilsenfriichtler. 

Unterfamilie Oaesalpinioideae. 
Indien. Nordafrika. 

Flachgedriickte, an den Samen etwas erhOhte Friichte, gekriimmt 
und den Griffelrest durch eine Schnabelung deutlich zeigend. Sie werden 
zugleich mit den Blattern (siehe Folia Sennae) eingesammelt und aus diesen 
ausgelesen. 

2 

Abb. 417. Fructus Sennae. 
1. Frucht von Cassia angustifolia. 2. Frucht von C. acutifolia. 

3. Frucht von C. obovata. 

Die Friichte von C. acutifolia vom Nilgebiet sind schOn grun und breiter 
als die braun-dunklen Friichte von C. angustifolia aus Indien. Bei den 
Friichten von C. obovata zeigt sich dort, wo die Samen liegen, eine starke 
ErhOhung (Abb. 417). Sie sind geringwertig und diirfen nicht verwendet 
werden. 

Bestandteile. Dieselben wie bei Folia Sennae, nur wirken sie milder. 
Anwendung. Wie Folia Sennae, jedoch zieht man sie nur mit kaltem 

Wasser aus. 

Fructus Silybi mariani. Fructus Cardui Mariae oder 
Semen Cardui Mariae. 

Stiehkiirner. Mariendistelsamen. MUehdistelsamen. 
Graine de Chardon-Marie. Chardon Notre-Dame. Lady's-thistle seed. 

Silybum marid1l:um. Oomp6sitae. Korbbliitlergewiichse. 
Untergruppe Tubulill6rae. Rohrenbliitler. 

Siideuropa. In Deutschland angebaut. 

Friichtchen 4-7 mm lang, langlich, plattgedriickt, mit braunlich
glanzender, lederartiger Haut und weiBem, BIigem Samen. Geruchlos; 
Geschmack schwach bitter. 

Bestandteile. Es ist das auch im Mutterkorn enthaltene Para
Oxyphenylathylamin festgestellt worden . 

Buchheister-Ottershach. I. 15. AutI. 22 
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An wen dun g. Ais blutst.mendes Mittel. Hier und da als Mittel gegen 
Seitenstechen, Gallenleidea und Gelbsucht gebraucht. In der Branntwein
bereitung. 

Fructus SOl'bi. Vogelbeeren. Ebereschenbeeren. Quitschen. 
Fruits du sorbier des oiseleurs. Sorbier des oiseaux. 

Sorbus aucul'aria. Rosaceae. Rosengewachse. Unterfamilie Pom~ae. 
Asien, Europa, bis hoch im Norden auch angebaut. 

Die Bezeichnung Eberesche bedeutet soviel wie Aberesche oder un
echte Esche, gleichwie Aberglaube unechter Glaube ist. Die echte Esche 
gehOrt zu den Olbaumgewachsen. 

Die erbsengroBen, scharlachroten, 
getrockneten Scheinfriichte des Vogel
beerbaumes, der in Deutschland in 
Garten und auf LandstraBen ange
pflanzt wird (Abb. 418 und 419). 

Bestandteile. Neben einem 
roten Farbstoff sehr viel Apfelsiiure; 
Sorbit und ein nicht garungsfiihiger, 
zuckerartiger Stoff Sorbose, auch 
Sorbin oder Sorbinose genannt. 

a 

Abb. 418. 
a Scheinfrucht von Sorbus 
aucuparia, b Lilngsschnitt 

der Scheinfrucht. 
Abb. 419. 

Sorbus aucuparla. 

An wen dun g. Sie dienen im frischen Zustande zur Bereitung des 
Succus Sorborum inspissatus oder Roob Sorborum und zuweilen 
zur Darstellung der Apfelsaure. AuBerdem zur Herstellung von Brannt
wein und Essig. Getrocknet als Zusatz zu Hiihnerfutter und gebrannt als 
Kaffee-Ersatz. 

Fructus Stizol6bii. Stizo16bium. SHiquae hirsutae. 
Juckpulver. Juckbohne. 

Mucuna pruriem. MucUna urena. Legumin6aae. Hiilsenfriichtler. 

Unterfamilie Papilionatae. Schmetterlingsbliitler. 
Amerika. Ostindien. 

Unter der Bezeichnung Juckpulver kornmen die Brennhaare der 
Friichte in den Handel. Die Hiilsenfriichte sind. bis 10 cm lang, etwa 1,5 cm 
breit, enthalten bis zu sechs Samen und sind dicht mit Brennhaaren besetzt. 
Die Brennhaare auf die Haut gebracht, rufen ein heftiges Jucken bervor. 

An wen dun g. In der Heilkunde als hautreizendes Mittel. AuBerdem 
mit Honig gemischt innerlieh gegen Wiirmer. 

Auch die Samen dieser krautartigen, rot oder gelbgriinlich bliihenden 
Pflanzen werden mitunter als Mittel gegen Asthma und Hiimorrhoiden ver
wendet. 
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Fructus Tamarindi. Tamarindi. Pulpa Tamarind6rum cruda. 
Tamarinden. Rohes Tamarindenmus. 

Tamarins. Pulpe du tamarinler de l'Inde. Tamarind. 
Tamar'ndua indica. Legumin6sae. Hillsenfriichtler. Unterfamilie Caesalpinioideae. 

Afrika. Ost- und Westindien. Arabien usw. angebaut. 

Die ganzen Fruchte des immergrunen Tamarindenbaumes, mit groJlen 
roten und gelben Bluten und paarig gefiederten Blattern, sind nicht auf
springende, glatte bis etwa 20 cm lange Hulsen in der Art von Siliqua dulcis 
(Abb. 420); sie kommen aber nie in gauzer Form in den Handel, sondern 
nur das innere Fruchtmark mit den darin eingeschlossenen rotbraunen, 
glanzenden Samen, den in geringer Menge vorhandenen Bruchstucken der 
Hulsen, den pergamentartigen Samenfachern und den Gefii.I3bundeln der 
Fruchte (Abb. 421). Das Fruchtmark ist schwarzbraun, zah, nicht schmierig, 
sonst mit Wasser vermengt. Geruch schwach; Geschmack angenehm, aber 
sehr sauef. Zu uns kommen meist die ostindischen Tamarinden, in Fasser 

Abb. 420. 
Tamarindu8 indica. Bliihender Zweig und Frucht. 

Abb. 421. 
Unterer Tell der 'Frucht 
von Tamarindus . Indica. 

ep Fruchtschale, 
me Fruchtmus, s Bamen . 

verpackt, aus Bombay, Kalkutta, Madras, wah rend die mehr braunen 
westindischen in Frankreich und England verbraucht werden. Die sehr 
unreine Levantiner Sorte kommt uber Livorno und Marseille in den Handel. 
Zuweilen kommen auch Tamarinden von suBIichem Geschmack in den 
Handel, die aber weniger geschatzt sind. Die rohen Tamarinden durfen 
nicht zu sehr verunreinigt sein. 

P r ii fun g. Man pruft auf Verunreinigungen, indem man 40 g der 
Tamarinden mit 380 g Wasser ubergieBt, kriiftig schuttelt, bis die 
Tamarinden voIIig ausgezogen sind, und filtriert. 100 g des Filtrats sollen 
nun narh dem Abdampfen 5 g trockenes Extrakt zurucklassen. 

Bestandteile. Zucker, Weinsaure, Zitronensaure, Apfelsaure, Essig
saure, samtlich zum Teil an Kalium gebunden. 

Anwendung. Die rohen Tamarinden sind viel£ach ein Zusatz zu 
Tabakbeizen; in den Heimatlandern werden sie als Erfrischungsmittel, 
als Obst benutzt, in derHeilkundefinden sie als Pulpa Tamarindorum 
depurata, gereinigtes Tamarindenmus, Verwendung, und zwar als 
gelindes Abfuhrmittel, z. B. Bestandteil der Latwerge oder in :Form von !log. 

22* 
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Konserven oder als Tamarindenlikor. Die Pulpa dep. wird hergestellt, 
indem die Tamarinden mit heiBem Wasser gleichmaBig erweicht werden, 
die Masse durch ein Haarsieb geruhrt und bis zur Musdicke in einem Por
zellangefaB eingekocht wird. Darauf wird dem noch warmen Muse 1/5 des 
Gewichts Zucker untergemischt. 

PruIung. 1. Man muB die Masse stets auf Verunreinigung mit 
Kupfer prufen, herruhrend von einem etwaigen Eindampfen in kupfernen 
oder messingenen GefaBen, indem man eine blanke Messerklinge einige 
Minuten damit in Beriihrung laBt. 1st Kupfer zugegen, so schlagt es 
sich auf der Klinge nieder. Oder man priift auf Kupfer dadurch, daB man 
2 g des gereinigten Muses einaschert, die entstandene Asche mit 5 ccm 
verdiinnter Salzsaure erwarmt und darauf filtriert. Das Filtrat darf nun 
auf Zusatz von NatriumsulfidlOsung nicht verandert werden. 

2. Haufig enthalt das gereinigte Tamarindenmus zu viel Wasser. Man 
stellt dies fest, indem man 100 g des Muses bei 100° trocknet. Es darf bierbei 
nicht mehr als 40 g an Gewicht verlieren. 

Fructus Vanillae. Vanille. Gousses de vanille. Fruits de vanille. Vanllla. 
VanUla plani/6Iia. u. a. Arlen. Orchiddceae. Orchisgewii.chse. 

Zentralamerika, angebaut Komoren, Madagaskar, Kamerun. Deutsch.Ostafrika, Tahiti, 
auf Bourbon, Mauritius, Seychellen. Java, Ceylon, neuerdings Togo und Samoa. 

Die Vanillepflanze ist ein klimmender Strauch mit Luftwurzeln, der in 
den BIattwinkeln groBe, mit zahlreichen gelbgrunen BIuten besetzte BIuten
stande tragt. 

Der Anbau der Vanille geschieht in der Weise, daB abgeschnittene 
Ranken am FuBe passender Biiume eingesenkt werden. Man bindet 

Abb.422. 
Zweig von Vanilla planifolla mit BlUten 

und FrUchten. 

die Ranken einige FuB uber dem vor
her von Unkraut gereinigten Boden 
fest und iiberUiBt sie nun sich selbst. 
Die Pflanze Iiingt erst im dritten 
J abr an zu tragen, gibt dann aber 
30-40 Jahre lang jahl'lich etwa 
50 Friichte. 

Auf Bourbon und anderen PIlan
zungen bewerkstelligt man die Be
fruchtung der Bliiten kunstlich, indem 
man den Pollen durch Menschen
hand auf die Narben iibertragt. 
Durch diese, allerdings sehr muhsame 
Arbeit ermoglicht man zugleich, daB 
fast aUe Bluten Fruchte ansetzen. Man 
ist zu solcher kiinstlichen BeIruchtung 
gezwungen, da sonst nur, wie es in 
Mexiko der Fall ist, eine Insektenart 
die Befruchtung hervorruft, diese In
sektenart aber auf Bourbon und an
deren PIlanzungen nicht vorkommt, 
lInd der eigentumliche Bau der BIuten 
die natiirliche Befruchtung fast zur 
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Unmoglichkeit macht, uberdies die BIiiten nur etwa einen hal ben Tag 
lang geoffnet bleiben. 

Nach dem Verbluhen entwickeln sich 14 bis zu 30 cm lange, 1 cm 
dicke, einfacherige, schotenartige Kapseln, die erst im zweiten Jahre reifen, 
jedoch vor der volligen Reife im April bis Juni gesammelt und dann 
nach kiinstlicher Nachreife getrocknet, die Vanille des Handels geben 
(Abb. 422). Die halbreifen Friichte enthalten einen scharfen, wahrschein
lich giftigen Milchsaft. Dieser verwandelt sich beim volligen Reifen in 
eine schwarzbraune, balsamartige Masse, die in der Hauptsache die 
Wiirze der Vanille bedingt. Da die Friichte bei der Reife aber sofort 
aufspringen und sich entleeren, ist man gezwungen, sie vorher abzu
schneiden und kunstlich nachreifen zu lassen. Zu diesem Zwecke werden 
die abgeschnittenen, zu dieser Zeit gelben Fruchte oberflachlich an der 
Luft getrocknet, daB sie welk werden, dann dicht und fest in wollene Tucher 
geschlagen und der Sonnenwarme oder der Warme eines gelinden Kohlen
feuers, uber dem sie hin und her geschaukelt werden, ausgesetzt. Hierbei 
fangen sie an zu schwitzen, braunen sich, und der gelbe Milchsaft verwandelt 
sich in den wurzigen Balsam. Die Arbeiter, die die Vorgange genau beob
achten, unterbrechen diese kunstliche N achreife zur gegebenen Zeit. Man nennt 
dieses Verfahren das mexikanische oder trockene. An anderen Orten taucht 
man die Vanille nach dem HeiBwasserverfahren ganz kurze Zeit in siedendes 
Wasser, schichtet sie darauf in Haufen und laBt sie so sich erhitzen. 
Dieser Vorgang wird sofort unterbrochen, sobald die Friichte eine bestimmte 
Farbe angenommen haben. Die Vanille wird nun auf Ta£eln ausgebreitet, 
an der Luft nachgetrocknet, dann der Lange nach ausgesucht, je 50-60 
gleichlange Friichte mittels Baststreifen in Bundel gebunden und in BIech
kisten, die mit Zinnfolie oner mit Wachspapier ausgelegt sind, verpackt. 

Gute Vanille mu/3 
braun bis schwarzbraun, 
dunnschalig, fettig anzu
fUhlen, sehr biegsam und 
am Stielende gebogen sein. 
Die Friichte sind plattge
druckt, etwas langsfurchig, 
14-30 cm lang, 6-10 mm 
breit und miissen reichlich 
mit Balsam und Frucht
mus, in dem die zahlreichen 
schwarzen, glanzenden, 
0,25 mm dicken, kleinen 
Samen eingebettet sind, 
angefiillt sein. Man hat 
darauf zu achten, daB die 
Friichte unverletzt und 
nicht des Fruchtmuses be

Abb.423. 
Fructus Vanillae. Vergrbllerter Querscilnitt. 

st Aufspringstellen, Z Fruchtfleisch, 0 Samentrager. 

raubt sind. Ofter zeigen sie eine Narbe, die von einem kleinen Stempel 
herruhrt, womit die Friichte an der P£lanze gekennzeichnet werden, um sie 
bei Diebstahl daran zu erkennen. 

Weicht man die Vanille in verdunnter Kalilauge auf, so kann man 
an der Spitze deutlich zwei Linien erkennen, obwohl die Frucht aus drei 
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Fruchtblattern entstanden ist, an denen das Aufspringen der Frucht vor 
sich gegangen ware (Abb. 423). 

Gute Vanille, die in gut geschlossenen GefaBen an maBig warmen 
Orten lagert, bedeckt sich oft ganzlich mit kleinen feinen Kristallnadeln 
von Vanillin. Es ist dies jedoch nicht immer ein Zeichen von Glite, 
da es auch wenig wiirzige Sorten gibt, die dennoch stark kristalli~ 
sieren, anderseits auch sehr gute Sorten after nicht kristallisieren. Das 
Vanillin, ein kampferahnIicher Karper (s. d.), ist nicht der alleinige Trager 
des Geruchs und Geschmacks, sondern es miissen in dem Fruchtmuse neb en 
dem Vanillin noch andere, wahrscheinlich balsam- und harzartige Stoffe 
und in diesen Benzoesaureester den angenehmen Geruch und Geschmack 
der VaniIle bedingen, denn ganz reines Vanillin schmeckt und riecht ver
hiiltnismaBig nur ziemlich schwach vanilleartig. Der Riechstoff laBt sich 
durch £ette und atherische Ole sowie durch Spiritus ausziehen. 

Bestandteile. Vanillin 0,75-2,9%, entstehend aus dem Glykosid 
Glukovanillin, Harz, fettes 01, Zucker, atherisches 01 usw. 

An wen dun g. Hier und da in der Heilkunde aIs erregendes Mittel, sonst 
als Gewiirz, in der SchokoIaden-, BIumenduft- und Likarbereitung. 

Priifung. Es kommen im Handel nicht selten schon ausgezogene 
Vanillefriichte vor, denen man durch Einreiben mit Perubalsam und Be
stauben mit Benzoesaure, Zuckerkristallen oder kiinstlich hergestelltem 
Vanillin oder kurzes Hineinlegen in eine weingeistige Losung des kiinstlich 
hergestellten Vanillins auBerlich wieder ein gutes Aussehen gegeben hat. 
Derartige Friichte, auf weiBes Papier gedriickt, geben einen deutlichen 
Fettfleck. Es sollen jedoch auch in Mexiko von den einsammelnden Indianern 
oft magere Friichte durch Bestreichen mit Akajoual auBerlich aufgebessert 
werden. 

Aufbewahrung. In gut schlieBenden BIechgefaBen, am besten 
nochmals in Stanniol gewickelt. Sie ist vor zu groBer Warme, aber auch 
vor Feuchtigkeit zu schiitzen, da sie sonst leicht schimmelt. 

Friiher kam samtliche Vanille aus Mexiko; doch hat man auf Bourbon 
und Mauritius, ferner auf Ceylon und Java, den deutsch-afrikanischen Be
sitzungen und anderen Orten gut gedeihende Pflanzungen angelegt, so daB 
hierdurch und durch die Herstellung des kiinstlichen VaniIlins auf chemi
schem Wege der Preis der Vanille zuriickgegangen ist. AIle bessere Vanille 
stammt von angebauten Pflanzen. 

1m Handel unterscheidet man vor allem Bourbon-, mexikanische 
und Tahiti-Vanille. Fiir Deutschland ist namentlich die Bourbon maB
gebend, wahrend die mexikanische mehr nach N ordamerika und England 
geht. Die Ernte der Bourbon-Inselgruppe, worunter man Bourbon, Mauri
tius, die Seychellen, Komoren und Madagaskar versteht, betragt im J ahr 
durchschnittlich 500 000 kg. GroBere Mengen Vanille kommen auch von 
Tahiti, belau{t sich die Ernte der Tahiti-Vanille doch jahrlich auf 80000 kg. 
Die Vanillegewinnung der ganzen Welt betragt ungefahr 900 000 kg. Die 
Tahiti-Sorte ist minderwertiger und zeigt einen ausgepragtenHeliotropgeruch, 
herriihrend von dem darin befindlichen Piperonal. Die franzasische Regie
rung hat durch Gesetz vom 10. November 1910 Pfliicken, Bearbeiten und 
Handeln von Tahiti-Vanille auf Tahiti von einem Befahigungsnachweis ab
hangig gemacht, der nur gegen eine Gebiihr von 100 Franken erteilt wird. 
Durch diese MaBregel ist die Beschaffenheit der Tahiti-Vanille verbessert wor-
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den, wie die Zufuhren bewiesen haben, aber diese Vanille ist auch teurer ge
worden, da man durch das Gesetz die sehr billig arbeitenden Chinesen zu
gunsten der Eingeborenen aus dem Vanillehandel verdriingt hat. Auf Tahiti, 
wo bereits seit iiber 50 Jahren Vanilla" angebaut wird, kommen drei 
verschiedene Spielarten der Vanillep£lanze vor, die als Tahiti-, Tiarei
und Haapape-Vanille bezeichnet werden. Die Tiarei-Vanille bliiht selten, 
die Haapape dagegen zweimal im Jahr sehr reichlich. Die Friichte von 
Tahiti-Vanille springen nicht auf; so bleiben sie an derPflanze, bis sie sich 
Bchwiirzen. Nach der Ernte schichtet man sie etwa 3 Wochen in Haufen 
auf und trocknet sie dann an der Sonne. 

Je nach der Liinge der Kapseln ist der Preis der einzelnen Handelssorten 
verschieden. Eine geringe Sorte, die sem lang, aber diinn und feucht ist und 
leicht schimmelt, kommt von Mexiko unter dem Namen el Zacata in 
Biindeln von je 100 in den Handel und dient mit der el Rezacata, dem 
AbfaH, vielfach zum Ausfiillen der Kisten. 

Ceylon- und Java-Vanille lassen hinsichtlich der Giite sehr zu wiin
schen, sie werden gewohnlich nur zur Verarbeitung im groBen gekauft. 
Java-Vanille kommt in Biindeln, die oben, in der Mitte und unten mit 
Raphiaband umschniirt sind, in Blechkasten von 10-12 kg Gewicht 
in den Handel. Solcher Blechkasten sind drei in eine Holzkiste ver
packt. 

Die Bourbon-Vanille ist etwas breiter als die Mexikaner und bei geringen 
Sorten an den Enden stark ausgetrocknet. Die friiher vielfach in den 
Handel kommenden wilden Sorten, brasilianische, Pompona-, Gu
yana-Vanille sind sem trocken, kurz und dick, abermit wenig Fruchtmus. 
Sie sollen auch von anderen Vanillearten von V. angustifolia und V. pompona 
abstammen, verschwinden aber bei dem bilIigen Preis der guten Sorten 
immer memo 

Unter dem Namen Vanillon kommt von Guadeloupe eine eigentiim
Hche Vanilleart in den Handel, deren Stammp£lanze noch unbekannt ist. 
Von einigen Forschern wird Vanilla pompona als Stammp£lanze angegeben. 
Die Friichte sind kurz, 12---14 cm lang, 2-3 mal dicker als die gewohnliche 
Vanille und meist, um das Aufspringen der Friichte zu vermeiden, mit 
einem schwarzen Faden in schraubenformigen Windungen umwickelt oder 
man sieht mindestens noch die starken Eindriicke des Fadens. Der Geruch 
ist eigentiimlich und schwankt zwischen Vanille, Kumarin und Heliotrop. 
Die Ware dient zur Herstellung von Blumendiiften. 

Die Haupthandelspliitze fiir Vanille sind: Paris, Hamburg, Bordeaux, 
London, Marseille, Ie Havre und Nantes. 

Es sind schon ofter infolge des Genusses von Vanillespeisen Erkran
kungsfiille vorgekommen, ohne daB man die Ursache genau entdeckt hiitte. 
Moglichenfalls sind derartige Erscheinungen dadurch hervorgerufen, daB 
volIig unreife Friichte vorhanden waren, die noch von dem obener
wiihnten schiidlichen Milchsaft enthielten, oder auch, was wahrschein
Hcher ist, die Zutaten zu den Vanillespeisen, besonders die Milch oder 
das Mehl, waren verdorben, und durch Einwirkung der Zersetzungstoffe 
auf die Bestandteile der Vanille haben sich giftige Verbindungen gebildet. 
Man will neuerdings diese Vergiftungserscheinungen auch als Paratyphus 
erkannt haben. J edenfalls haben diese Vergiftungsfalle noch keine Er
klarung gefunden. 
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}'ructus Vitis viniferae oder Passulae majores et minores. 
Rosinen. Zibeben. Korinthen. 

Raisins. Raisins de CQrinthe. Raisin. Currands. 
Vitia vini/era. Vitaceae. WeitiI"e bengewacbse .. 

Sie sind entweder am Stamm oder kiinstlich getrocknete Beeren sehr 
zuckerreicher Weinsorten. Die Haupterzeugungslander sind fiir Korinthen 
Griechenland, wo sie im Peloponnes von einer sehr klein- und fast schwarz
beerigen kernlosen Abart des Weinstocka, Vitia corinthiaca, gewonnen 
werden, fiir Rosinen vor allem Kleinasien, Spanien, Siidfrankreich und 
Kalifornien. Besonder" gute griechische Ware ist die Patras-, Golf- und 
Vostizza-Gartenfrucht. Auch Ungarn und Tirol liefern allerdings kleine, 
aber sehr wohlschmeckende Beeren. 

Die feinsten Sorten kommen als T ra u ben -, T af elro si nen mit den 
Stielen in den Handel. SuI ta na - oder SuI ta ni n rosin e n oder Damas
zen erR 0 sin e n sind kleiner, kernlos, stielfrei, von sehr feinem Geschmack. 
E I erne (Auslese) ist beste Ware, verpackt in Schachteln von 12-15 kg, 
die gewohnlichen Rosinen in Fassern von 100-150 kg. Fiir Deutschland 
kommen namentlich die kleinen Smyrnarosinen und die spanischen von 
Malaga, Alikante usw. in Betracht. Rosinen sollen trocken, durchscheinend, 
fleischig, siiB, nicht modrig oder mehlig, auch nicht von sauerlichem Ge
ruch sein. Auf be wah run g. An einem kiihlen, trockenen Orte. 

Gruppe XI. 

Semina. Samen. 
Semen Abelmoschi. Bisamkorner. Moschuskorner. 

Graine d'ambrette. Graine d'abelmosch. Musk-seed. Abelmosk-seed. 
Hibiscus abelmo8chu8. Malvdceae. Malvengewachse. 

Agypten, Oat. und Westindien. 

Samen nierenformig, plattgedriickt, 2-4 mm lang, etwa 2 mm breit, 
wellig, grauschwarz, gefurcht. Geruch stark moschusartig. Friiher, als 
krampfstillendes Mittel, jetzt vielfach bei der Herstellung von BIumen
diiften und -Likoren gebraucht. Die westindischen Samen sind den ostin
dischen, hauptsachlich von Java kommenden, vorzuziehen. 

Semen Amygdali. Amygdalae. Amygdalae amarae. Bittere Mandeln. 
Amygdalae dulces. Siine Mandeln. 

Amandes douces et ameres. Sweet and bitter almonds. 
PrunU8 amYgdalus. AmygdaZus communia. Rosdceae. Rosengewachse. 

Unterfamilie Prunoideae. 

Orient, Mittelmeergebiet, Siideuropa, Nordafrika, auch SiiddeutBchland angebaut. 

Die siiBe Mandel ist wahrscheinlich eine Abart der bitteren, und n i c h t 
umgekehrt. Die zahlreichen Abarten des Baumes geben zum Teil sehr ver
schieden aussehende Samen. Die Frucht, eine Art Steinfrucht, besteht aus 
cinem fleischigen, spater lederartigen, mit feinem grauen Filz bekleideten 
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und bei del' Reife aufspringenden Fruchtfleische, das eille entweder sehr 
harte, gliinzende, odeI' matte, leicht zerbrechliche Steinschale umschliellt 
(Krachmandeln). In diesel' Steinschale befinden sich ein, seltener zwei 
Samen, die eigentlichen Mandeln. Sie sind liinglicheiformig, zusammen
gedriickt, an einem Ende zugespitzt, am entgegengesetzten abgerundet, 
die bitteren etwa 2 cm lang, bis 1,2 cm breit, die siillen etwa 2,3 em lang, 
bis 1,4 cm breit, mit zimtbrauner, bestiiubter, hautiger Samenschale und 
einem weillen, oligen, 2lappigen Samenkern. Weicht man die Samen eine 
Zeitlang in heillem Wasser ein, so liillt sich die 
Samenschale mit dem diinnen Niihrgewebe leicht 
abziehen. Geruchlos; Geschmack, namentlich 
ohne die viel Gerbsiiure enthaltende Samen
schale, siill und milde, olig (Abb. 424). 

Die Gegenden, die fiir Mandeln hauptsach
lich in Betracht kommen, sind in Italien Apulien 
bzw. Puglien und Sizilien; in Spanien das Fest-

Abb.424. 
land selbst sowie die Baleareninseln (Mallorka); Aufspringende Frucht von 
in Frankreich die Provence, in N ordafrika Ma- AmygdaJus commnnis. 

l'okko, dann Portugal und die Levante. 
Die hauptsachlichsten Handelssorten sind die Malaga-, Jordan- oder 

Krachmandeln, fast immer mit der Steinschale in den Handel kommend; 
Samen groll und schlank. Valencia-M., Alikante, Girgenti (Sizilien) und 
Palma groB und voll; Provence-M. kleiner, diinner, langlich, mitteldick; 
Bari-M. von Sizilien bzw. Apulien (Puglien), oft ziemlich klein, meist bitter, 
und endlich die geringste Sorte, die Berber-M. aus Nordafrika, klein, viele 
zerbrochene und viele bittere M. enthaltend, auch durch zahlreiche Bruch
stucke der Steinschale verunreinigt. 

Die bitteren Mandeln, die grolltenteils aus Sizilien, der Berberei, 
auch aus Siidfrankreich kommen, sind aullerlich von den siillen nicht zu 
unterscheiden. 

Malaga-, Valencia- und Oporto-M. werden in Korben odeI' Fiissern 
versandt, die iibrigen gewohnlich in Ballen von 100 kg. Haupthandelsplatz 
fUr Deutschland ist Hamburg. 

Auf Sizilien in der Gegend um Girgenti werden die Mandelbauman
pflanzungen bestandig vergrollert. Hierpflanzt man mehrere zu verschiedenen 
Zeiten bluhende Arten an, um Zerstorungen der Bliiten durch Frost mag
lichst einzuschranken. 

Gute M. miissen voll, glatt, nicht runzlig, innen reinweill und von 
mildem, nicht ranzigem Geschmacke sein. Angefressene und zerbrochene 
Stucke sind durch Auslesen zu entfernen. Da die M., namentlich die bitteren, 
dem Wurmfralle stark unterworfen sind, mull man sie Ofter sieben und 
verlesen. 

Bestandteile. Fettes 01 etwa 50% (s. d.), ein eiweillartiges Ferment 
Emulsin 20--25 %; Zucker und Gummi. Die bitteren Mandeln enthalten 
aullerdem noch das kristallinische bittere Amygdalin (020H27NOU)' Dies 
spaltet sich, bei Gegenwart von Emulsin und Wasser, in Blausaure, Bitter
mandelal (Benzaldehyd) und Glykose, Zucker (siehe Bittermande161): 

020H27NOll + 2 H20 = OeHr;OOH + HON + 2 OeH120e 
Amygdalin + Wasser = Bittermandelol + Blausiiure + Zucker. 
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Diese Spaltung vollzieht sich wahrscheinlich in zwei V organgen: 

1. C2oH27N0l1 + H20 = C14H17NOs + CSH120S 
Amygdalin + Wasser = Mandelnitrilglykosid + Zucker. 

II. C14H17 NOs + H20 = CGH5COH + HCN + CSHJ20S 
Mandelnitrilglykosid + Wasser = Benzaldehyd + Blausaure + Zucker. 

Anwend ung. Medizinisch in Form von Emulsion gegen Blasen- und 
Nierenieiden. In der Kiiche. Zu Mandeimilch und Mandelsirup. Zur 
Herstellung des fetten MandelOIes, die bitteren zur Herstellung des 
atherischen bitteren MandelOles und des blausaurehaltigen Bittermandel
wassers. 

P r ii fun g. Verfalschungen kommen vor mit zerkleinerten Hasel
niissen, Erdniissen, auch den Samenkernen von Anacardium occidentale. 
Diese enthalten Starkemehi und lassen sich so durch die Blaufarbung mit 
J odwasser erkennen. 

Auch Aprikosenkerne und die Samen der blauen Pflaume, unter der 
Bezeichnung Pfirsichkerne, kommen als Verfaischungsmittel der bitteren 
Mandeln in Betracht. Man erkennt sie am Geschmack. Bittere Mandein 
schmecken von Anfang an bitter, die Verfalschungen zuerst sii13lich. 

Semen Arecae. Arekasamen. Arekanun. Betelnun. 
Noix d'arec. Noisette d'Inde. Poivre de betel. Areca-nut. Indian-nut. 

Betel-nut. 
Areca catechu. Palmae. Palmengewachse. 

Ostindien. 

Die kugligen oder kegelformig-gewolbten, bis 3 em hohen Samen 
mit kreisfOrmigem, ziemlich glattem, eine Hohlung tragenden Grunde, 

Abb. 425. Samen von Areca catechu. 

von 15-25 mm Durchmesser, Gewicht 3-8 g. Au13erlich braun, hier 
und da mit gelber Gewebeschicht bedeckt. Innen weil3lichbraun geadert 
durch Einstiilpungen und Faiten der braunen Samenschale. Geruchlos 
und von schwach zusammenziehendem Geschmack (Abb. 425). 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hOchstens 2,5 % betragen. 
Bestandteile. Gerbstoff, Fett, ein dem Pelletierin ahnliches Alkaloid 

Arekolin, das der Methyiester des Arekaidins ist; zwei saureartige Stoffe, 
Guvazin und Arekaidin. 

Anwend ung. AlsBandwurmmittel, 4.-6 g in Milch, darauf Rizinusol. 
Vor aHem zum Gerben feiner Leder. 

N a c h wei S. Schiittelt man gepulverte Artkasamen mit Wasser und 
fiigt etwas Eisenl'hloridlOsung hinzu, so verandert sich die Fliissigkeit 
nicht, sie wird aber griinlichbraun, sobald man Weingeist hinzusetzt. 
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Semen Cacao. Kakaobohne. Cacao. 
Feve de cacao. Cacao-bean. 

Theobr6ma cacao (auch Th. bicowr. Th. glaucum. Th. angustij6Iium). 
Slerculi6ceae. Kakaobaumgewachse. 

Zentral· und Siidamerika. In den Tropen vielfach angebaut. 

Der Kakaobaum, von Linne als Theobroma, d. h. Gotterspeise benannt, 
ein immergruner, bis 12 m hoher Baum mit groBen lanzettlichen BIiittern 
und roten, unmittelbar aus der Rinde hervortretenden BIuten, ist heimisch 
zwischen dem 5. Grad sudlicher und 15. Grad nordlicher Breite, etwa von 
Bahia bis Mexiko. Er wachst dort in den dichten, feuchten Urwaldern 
wild, wird aber zur Gewinnung des Kakaos in Pflanzungen angebaut. Der 
Anbau hat sich vom FestIand auch iiber die westindischen Inseln ver
breitet, doch liefel'll diese vielfach geringere Sorten, die meist iiber St. 

Abb. 426. Zweic von Theobroma cacao, etwa 'I. natilrl. GroBe. 

Thome nach Liesabon vereandt werden. Ebenso hat man auf Java, Ceylon, 
in Kamerun, Togo, Neu-Guinea, Samoa, Bismarek-Archipel und Bourbon 
Pflanzungen angelegt. Die meisten Mengen Hefern vor aHem die Goldkuste, 
Brasilien, Nigeria und Ekuador. So wurden von der Goldkuste aHein im 
Jahre 1923 fast 197000000 kg ausgefiihrt, aus Brasilien 66500000 kg, 
Nigeria 30000000 kg. Der Baum wird im funften oder sechsten Jahre 
tragfahig und bleibt daun etwa 30 Jahre nutzbar, in der Mitte dieser Zeit 
die besten Ernten liefernd. Er bluht und trligt das ganze Jahr hindurch 
Friichte, die etwa 5-6 Monate zu ihrer Reife bedurfen. Die Fruchte 
werden aIle Tage abgelesen, doeh werden gewohnlich nur zwei Haupt
ern ten vorgenommen und nur zweimal im J ahr die Ernte an die Markte 
gebracht. 

Die Frueht ist eckig, gurkenartig, fleischig, bis zu 20 cm lang, 6-10 em 
dick; die 20-40 Samen sind in dem wohlsehmeekenden, rotliehen Frucht
fleische funfreihig eingebettet (Abb. 426) . Der Ertrag eines Baumes an Bohnen 
wird auf 1-2 kg £iiI' das J ahr angegeben. Man rechnet erst auf 3000 BIuten 
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eine Frucht. Die Samen sind anfangs farblos, nehmen erst am Licht und 
an der Luft eine braune Farbe an. Sie werden, nachdem sie yom Frucht
fleische moglichst gereinigt sind, entweder, wie die gewohnlichen Sorten, un
mittel bar an der Sonne getrocknet, oder man unterwirft sie, um ihnen eine 
gewisse Herbigkeit und die Keimfahigkeit zu nehmen, einer Art Garung, in
dem man sie entweder in Kasten oder in Haufen aufschichtet und mit Erde 
und Laub bedeckt, oder sie in Gruben schiittet und ebenfalls leicht mit Erde 
bedeckt, oder sie in Fasser verpackt in die Erde eingrabt. Die Bohnen er
hitzen sich dabei, fangen an zu schwitzen, und wahrend sie eine dunkle 
Farbung annehmen, verfliissigt sich das etwa noch anhiingende Fruchtfleisch 
vollstandig. Nach einigen Tagen werden sie dann ausgebreitet und an der 
Sonne getrocknet. Dieser Votgang heiBt Terrage und derartig behandelte 
Bohnen gerottet. Sie haben infolge dieser Behandlung ein erdiges, schmut
ziges Aussehen. Die Kakaobohnen sind eiformig, plattgedriickt, P/2 bis 
21/2 em lang, 10-12 mm breit, mit grauer, gelblicher oder braunIicher 
Schale und braunem Kern. Die Schale ist leicht zerbrechlich, bei den 
meisten leicht ablosbar. Der zweilappige Samenkern ist olig, von einer 
zarten Samenhautschicht eingeschlossen, die vielfach in die Samenlappen 
eindringt, so daB diese leicht in kleine dreieckige Stiicke zerfallen. Die 
rohen Bohnen sind fast geruchlos, von nuBartigem, etwas bitterlichem 
Geschmack. 

Gerottete Sorten. Hiervon kommen die feinsten, Guatemala, Soko
nukzo, Esmeralda, sowie Marakaibo-K. wenig in Betracht, weil sie meist in 
ihrer Heimat vcrbraucht werden. 

Karakas - K., aus Karakas, Provinz Kumana in Venezuela, groBe, 
zimtbraune, erdig-bestaubte, sehr fette Bohnen, mit leicht ablosIicher Schale 
von feinem, wiirzigem, wenig bitterem Geschmack. Sie gehen hauptsachlich 
nach den siidlichen Landern Europas. 

Guayaquil- K. (Quito), braunrot, platteiformig, mit fest anhaftender 
Schale. Bilden die Hauptsorte des deutschen Handels (Arriba). 

Surinam K., schmutziggrau, innen rotbraun. 
Ferner Portokabello, benannt nach dem Ausfuhrhafen Venezuelas. 
Ungerottete Sorten. Bahia - K. auBen gelbrot, von weniger 

wiirzigem Geruch und herbem Geschmack. 
Ferner Trinidad - K. Para, St. Domingo, Kamerun, Samoa, 

St. Thome usw. 
Von der englischen Goldkiiste kommen groBe Mengen eines gering

wertigeren Kakaos unter der Bezeichnung Akrakakao nach Deutschland in 
den Handel und werden hier auf billige Schokoladen verarbeitet. 

Die geringwertigeren brasilianischen Sorten stammen vielfach von 
wilden Baumen und werden in den Urwaldern von Indianern gesammelt 
und an die Hollander verkauft. Die feineren Sorten kommen in Sacke, 
wahrend die geringeren oft unmittelbar in den Schiffsraum geschiittet nach 
Europa versandt werden. 

Bestandteile. Theobromin (Dimethylxanthin) 1-P/2%; festes 
fettes 01 (s. d.) 40-55%; Starke 10-18%; Zucker; EiweiB bis zu 15%. 
Kakaorot; etwas Koffein und Gerbstoff. 

Zur weiteren Verarbeitung werden die Kakaobohnen, meist verschiedene 
Sorten untereinandergemischt, gleich dem Kaffee in offenen Kesseln oder 
eisernen Trommeln gerostet, und zwar so weit, daB die auBere Schale briichig 
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und leicht ablosbar wird. Dumh das Rosten entwiekeln sieh erst vollstii.ndig 
Gerueh und Gesehmack, und zu gleicher Zeit entstehen Spuren von brenz
ligem ln, das, gleich dem Theobromin, anregend wirkt. Nun werden 
sie durch einen kalten Luftstrom abgekuhlt und kommen hierauf in eine 
Brechmiihle. die sie grob zerbricht; die leichtere Schale wird dann vom 
Kern durch Geblii.sevorrichtungen, ii.hnlich den Kornreinigungsmaschinen. 
getrennt und. nachdem sie grob zerkleinert, als Kakaoschale. Cortex 
Cacao. Testa Cacao in den Handel gebracht. Diese dient im AufguB 
als Ersatz fur Kaffee und Tee. 

Die Kerne werden. nachdem die Keime moglichst abgesiebt sind, 
diese sollen nachteilig auf den Geschmack des Kakaos wirken. mittels er
wii.rmter Walzen sehr fein gemahlen; hierbei schmilzt das in ihnen enthaltene 
Kakaool, und die ganze Masse verwandelt sich in einen halbflussigen. braunen 
Brei. den man in 8-15 em hohe groBe Metall£ormen bringt und so erhalt 
mannachdemErkaltendieKakaomasse, Massa Cacao ingroBen Tafeln. 
Aus dieser Masse bereitet man die verschiedenen Schokoladensorten durch 
Schmelzen bei mii.Biger Wii.rme. inniges Mengen mit Zuckerpulver im Verhli.lt
nis von 1 T. Kakaomasse zu 1-2 T. Zucker. Eine derartige Mischung ohne 
Gewurz heil3t Gesundheitsschokolade. Werden Gewiirze. Vanille usw. zu
gefiigt. so tragt sie den Namen Gewurz- oder Vanilleschokolade. Viel
faeh setzt man der Schokoladenmasse medizinische Sto£fe zu, um das Ein
nehmen dieser Heilmittel angenehmer zu machen, oder auch Sto£fe, welche 
die Wirkung der Schokolade als Nahrmittel erhOhen sollen, z. B. Islandisch
moos-Schokolade u. a. m. 

Wie sich aus den oben angefuhrten BestandteiIen der Kakaobohnen 
ergibt, sind diese nicht nur infolge des Theobromingehaltes ein GenuB
mittel gleich dem chinesisehen Tee, sondern infolge der ubrigen Bestandteile 
zu gleicher Zeit ein ausgezeichnctes Nahrungsmittel, das nur infolge seines 
groBen Fettgehalts schwer verdauIich ist. Um diesen Dbelstand zu besei
tigen, wird vielfach die Hauptmenge des Ols durch warmes Pressen entfernt, 
der gewonnene PreIlkuchen fein gepulvert und dann als entolter Kakao 
in den Handel gebracht. Dieser entolte Kakao ist aber in Wasser nur teil
weise IOslich, er enthiilt noeh bis iiber 30% Fett und auBerdem Starke
meh!. Loslicher Kakao, der auch nicht vollig, doeh zum grollten Teil 
in Wasser loslich ist, wird aus entoltem Kakao entweder dumh Erhitzen, 
wodurch das Starkemehl in Dextrin ubergefuhrt und das Fett in seine 
BestandteiIe zerlegt wird, oder durch Behandeln mit schwachen Alkalien 
erhalten, oder man vereinigt beides, indem man Ammoniumsalze hinzusetzt 
und erhitzt. Die Ammoniumsalze werden dumh die Erhitzung wieder ver
fluchtigt. 

Der Verbrauch an Kakao und den daraus hergestellten Zubereitungen 
ist sehr groll, bezifferte sich der Weltverbrauch an Kakao im Jahre 1924: 
doch auf etwa 4:23000000 kg, wovon auf Deutschland etwa 51000000 kg, 
also etwa 12% des Verbrauchs kamen. Haupthandelsplatz fur Deutschland 
ist Hamburg. Aus den deutschen Kolonien Kamerun, Samoa und Togo wurden 
imJahre 1913 etwa 31/ a Mill. kg eingefuhrt. FUr das Jahr 1914 hatte man be
sonders auf Togo sehr grolle Hoffnungen gesetzt; betrug die Ausfuhr von 
Togokakao in den ersten vier Monaten doch schon 273 592 kg, wahrend 
in dieser Zeit im Jahr 1913 nur 127775 kg ausgefiihrt worden waren. 
Der Ausbruch des Weltkrieges machte diese Hoffnung zunichte. 
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Semen CoHeae. Kanee. Kaffeebohne. 
Cale. Feve de cale. Coffee-bean. 

Ooftea arabica. Oo//ea libh-ica. Rubidceae. Krappgewachse. 

Abessinien, Ost- und Westindien, Siidamerika, Afrika, in allen Tropengegenden angebaut. 

Ais die ursprungliche Heimat des immergrunen Kaffeestrauchs wird 
allgemein das Hochland Abessinien angegeben, von dessen Bezeichnung 
"Ka£a" auch der Name stammen solI. Von hier aus hat er sich allmahlich 
durch Anbau uber die ganze tropische Welt verbreitet, und eine Masse 

Abb.427. 
A Zweig von Coffea arabiea mit Bliiten und Frllohten, B Fruoht, C Quersohnitt duroh die Frueht, 

D LlLngssehnitt durch die Frueht, E Samen mit einem Teile des Samengehliuses. 

Spielarten sind dadurch entstanden. Der Kaffeestrauch verlangt eme 
mittlere Jahreswarme von 25°-28° C. Die P£lanzungen werden durch aus 
Samen gezogene P£lanzlinge besetzt, und man lallt den Strauch, der wild 
eine Hohe von etwa 6 m erreicht, nicht hoher als etwa 2 m werden. Er ist 
vom 3. bis zum 29. J ahr ertragfahig. Die Frucht ist langlich-oval, wenn reif, 
gelbrot bis blaulichschwarz. Unter dem widerlich suBen Frucht£leische liegen 
zwei gelbe Samengehiiuse sog. Pergamenthullen mit je einem Samen, der eigent
lichen Kaffeebohne. Seitener findet sich in der Frucht nur ein Samen
gehiiuse. Das Fruchtfleisch entfernt man entweder dadurch, daI3 man es so 
lange trocknet, bis es sich mit der Steinschale abstoBen liiBt, oder nach dem 
nassen oder westindischen Verfahren schalt man es mit Maschinen bis auf 
die Stpinschale ab, unterwirft den Kaffee einer Garung und kann nun auch 
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die Steinschale abstoBen. Das die Samen einschlieBende Samenhautchen fehlt 
vielfach bei den einzelnen Handelssorten, vielfach wird es auch erst in den 
Kaffeelagern Europas durch besondere Behandlung mittels der Polier
maschine entfernt. Die GroBe, Form und Farbe der einzelnen Kaffee
sorten sind sehr verschieden (Abb. 427). 

1m allgemeinen ist die Kaffeebohne auf einer Seite eben, plan, tragt 
hier eine Langsfurche, wahrend die andere Seite gewolbt, konvex ist. Bei 
einsamigen Friichten, die den Perlkaffee liefern, sind die Samen mehr 
rundlich. 

Die Fiirbung der einzelnen Sorten, die zwischen gelb, graugriin und grau
blau schwankt, wird vielfach kiinstlich gegeben, um dem Vorurteile des Ver
brauchers Rechnung zu tragen. Oberhaupt unterHegt der Kaffee, bevor er 
in den Kleinhandel gelangt, mancherlei Bearbeitungen wie: verlesen, in ver
schiedene Sorten sondern, wenn notig auffiirben, ihm Glanz geben, ein 
VOl'gang, der in eigenen ()fen vorgenommen wird, um die Bohnen zugleich 
zu vergroBern. Auch das Perlen mancher Sorten, z. B. beim Javakaffee, 
wo die Perlform ganz besonders geschiitzt wird. Die perlformigen Bohnen 
finden sich gemengt mit Bohnen gewohnlicher Form unter dem Java-Kaffee. 
Um das zeitraubende Auslesen zu vermeiden, hat man besondere Maschinen 
gebaut, die mittels schrag stehender, in schiittelnder Bewegung gehaltener 
Rahmen in kurzer Zeit groBe Mengen der perlformigen Bohnen von der 
gewohnHchen Form trennen. Ferner gehort hierzu das beim Brennen des 
Kaffees angewandte Glasieren, wo nach dem.sogenannten Bonner Ver
fahren ein Zusatz von Zucker gemacht wird, der aber nicht mehr als 5% 
betragen darf, oder auch Paraffin, Butter, 01, Dextrin, Gelatine, EiweiB, 
fein gemahlener Schellack oder eine Schellack-Kolophoniumlosung zugesetzt 
wird. Dies Umhiillen der Kaffeebohne mit einer moglichst nicht durch
liissigen Schicht geschieht, um das Entweichen der Duftstoffe des Kaffees 
zu verhindern. Aus demselben Grunde muB nach dem Brennen des Kaffees 
dieser rasch abgekiihlt werden. 

Bestandteile. Die Anwendung des Kaffees in gebranntem Zustand 
als GenuBmittel beruht vor allem auf seinem Gehalt an Koffein, einem 
nervenerregenden Alkaloid (Trimethylxanthin), das darin bis zu 2% ent
halten ist; neben ihm Kaffeegerbsiiure; EiweiB in hornartigem Zustande; 
wachsartiges Fett 10%, Zucker. Beim gebrannten Kaffee, wenn er stark 
gebrannt wird, ist der Koffeingehalt ein wenig verringert, jedoch tritt 
dafiir ein brenzliges 01, Koffeol genannt, hinzu, das ebenfalls nerven
erregend wirkt. 

Der Gewichtsverlust des Kaffees beim Brennen betriigt 15-20%, 
wahrend der Rauminhalt sich erhOht. 

Die Handelssorten lassen sich in drei groBere Gruppen bringen: 
1. Levantiner oder Afrikanische, auch Arabische Sorten 

genannt; hierher gehOren Mokka und Saki. Teuer und weniger im euro
piiischen Handel. N ach Deutschland kamen auch von den ostafrika
nischen deutschen Besitzungen, wenn auch geringere Mengen Kaffee, 
Usambarakaffee. 

2. Ostindische Sorten. Hierher gehoren Java, Ceylon, Manila u. a. 
3. Amerikanische Sorten. Diese Hefern fiir den deutschen Handel 

weitautl die groBte Menge, und vor aHem beherrscht Brasilien mit seiner 
sehr groBen Ausfuhr den Markt vollstiindig. Hierher gehoren Rio, Santos, 
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Kampinas, Bahia, Venezuela, Kostarika, Laguayra, Domingo, Guatemala 
und viele andere. 

Sakkakaffee. Unter diesem Namen kommt viel£ach das getrocknete 
Fruchtfleisch der Kaffeefriichte in den Handel: es dient gerostet und ge
mahlen als Kaffee-Ersatz. 

Zerbrochene und ebenfalls schwarze Bohnen werden als Triageboh
nen bezeichnet und ofter zur Verfalschung benutzt. 

Da Kaffee infolge des Koffeingehaltes nicht immer vertragen wird, 
be£indet sich mehr oder weniger vom Koffein be£reiter Kaffee im Handel. 

Semen Colae. Nuces Colae. Cotyledones Colae. 
Kolasamen. Kolaniisse. Negerkalfee. Guruniisse. B1ssyniisse. 

Semence de cola. Noix du Soudan. Cola-seed. 
06la vera. 06la acumincUa. Surculidceae. Kakaobaumgewachse. 

Westkiiste Afrikas, Togo und Kamerun, angebaut auch in Westindien, Siidamerika. 

Die Droge besteht niemals aus den ganzen Samen, sondern, gleich 
den Glandes Quercus, meist nur aus den, von den Samenhiillen befreiten 

Jj 

Abb. 428. 
A Frucht von Cola vera, B Lllng&schnitt durcb eine TeUfrucbt in ",. der natUrllcben GrllBe, 
C Kelmling obne die Samenscbale, D eiD Kelmbllltt mit Knllspcben und Wilrzelcben, quQuerriB· 

liDie der Kelmblltter. 

getrockneten Samenlappen. Die Samen befinden sich zu je 3-5 in saf
tigem Fruchtfleisch, das mit einer dunkelrotbraunen, runzeligen Frucht
schale umgeben ist (Abb. 428). Die Kolabaume tragen vom sechsten Jahr 
an etwa 50 Friichte, die im Schatten etwas getrocknet werden, damit sich 
die Fruchtschale leicht entfernen laBt. Dann 'werden die Samen iiber Feuer 
oder in Trockenraumen getrocknet. 1m Handel werden zwei Sorten unter· 
schieden, die grollere Kolanua mit zwei Samenlappen und die kleinere 
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mit vier, manchmal sechs Samenlappen. Die Samen sind 2,5 bis 5 cm 
lang, etwa 3 cm breit, etwa 8 g schwer, unregelma8ig-verbogen und ab
geflacht, von graubrauner 
Farbe, ohne wesentlichen Ge
ruch und von herbem, bit
terlich-wiirzigem Geschmack 
(Abb. 429 und 430). 

Bestandteile. Die 
Kolaniisse enthalten gro8ere 
Mengen Koffein (2-3%) als 
die besten Kaffeesorten, da
neben auch noch geringere 
Mengen von Theobromin 
0,02%, eine Oxydase, Kol
oxydase genannt, Gerbstoff 
und einen Farbstoff Kola
rot (C14H1S0 6). Kolaniisse 

Abb.429. 
Cola vera, die grlI8ere Kolanu8. A elD frlsches Keimb1att. 

sind in frisch em Zustande wirksamer als im getrockneten. Nach neueren 
Forschungen soli gerade das Kolarot die Wirkung bedingen. 

An we nd ung. In den Ursprungslandern an Stelle des Kaffees, bei uns 
gegen Nervenleiden, gleich Guarana 
und sollen gerostet ein sehr angenehmes 
Getrank Iiefern, das kraftiger als der 
Kaffee ist. Man bringt eine gr08e Menge 
der verschiedenartigsten Kolazuberei
tungen in den Handel, wie KolaIikor 
und Kolapastillen, die anregend wir
ken, auch Kolakaffee, der zietnlich 
koffeinfrei gemacht ist. 

Es ist auch die Behauptung auf- Cola acumlnat!b:ie4~~lne KOlaDu8 ID 
gestellt worden, da8 die KoJaniisse trockeDem ZU8taDde. A kelmeDd. 

infolge einer auf ihr wuchernden 
Pilzart die Erreger dE\r gerurchteten Schlafkrankheit seien, zumal diese 
Krankheit nur in den Gebieten des Kolabaumes vorkomme. Es wiirde dies 
die weitere Dbertragung durch die Tsetsefliege nicht ausschIie8en. 

**t Semen C6lcbici. Zeltlosensamen. Herbstzeitiosensamen. 

Semence de colchlque. Colchicum-seed. 
C6lchicum autumndle. Lilidceae. Liliengewachse. UDterfamilie Melanthioideae. 

Deutschland. 

Die auf feuchten Wiesen haufig vorkommende Pflanze mit rotlichen 
trichterformigen Bliiten bliiht von September bis Oktober. Die Frucht, eine 
anfiingIich griine, bei der Reife braune Kapsel, ist etwa 3-3,5 cm lang, sie 
springt von der Spitze aus in 3 Fiichern auf. Der Samen reift jedoch erst im 
J uni und J uli des foJgenden J ahres j in dieser Zeit ist er zu sammeln. Er ist 
von der Gro8e eines Hirsekorns, etwa 3 mm gro8, kuglig, dunkelbraun. 
matt, unter der Lupe betrachtet feingrubig, mit Punkten versehen, anfangs 
von ausgeschiedenem Zucker klebrig und tragt an einer Seite einen weichen 

Bucbheilter·Ottersbacb. L 15. Aun. 23 
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Abb. 431. 
] . Semen Colchici. 
2. Llingsschnitt des 
sechsfach vergrllDer
ten Samens, e Keim
ling, end Endosperm, 

ca Nabelstrang, 
t Samenschale. 

Semina. Samen. 

Wulst. Innen weiBlichgrau. Geruchlos; Geschmack bitter, 
ekelhaft kratzend. Sehr giftig (Abb. 431). 

Bestandteile. Ein giftiges Alkaloid Kolchizin, 
mindestens 0,4-0,6% ; fettes 01; EiweiB, Zucker. 

Anwendung. Nur in der inneren HeiIkunde, bei 
Gicht, GliederreiBen und Wassersucht. 

N a c h wei s. Kocht man 20 Samen mit Wasser ab, 
dampft das Filtrat bis zur Trockene ein, lOst den Ruck
stand in funf Tropfen Schwefelsaure und fugt ein Korn
chen Kaliumnitrat hinzu, so treten beim Umruhren blau
violette, rasch verblassende Streifen auf. 

**t Semen Crot6nis. Semen Tiglii. Grana Tiglii. 
Krotonsamen. Purgierkorner. Semence de croton. 

Graine des Moluques ou de TIDy, ou tigly. Tilly-seed. Croton-seed. 
Or6ton liglium. Euphorbidceae. Wolfsmilchgewachse. 

Oatindien, Ceylon, Molukken angebaut. 

Die Samen des bis zu 6 m hoch werdenden Strauches oder Baumes 
sind von der GroBe einer kIeinen Bohne, oval, auf zwei Seiten mit kantig 
hervortretenden Randern und einer leicht zu entfernenden Oberhaut von 
graubrauner Farbe. Geruchlos; Geschmack olig, anfangs milde, hinterher 
scharfbrennend (Abb. 499). 

Der Rtickstand nach dem Verbrennen darf hOchstens 4,5% betragen. 
Bestandteile. Fettes 01 (s. d.); Krotonsaure; Spuren von atheri

schem 01; scharfes, sehr stark abfuhrendes Harz. 
Anwendung. Dienen nur zur Darstellung des 01. Crotonis, das 

durch Pressen oder Ausziehen mittels Ather gewonnen wird. Beim Pressen 
der Samen ist groBe V orsicht notig, da sie beim Erwarmen einen scharfen 
Dunst ausst')i3en, der Entzundungen der Schleimhaute und des Gesichts 
hervorruft. 

Semen Cucurbitae. Kiirbiskerne. Semence de potiron ou de Gourde ou 
Cougourde. Gourd seed. Common pumpkin-seed. Pumpion seed. 

Oucurbila pepo. Oucurbitdceae. Kiirbiagewiichse. 

B"i una angebaut. 

Die getrockneten, verkehrteiformigen, bis etwa 2 em langen, etwa 
1-P/2 cm breiten Samen des Speisekftrbis mit grunem Samenkerne. Sie 
werden von der Samenschale befreit und zerhaekt als Bandwurmmittel 
gebraucht; 100-200 Stuck fur einen Erwachsenen, fur Kinder die HaIfte. 

Bestandteile. Fettes 01, Leuzin und Tyrosin. Zersetzungsstoffe 
von EiweiB. 

An wendung. Vogelfutter. Gegen Eingeweidewiirmer. 

Semen Cyd6niae. Quittenkerne. Quittensamen. 
Pepins ou semences du coing. Quince kernels. 

Oyd6nia vulgdria. Rosaceae. Rosengewachse. Unterfamilie Pomoideae. 

Angebaut. 

Die Samen sind den Birnen- und Apfelkernen ahnIich, verkehrt-eiformig 
oder keijformig, jedoch durch Zusammendriicken dreikantig, was bei Birnen-
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und Apfelkernen niemals zutrifft; braun, nicht gliinzend, von einer wei13en 
angetrockneten Schleimschicht umgeben, dadurch meist zu 4-5 zusammen
geklebt. Geruchlos; Geschmack fade, schleimig, beim Durchbei13en bitter 
(Abb.432). 

Bestandteile. Schleim. Dieser wird 
in wasseriger Losung durch Alkohol nur 
getriibt, nicht wie Gummiarabicum gefallt. 
Etwa 15% fettes 01, Phosphorsaure, Emul
sin und Amygdalin. 

Anwendung. Hier und da dient der 
Quittenschleim als Zusatz zu Augenwassern; 
hauptsachlich zu Zubereitungen fiir die Haar
und Hautpflege und als Schlichte fiir feine 
Gewebe. 

Rullland und die Tiirkei liefern die groJ3-
ten Mengen. Aul3erdem Franken und Wiirt· 
temberg. 

Aufbewahrung. Der Samen ist dem 
Wurmfra.l3e sehr ausgesetzt, muJ3 also in gut Abb.432. 
geschlossenen Gefa.l3en aufbewahrt werden. Scheinfrucht von Cydonia vulgaris 

mit den Sam en. 
Auch die in Scheiben zerschnittenen 

und getrockneten Scheinfriichte, Fructus Cydoniae sind im Handel. 
Geruch kraftig-wiirzig; Geschmack sauerlich-zusammenziehend. Werden 
gegen Nierenleiden und WeiJ3fluJ3 angewendet. 

S~men D6liehos Soja. SoJabohne. Graine de soya. Soy-bean. 
Sofa hlapida. D6lich08 80ja. 

Phaseol'UIJ hlapid'UlJ. Legumin68ae. Hillsenfriichtler. Unterfam. Papilionatae. 
Schmetterlingsbliitlergewachse. 

China heimisch. Angebaut in Ostasien. Mandschurei. Siidchina, Nordamerika. Westafrika. 
in den Deutschen Kolonien, auch in Deutschland selbst, in Weihenstephan. 

Die Sojabohnenpflanzen wachsen entweder aufrecht oder liegend. 
Bliitter eiformig lanzettlich, mitunter kreisrund, von blaBgriiner oder 
dunkelgriiner Farbe. Die weiJ3en oder roten Bliiten stehen zu 8--16, seltener 
35 in einem Bliitenstande. Die Hiilsenfriichte sind etwa 5 cm lang, platt 
oder aufgeblasen. Eine Pflanze triigt bis zu 500 Friichte. Die Samen wechselD 
in der Form und Farbe. 

Die Sojabohne kam in groBeren Mengen erst im J ahr 1908 auf die 
europaischen Markte. Sie ist in kurzer Zeit zu einer Welthandelsware ge- . 
worden, so fiihrten China und Japan im J ahr 1912 an 961/" Millionen kg, im 
Jahr 1923 aber fast 2 Millionen Tonnen Sojabohnen aus. 

Bestandteile. 37% EiweiBstoffe, 20% fettes 01. 
Verwend ung. Zur Gewinnung des fetten Oles (s. d.) und auch der 

Eiweillstoffe. Als Niihrmittel bei Zuckerkrankheit, bei Diabetes. Gerostet 
zum Verfiilschen von Kaffee. In den Heimatlandern werden die Sojabohnen, 
um sie als Nahrungsmittel zu verwenden, meist mit Kochsalz gemischt, einer 
Garungunterworfen. Unterder Bezeichnung Agumamehl kommt ein aufge
schlossenes, d. h. vom Ole befreites Sojabohnenmehl in den Handel. Es wird 
wie Kartoffelstii.rke zur Herstellung von Suppen, zum Binden von Gemiisen und 
zur Bereitung von SiiBspeisen verwendet. Um So jam i 1 ch zu bereiten, werden 

23* 
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die Bohnen einige Stunden mit Wasser geweicht und zermahlen. Die Masse 
riihrt man darauf mit WaBBer an und seiht durch. Die Milch enthalt Kasein, 
Fett, verschiedene Salze und Zucker. Aus der Sojamilch stellt man den 
Sojakase her, der als Nahrungsmittel dient. AuBerdem verarbeitet man 
das Kasein auf Elfen beinersatz und auf Isolatoren. SchlieBlich wird die 
Sojabohne viel zur Herstellung der sog. Pflanzenfleischextrakte ver
wendet. Die Samen werden gepulvert und, um die EiweiBstofie aufzuschlie
Ben, mit einem Gemische von Salzsaure und Wasser behandelt. Darauf neu
tralisiert man die Saure und dampft den erhaltenen Auszug im Vakuum ein. 

Semen Erilcae oder Semen Sinapis albae. WelBer Sent. 
Semence de moutarde blanche. Sllnevll des champs. Whlte mustard-seed. 

S'napu alba. Oruci/erae. Kreuzbliitlergewichse. 

Mittel. und Siideuropa, bei WlII angebaut. 

Die Schotenfrucht der einjahrigen Pflanze ist langgeschnabelt, steif 
behaart, 2-4samig, an den Samen angeschwollen. Der Samen ist fast 
kuglig, 2 mm dick, hellrotlich-gelb, matt, feingrubig, mit Punkten versehen, 
mitunter weiBschiilferig, innen heller. Geruchlos; Geschmack olig, hinterher 
scharf und beiJ3end (Abb. 433). 

Bestandteile. Fettes 01 etwa 30%; ein eiweiJ3artiges Ferment 
Myrosin und ein schwefelhaltiges Glykosid, Sinalbin genannt, das bei Gegen

Abb. 433. 
r Frucht von 

Sinapis alba, 
f die geOffnete 
Frucht (ptwaB 

vergrollert). 

wart von Wasser und Myrosin in Sinalbinsenfol, Glykose und 
saures schwefelsaures Sinapin, Sinapinbisulfat, zerfaIlt; 
aullerdem das Alkaloid Sinapin. 

Anwendung. Hier und da innerlich im ganzen Zu
atande verschluckt ala magenatarkendes, blutreinigendes 
Mittel (Didiers Gesundheitssenfkorner). Ferner zum 
Einmachen von Gurken und anderen Friichten und endlich 
als Zusatz zur Speisesenfbereitung, Mostrich. 

Das Sinalbinsenfol ist ein gelbes, scharf schmecken
des geruchloses 01, das mit W asserdampfen nicht fliichtig 
ist und dem Wasser nicht Geruch verleiht. Man bereitet des
halb seltener aus weiJ3en Senfsamen allein Speisesenf, da 
ihm der scharfe Geruch fehlt, er auch nicht so scharf ist 
wie der schwarze Senf, setzt ihn aber bei der Speisesenf
bereitung dem schwarzen Senf zu, um durch seinen starken 
Myrosingehalt die Bildung des Senfols aus der M.yronsaure 
des schwarzen Senfs zu erhohen. 

Semen Foeni Graeci. 
Bockshomsamen. Felne Margarethe Grlechlscher Heusamen. 
Gralne ou semence de fenugrec. Trlgonelle. Fenugreek-seed. 

Trigonilla /o~num grt!ecum. Legumin68ae. Hiilsenfriichtler. Unterfamilie Papilionatae 
Schmetterlingsbliitler. 

Siideuropa.. A.gypten, Kleinasien, auch angebaut. 

Die Pflanze wird in Deutschland, besonders in Thiiringen, im sii.ch
sischen Vogtland und femer im ElsaB, teils als Viehfutter. tei1s zur Gewinnung 
der Samen auf Feldern angebaut. Die Frucht dieser Pflanze ist eine sichel-
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formig gekriimmte, 10-12 cm lange Hiilsenfrucht mit zahlreichen Samen. 
Die Samen gewinnt man durch Ausdreschen. Sie sind gelbbraunlich, sehr 
hart, rauh, fast viereckig, etwas rautenformig oder unregelmiillig-rundlich; 
3-5 mm lang, 2-3 mm breit, mit einer Furche versehen, die die Lage des 
Wiirzelchens des Keimlings bezeichnet, wahrend sich in dem groBeren Teile 
des Samens die Samenlappen befinden. Der Geruch ist nach dem Pul
vern eigenartig siiBlich, an 
Meliloten erinnernd; Ge
schmack schleimig- bitter 
(Abb.434). 

Der Riickstand nach 
dem Verbrennen dad bOch
stens 5 % betragen. 

Bestandteile. Xthe

1 6 
Abb.434. 

!!emlna Foenl Graee!. 2 dreifach vergr08ert. 3-6 ver· 
grlI8erte LAngs- und Quersehnltte. 

risches und fettes 01, Schleim, Trigonellin, Cholin, gelher Farbstoff, 
Phosphate, Lezithin und Nukleoalbumin. 

A n we nd u ng. An Stelle des Lebertrans; auBerlich zu erweichenden 
Umschlagen; innerlich als Tierheilmittel; als Kasegewiirz; das Destillat 
des Samens auch als Zusatz zu Weinbrandverschnittessenzen. Ferner infolge 
des Schleimgehaltes bei der Herstellung von Tuch. 

Priifung. Die hiiufige Verfalschung mit Getreide- oder Hiilsenfrucht
mehllaI3t sich leicht durch J odwasser erkennen; da der Samen keine Starke 
enthalt, zeigt eintretende Blauung eine Vedii.lschung mit Mehl an. 

Semen Guarana. Pasta Guarana.. Guarana. 
Semenee de guarana. Guarana-seed. 

PattZUnia .6rbilia. Sapind6.ceae. Seifenbaumgewachse. 
Brasilien, am Ufer des Amazonenstroms. 

Die glanzendbraunen Samen des obengenannten Schlinggewachses 
kommen nicht als solche in den Handel, sondern sie werden, nachdem sie 
getrocknet, schwach gerostet, grob gepulvert, mit Wasser zu einem Teige 
vermengt und dieser in Stengel- oder Kuchenform gebracht; dieser Teig 
kommt nun, nachdem er an der Sonne abermals getrocknet, als Guarana 
in den Handel. Diese bildet braunschwarze, matte Massen, auf der Bruch
flache zuweilen weiIlgesprenkelt, sonst rotbraun. Geruch eigentiimlich; 
Geschmack kakaoahnlich, zusammenziehend-bitter. 

Bestandteile. Koffein, auch Guaranin genannt, 3-5%; Gerbsaure; 
fettes 01 UBW. 

Anwendung. Innerlich in Pulvedorm bei Nervenschmerzen, Kopf
weh usw. 1m Heimatland als Genullmittel. 

Semen (richtiger Fructus) Helianthi. 
Sonnenblumensamen. Sonnenblumenfriiehte. Gralne d'hlliianthe annuel. 

Grand solell. Couronne du soleil. SunDower-seed. 
HeZidnthm dnnutt8. Oomp6ititae. Korbbliitlergewachse. 

Untergruppe TttbttZi/Z-wae. ROhrenbliitler. 
Amerika, Europa. Bei una in Garten angebaut. Vor aHem in RuBland im Dongebiet. 

Friichtchen fast vierkantig, mit grannenformigen Schiippchen ver
sehen, bis 16 mm lang, grau bis grauschwarz, mitunter gestreift. Ge
schmack oligo 
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Bestandteile. Fettes 01, etwa 40%. 
Anwend u ng. Zur Gewinnung des fetten Oles, Oleum Hel ianthi. 

Ais Vogel£utter. 
Das Sonnenbl umenol, hauptsiichlich in Ruflland, Ungarn, Indien 

und China durch Pressung gewonnen, wird in grol3eren Mengen auch in 
Deutschland hergestellt. Es ist ein hellgelbes, kalt geprel3t angenehm 
schmeckendes und milde riechendes 01, das bei -160 C erstarrt. Spez. 
Gewicht 0,924--0,926. Die Trockenkraft des Oles ist gering. Jodzahl 
122,5-133,3. Verseifungszahl 193-194. 

A n wen dun g. Kalt geprel3t als Speiseol. Heil3 geprel3t zur Firnis
bereitung. Wenig zur Bereitung von Seife, da es sich Echwer vcrseift. 

**t Semen Hyoscyami. Bllsenkrautsamen. Dolldlli. 
Semenee de jusquiame noire. Feve de cochon. Henbane-seed. 

HyoBcyamua niger. Solanaceae. Nachtschattengewachse. 

Mitteleuropa. 

Samen etwa stecknadelkopfgrol3, nierenformig, zusammengedriickt, 
graubraun. Geruchlos; Geschmack widerlich, scharf und oligo Se~r giftig! 

Bestandteile. Ein giftiges Alkaloid Hyoszyamin, an Apfelsaure 
gebunden; fettes 01 25%. 

An wen dun g. Innerlich in Form von Tinktur, Extrakt oder Emulsion 
als beruhigendes Mittel. Ais Volksheilmittel hier und da als Riiucherung 
gegen Zahnschmerz. 

Semen Jequirity. Paternosterkorner. 
Petits pois Notre Pilre. Graine d'Amerique. Red bean. 

Jbrua precat6riua. LeguminoBae. Hiilsenfriichtler. 

Unterfamilie Papilionatae. Schmetterlingsbliitier. 

Brasilien. 

Die erbsengrol3en, scharlachroten, mit groI3em, schwarzem Fleck ver
sehenen Samen werden vielfach rum Ausschmiicken von Schmuckkiistchen 
oder zu Rosenkriinzen verwendet. Sie fanden eine Zeitlang in der Augenheil
kunde Anwendung, indem mit dem wasserigen kalten Aufgul3 eine Art 
von eitriger Entziindung hervorgerufen wurde. Diese solI von eigentiim
lichen Bakterien herriihren, die sich im Aufgul3 bilden. Von anderer Seite 
wurde aber bald vor dieser sehr gefiihrlichen Anwendung gewarnt. 

Indes ist es gelungen, ein Alkaloid aus dem Samen herzustellen. Es 
ist dies das Abrin, ein braunlichgelbes, in Wasser lOsliches Pulver. Es ist 
ein ungemein giftiger Eiweil3korper, der, wie daB Rizin, in die Klasse der 
Bogenannten ungeformten Fermente gehort. Nach Mitteilungen von Prof. 
Kobert, Rostock ist die todliche Menge fUr das Kilogramm Korpergewicht 
bei unmittelbarer EinfUhrung in die Blutbahn 0,00001 g. Die aul3erordent
liche Giftigkeit dieBes Korpers bedingt die grol3te Vorsicht, sowohl bei der 
Aufbewahrung als auch bei der Anwendung des Abrins. In der Augenheil
kunde verwendet man jetzt Abrinpraparate, die unter der Bezeichnung 
J eq uiritol in verschiedener Stiirke im Handel sind. 
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Semen Lini. Leinsamen. Flaehssamen. Semenee de lin. Lin-seed. 
Linum U8itatla8imum. Linticeae. Leingewiichse. 

Mittelasien, jetzt iiberall angebaut. 

Die einjahrige, bis etwa 1 m hohe Lein- oder Flachspflanze (Abb. 435), 
die als S chI i e B lei n mit bei der Reife nicht aufspringenden Friichten 
und als Springlein oder Klanglein mit aufspringenden Friicht.en 
vorkommt, wlrd zur Gewinnung der Samen und der Bastfasern des 
Stengels angebaut. Die Bastfasern oder Flachsfasern werden auf Leinen
gewebe verarbeitet. Die Samen sind plattgedriickt, langlicheiformig, 
4-6 mm lang, 2-3 mm breit, glanzend, gelblich bis rotbraun. 

Abb.435. 
Linum usitatissimum. 

Die Oberhaut enthalt eine farblose Schleim
schicht, die sich beim Einweichen in Wasser 
lost. Geruch schwach; Geschmack mild, 
schleimig. Die groBten Mengen 
Leinsamen kommen von lndien, 
Siidamerika (La Plata), Marokko 
und Ru131and. Die besten Sorten 
von Deutschland und Holland. 
AuBerdem liefern Leinsamen in 
groBeren Mengen N ordafrika 
(Agypten), N ordamerika und 
Australien (Abb. (36). Die bes
seren ausgereiften und frischen 
Samen werden im Handel als 
Lei nsaa t bezeichnet. Die meist 
nicht vollig ausgereiften und 
nicht fiir Saatzwecke brauch
baren als Schlagsaat. Bei 
Einerntung der Schlagsaat sind 
die Flachsfasern noch nicht ver

-- cp 

Abb.436. 
Sempn Linl, vergr. 
r WiirzeJchen des 
Embryos, gKnosp
chen, k Samenblit
ter, pe Eiweifl
masse, t Samen
sehale, ep Ober-

haut. 

holzt und demgemaB wertvoller. Das D.A.B. schreibt ausgereiften Lein
samen vor. Aus Schlagsaat wird das fette 01 gewonnen. 

Bestandteile. Fettes 01 (s. d.) 25-33%; Schleim 6%; Linamarin, 
ein kristallisierbarer Korper, dem Amygdalin verwandt und bei Spaltung 
Zyanwasserstoff entwickelnd. Ferner 25% Proteinstoffe. Die nach Ge
winnung des fetten Oles zuriickbleibenden PreJ3kuchen, Placenta Lini, 
liefern gepulvert die Farina Lini. 

Priifung. Etwaige Verfalschungen des gepulvelten Leinsamens mit 
Mehlabfallen. Kleie UF:W. erkennt man durch Jodwasser. Blauung laBt 
Mehlzusatz erkennen. Besser jedoch durch das Mikroskop, da in unreifen 
Leinsamen Starke enthalten ist. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hOchstens 5% betragen. 
An wen dun g. Innerlich im AufguB als schleiIniges, reizlinderndes 

Mittel, bei Husten, Erkrankung der Harnwerkzeuge, Gonorrhi:ie, auch 
Zuckerkrankheit. Zur Gewinnung des Leinols. 

Placenta Lini als Viehfutter. 
Farina Lini auBerlich zu erweichenden Breiumschlagen. 
Der Riickstand von Placenta und Farina Lini nach dem Verbrennen 

darf hochstens 6% betragen und ihr Auszug mit kochendem Wasser nicht 
ranzigen Geschmack zeigen. 
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S~men (Fructus) Maidis. 
Mals. Tiirklscber Welzen. Welscbkom. Kukuruz. 

Zia mall.. Gramineae. Graegewli.chse. 
Amerika, jetzt iiberall angebaut. 

Mais mull schon seit langen Zeiten in Amerika angebaut worden sein. 
Er wurde in Mexiko zu Zwecken der Religion benutzt, auch hat man Mais in 
Grabern von lnkas, die vom Jahre 1000 bi's zur Unterjochung durch die 
Spanier Peru beherrschten, gefunden. Er wurde im 16. Jahrhundert nach 
Europa gebracht. Mais wird in vielen Abarten angebaut. Er bliiht ein
hausig. Der weibliche Bliitenstand bildet einen blattwinkelstandigen Kolben, 
aus dem die Griffei mit den Narhen wie ein Fadengebange heraushangen. 

c 

Abb. 437. 
Zea mays. a Blfltenstand mit den heraushAngenden 

L GrUfeln, b Bach Entfemung elnes Telles der DeckblAtter, 
c Grl1fel mit Narbe. 

Abb. 438. Zea mays. 

Diese Griffel mit den Narben kommen getrocknet als Maisgriffel, Stig
mata Maidis, in den Handel. Sie bilden hellgelbe bis braunliche lockere 
Faden, enthalten fettes 01, Harz und eine Saure und werden gegen Blasen
und Nierenleiden, auch auJ3erlich als blutstillendes :Mittel angewandt (Ah
bildung 437 und 438). 

Die Samen sind je nach der Abart wei13lieh, gelb. rotbraun und violett, 
durchscheinend, rund oder langlich. Der grollte platte Mais fiihrt infolge 
eines durch den Keimling hervorgerufenen Eindrucks die Bezeichnung P f erd e
zahnmais, der etwas kJeinere, runde Perlmais. Kleinerer langlicher 
Mais wird Cin qua n tinomais, der kleinste Popkorn genannt. Mais 
ist ein Nahrmittel fiir Mensch und Tier. 

Bestandteile. 6-9% fettes 01, Starkemehl. 
Anwendung. Auller als Niihrmittel fiir Mensch und Tier zur Ge

winnun~ der Maisstarke, von Alkohol und des Maisols. 
Das Maisol, Oleum Maidis, wird in Amerika durch Pressung aus 

den Keimen gewonnen, die bei der Herstellung von Alkohol aus Mais als 
Nebenerzeugnis abfallen und bis zu 50% 01 enthalten. Es ist ein goldgelbes, 
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dickfliissiges 01, das bei _100 bis -150 fest wird. Geruch und Geschmack 
sind angenehm. Es dient an Stelle des Leinols zur Bereitung von Schmier
seife. 

S6men Myristicae oder Nnces moschatae. Muskatniisse. Mazisniisse. 
Noix de muscadier. Nutmeg. 

Myrutica /ragra1lll. M. mDachdta. Myriaticducu. MuskatnuBgewicbse. 
Molukken, jetzt angebaut in Oat- und Westindien, Brasilien 

und einigen afrikanischen InseIn. 

Obengenannte 10-15 m hohe Baume liefern uns neben einigen and ern, 
minder wichtigen, teils baum-, teils stlauchartigen Myristikazeen die Nuces 
moschatae und die sog. Muskat- oder Mazisbliite. Die Baume tragen vom 
9. bis zum 80. Jahre Friichte, die zweimal im Jahr, im April bis Juni und im 
November und Dezember mit hOlzernen Gabeln gepflfickt werden. 

Die Myristikafrucht illt eine a u fa p r in g end e Beerenfrucht, kuglig
eiformig, einsamig, mit seitlicher Naht versehen, gelblichrot uud mit Seiden
haaren bedeckt. Das derbe Fruchtfleisch wird spater trocken und offnet· 

Abb. '39. Zweig von Myristica fragrana. 

sich bei der Reife mit 2-4 Klappen. Unter diesen liegt der frisch rote, 
spater orangefarbige, lederartige Samenmantel, Arillus, der in verschiedene 
Lappen geschlitzt ist und als Mazis oder Mazisbliite in den Handel kommt. 
In dem Arillus Jiegt die MuskatnuB, der Samenkern, umgeben von einer 
glanzenden, braunen, steinharten Samenschale (Abb. 439 und 440). Die 
Samenkerne werden nach vorsichtigem AbstIeifen des Arillus und Zerklopfen 
der harten Samenschale iiber schwachem Rauchfeuer getrocknet und 
entweder, wie die englischen, so in den Handel gebracht, oder, wie die hoi
landischen, als Schutz gegen WurmfraB in Kalkmilch gelegt und dann ge
trockoet. Diese Sorten haben einen weiBen , abreibbaren liherzug. 

Die Muskatniisse. die von der Samenschale befreiten Samen, also die 
Samenkerne, sind stumpfeirund, 21/2--31/2 em lang, etwas weniger als 
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2 em breit, unregelmaBig-netzartig gerunzelt, mit schwacher Seitennaht, 
gelbbraun, oder wie die hollandischen weiBbestiiubt, innen gelblichweiB 
und braun em Marmor iihnlich, herrUhrend davon, daB die dunne innere 
Schicht der Samenschale in den Samenkern hineingewachsen ist (Abb. 441). 
Auf 1 kg kommen von der feinsten, der groBten Bandasorte 110-120 StUck, 
von guter Ware etwa 150-200 Muskatnusse, von geringerer bis zu 380. 
Nach der Anzahl der Niisse, die auf 1 kg gehen, richtet sich auch der Preis. 
Gute Muskatniisse miissen schwer, voll und nicht wurmstichig sein. Viel
fach findet man wurmstichige Muskatniisse, bei denen die Wurmlocher zu-

Abb. 440. 
Frncbt von Myristica fragrans. Die 
vordere Halfte des Fruchtfleisches 
ist entfernt und dadurch der Samen· 
mantel (Mazis) frelgelegt: darunter 
liegt die harte Steinscball' (Samen
scbale), welche den Samenkern, 
falscblich MuskatnuB genannt. ein-

schlieBt. 

Abb.441. 
LilnIlSS('bnitt des Sameua 
des Muskatbaumes, von 
der Fruchtschale befreit. 
a Arlllus, s die harte Sa
m~nscbale. n das Nihr
gewebe mit dem KeinJ!in~ 
k. Nur der mit n bezeich
nete Korper bildet die 
MuskatnuB des Handels. 

Abb. 442. 
Same von Myrlstica 

malabarlca. vom 
Arillus umgeben. 

gekittet sind, solche Niisse erscheinen auBerlich unversehrt, sind aber weit 
leichter und kommen gekalkt in den Handel. 

Geruch der MuskatnUsse kraftig-wiirzig; Geschmack eben falls und 
dabei feurig. 

Die Hauptgewinnungsstatten sind noch immer die Molukken und 
unter diesen hauptsachlich die Banda- Inseln, die auch die besten Niisse 
liefern. Jedoch treten die Penang- und Singapore-Niisse in starken Wett
bewerb mit den Bandaniissen. Friiher war der ganze Handel mit Muskat
niissen Alleinrecht der holliindischen Regierung. Diese lieferte den Pflan
zern, den Parkiners, Striiflinge gegen festen Preis zur Arbeit. Die ganze 
Ernte muBte dann gleichfalls gegen festen Preis an die Regierung abgelie£ert 
werden. Spater aber verpflanzten Englander und Franzosen die Myristika
baume nach ihren Kolonien, und heute wird die Ware im ganzen indischen 
Archipel, in Ost- und Westindien, Siidamerika, auf den Inseln Mauritius, 
Reunion usw. gezogen, wenngleich von sehr verschiedenem Werte. Nament. 
lich sind die siidamerikanischen Sorten hell, blaB und von schwa.chem 
Geruch; die westindischen sind rotbraun, mehr langlich und kantig, von sehr 
maBigem Geruch. Haufig kommen auch die schlechten, angefressenen und 
zerbrochenen Niisse als Rompniisse in den Handel. Die sog. wilden 
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oder Papua-Muskatnusse, fruher miinnliche genannt, sind in 
N eu-Guinea heimisch und sollen, von Myristica argentea stammen. Sie 
sind weit groBer, liinglich, spitz-zulaufend, und von geringem Geruch. 
B 0 mba y nus s e stammen von Myristica malabarica, sind ebenfalls 
bedeutend groIler und liinger, oft mehr kugeiformig und voIlig gering
wertig (Abb. 442). 

Bestandteile. Xtherisches 01, 5-u%, darin Myristizin, ein giftiger 
Stoff, der bei 1500 uberdestilliert; fliissiges, fettes 01 6% und festes Fett 
etwa 25%, aullerdem Stiirke und Gummi. 

Die Mazis, Macis wird naeh vorsichtigem AblOsen von der Frucht 
in schwacher SalzlOsung gewaschen, einzeln zusammengedruekt und nach 
dem Trocknen in Kisten von 40 kg verpackt. Die guten Sorten Banda
mazis sind dunkelorang('gelb, sehr blasse und dunkelbraune sind zu ver
werfen, leicht zerbrechlich, leder- bis hornartig, fettig anzufuhlen und von 
kriiftigem, den Muskatnussen sehr iihnlichem Geruch und Geschmack, 
nur ist letzterer etwas bitterlich. Die Bestandteile sind ziemlieh dieselben 
wie bei den Nussen. 

AuIler der kraftig wurzigen Bandamazis finden sich noch die Papua
mazis, die Javamazis und die Siauwmazis im Handel. Papuamazis 
ist bedeutend langer als Bandamazis, mehr rotgelb und die einzelnen 
Lappen sind breiter. 

J a v a m a z i s ahnelt im Aussehen der Bandamazis, ist aber an Farbe 
heller und von weniger wurzigem, von der Bandamazis abweichendem Ge
ruch, was sich besonders beim Reiben zwischen den Fingern zeigt. 

S i a u w m a z i s ist der Bandamazis im Aussehen eben falls ahnlich, ist 
im Geruch weniger wurzig, jedoch wird der Geruch beim Reiben zwischen 
den Fingern bedeutend starker. 

Prufung. 1. Bandamazis wird hiiufig mit der vollig wertlosen, nicht 
wurzigen Bombaymazis verfii.lscht. Bombaymazis ist bedeutend liinger, 
schmiiler und rotbraun. 

2. Um die Verfiilschung im Pulver nachzuweisen, ubergieIlt man 3 g 
Mazispulver mit absolutem Alkohol, schuttelt ofter um und liiIlt 24 Stunden 
etcheD. Filtriert ab, verdunnt 1 ccm des Filtrats mit 3 cem Wasser und fiigt 
einige Tropfen Salmiakgeist hinzu. Bandamazis ergibt jetzt eine rosenrote, 
Bombay- dagegen eine orange bis gelbrote Flussigkeit. 

3. Etwa untergemischte gepulverte Kurkuma, Zwiebaekpulver und 
iihnliches erkennt man durch daB Mikroskop, Kurkuma auch durch die 
Borsiiurereaktion. (Siehe Rhiz. Curcumae.) 

Muskatniisse und Mazis kommen vor allem iiber London, dann auch 
iiber Hamburg in den Handel. 

Anwendung finden beide Drogen hauptsiichlich als Speisegewiirz 
und bei der Herstellung von Branntweinen und Likoren, seltener in der 
Heilkunde als erregendes Mittel. Grollere Mengen rufen Kopfweh, Schwilldel, 
Vergiftungserscheinungen hervor; es ist naeh dem Genusse von zwei Muskat
nussen der Tod eingetreten. 

Unter dem Namen Muskatbutter, Oleum Nucistae, kommt das 
durch Pressen gewonnene Fett der Nusse, das ubrigens auch den groIlten 
Teil des iitherischen Ols mit enthiilt, in den Handel. Siehe 01. Nucistae. 
Es dient in der Heilkunde zur Darstellung des Balsamum Nucistae und iihn
licher Mischungen. 
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S6men Nig6llae. 
Schwarzkiimmel. Kreuzkiimmel. Nonnennageleln. Gretchen 1m Busch. 
Semence ou gralne de nlgeUe. Gralne nolr. Gralne de nlgeUe de Damas. 

NlgeUa-seed. 
NigUla 8at'va. N. oomascena. Ranunculdceae. Hahnenfullgewil.chse. 

Mittelmeergebiet, Orient, Siideuropa angebaut. 

Die Samen sind 2-3 mm lang, fast dreikantig. eiformig. netzadrig, 
schwarz, nieht gliinzend, innen weiIllieh. GeIueh, wenn zerrieben, 

/, 

N. .. 
Abb.443. 

wiirzig, kamp£erartig; Ge",ehmaek gleiehfalls (Abb. 443). 
Die Samen der Gartenzierpf}anze Nigella damascena sind 
kleiner, dt'r Gerueh beim Zerreiben erdbeerartig. Sie sollen 
fiir Zwt'cke der Heilkunde nieht verwendet werden. 

Bestandteile. Fettes vI 30-35%; iitherillcbes 01; 
ein Bittt'rstoff Nigellin; Harz; ein giftiges Alkaloid Melan
thin. In den Samen von Nigella damascena auIlerdem Da
maszenin. 

Sem. Nillellae. 
a in nat. GrilBe, 
b in fllnffacher 
Vergril8erung. 

An wend u ng. Hierund da in der Volksheilkunde. Ferner 
als Gewiirz und in der Likor- und Branntweinbereitung. 

N egersaat oder N eger korn, das als Vogelfutter dient, ist der 
Samen einer in wiirmeren Liindern, besonders in Afrika in groIlen Mengen 
angebauten Orasart, der Mohrenhirse, auch Sorgho oder Durrha 
bezeichnet, Sorghum vulgare. Die Samen sind £iir die Bevolkerung Afrikas 
und Arabiens als Brot und andere Speisen ein tiigliches Nahrungsmittel. 

S6men (FructuS) OrYzae. Rels. Semence de rlz. Rice. 
Oryza vulgan. <1ItJI""-'). GraminetU. Grasgewil.chse. 

Ostindien, von dort iiber die ganze gemilligte und heiJle Zone der Welt verbreitet. 

Der Anbau des Reises gesehieht auf Feldern, di~ bei An bau von Sum p fr e i s 
durch kiinstliehe V nrrichtunl!en zeitweise ganz unter WaSRef gesetzt werden 
konnen. Das Unterwassersetzen der Felder gesehieht wiihrend der Zeit des 
Wachstums mehrere Male,der sog.Bergreis oder Trockenreis, Oryza
montana, aber vertriigt trockenen Boden. Man baut in den verschiedenen 
Gegenden zahlreiche Spielarten, die auch iiuIlerlich eine verschiedene Ware 
liefern. Der meiste Reis kommt in rohem Zustande mit den Spelzen als Pa d d y 
nach Europa. Die Friichte werden erst hier in eigenen Reismiihlen, durch 
Stampf- und Walzwerke gesehiilt und geschliffen, d. h. von der Fruchthiille 
und der Samenschale befreit und dadurch erst zur marktfiihigen Ware 
gemacht. Hiiufig wird der Reis dann mit TaIkum gegliittet, poliert und 
auch etwas mit Ultramarin oder Indigo gebliiut. Die gewonnenen Abfalle 
sind aIs Reiskleie und aIs Reisschrot sehr gesuchte Futtermittel. In 
ihnen ist auIler Vitamin der groIlte Teil der stiekstoffhaltigen Bestandteile 
des Reises enthalten. 

Guter Reis muIl moglichst ganzkornig, G an z rei s, gleich groIl, 
trocken, weill und balb durchsichtig, frei von Staub sein, beim Kochen 
stark aufquellen und ohne siiuerlichen Gesehmaek sein. Graue Ware ist 
stets geringwertig, meist durch Seewasser besehiidigt, h a v a r i e r t. Zer
broehene Ware kommt als B rue h rei s in den Handel. 

Von den Handelssorten sind die wiehtigsten: Carolinreis aus Nord
amerika, langeekig, mattweiIl, durehseheinend, sebr gesehiitzt. Javareis, 
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die beste Sorte Tafelreis, kleiner ala der vorige. Pattnareis aus Indien, 
klein,langgestreckt, wei13. Bengaireis, groll, grob, etwas rotlich. Ran
goonreis aus Birma, eine mittlere Sorte; italienischer Reis, derb, rund, 
weill. Ferner Siam SpeziaI, Siam Garden und Choice bi ue Rose. 

Besta ndteile. Stiirkemehl bis zu 85%; eiweil3haltige Bestandteile 
1-2%; Spuren von Fett. 

Anwendung. Der Reis, obgleich seiner Zusammensetzung narh fUr 
sich allein kein besonders gutes Nahrungqmittel, weil ihm die Stickstoff. 
bestandteile fehlen, ist dennoch eins der wichtigsten Nahrungsmittel der 
Welt. Er vertritt in den tropischen Liindern die dort nicht gedeihende 
Kartoffel, zum Teil auch unser Brotkorn. AuBer zur Nahrung dient er in 
seiner Heimat zur Darstellung des Reisbranntweins, des sog. Arrak. 

Semen Pae6niae. Pfingstrosensamen. Gichtrosensamen. 
PiionienkOrner. Zahnperlen. Semence de pivoine. 
Pae6nia o/licindlia. Ranunctddceae. Hahnenfullgewachse. 

Angebaut. 

Die getrockneten reifen Samen der Pfingstrose. erbsengrol3, eirund, 
blauschwarz oder mehr dunkelbraun, glanzend, mit hellem Nabelfleck. 
SameDRehale sprode. Innen weiBgelblirh. Dienen in Rotwein aufgeweicht, 
auf Faden ~ezogen EU Zahnhalsbandern, denen man giinstige Einwir
kunp; auf das Zahnen der Kinder zuschreibt. Enthalten auBer fettem OJ 
wahrscheinlich <:lin Alkaloid. 

Semen Papaveris. Mohnsamen. 
Gralne ou semence de pavot. Poppy.seed. 

Papaver Bomn'lerum. Papaverduiu. Mohngewiichse. 
Orient, Indien, bei una angebaut in Thiiringen, Schlesien, Wiirttemberg, 

femer Rullland, Bohmen, Miihren, Galizien. 

Die Samen sind sehr klein, 1-1,5 mm lang, fast nierenformig, weill 
oder graubliinIich; Samenschale netzartip; mit sechseckigen Maschen gerippt; 
fast geruehlos; innen wei13grau; von mildem, fettigem Geschmack (Abb. 444). 

Man unterscheidet weiBen und blauen Mohnsamen. Zu Zwecken der Heil
kunde darf nur der weHle verwandt werden, wahrend der blaue mehr zu 
~'peisen, Backwerk und als Vogelfutter benutzt wird. Zur 
Olgewinnung wird auBerdem noch grauer Mohn angebaut. 
Die Aussaat des Mohns geschieht von Mitte Miirz bis 
Mitte April entweder als Breitsaat oder in Reihen. Die 
Ernte wahrt von Mitte August bis in den September 
hinein. Je nachdem SehIiellmohn, bei dem sich die Kap-
sel nieht oHnet, oder Sehiittmohn, deren Kapsein sieh in Abb.444. 

Sem. Papaverls, 
Poren, in Augen bei der Reife offnen, geerntet wird, In12facherVergr. 
riehtet sich die Zeit. Schiittmohn muB sofort beim 
Offnen der Augen ausgerissen oder abgemiiht werden, weil sonst die Samen 
herausfalIen, er ist ertragreicher. Bei SehlieBmohn zeigt sieh die Reife, sobald 
die Samen in den Kapseln klappern. Diese Friichte werden zur Gewinnung 
.der Samen mit Masehinen oder Messern aufgeschnitten und ausgedroschen. 

Bestandteile. Fettes, trocknendes 01 (s. d.) bis zu 50%; Emulsin; 
keine giftigen Opiumalkaloide. 
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Anwendung. In der HeiIkunde in Form von Emulsionen als be
ruhigendes Mittel, sonst zu Speisezweeken, als Vogelfutter und zur Bereitung 
des Mohnols. 

Priifung. Der russisehe Mohnsamen ist vielfaeh mit dem giftigen 
Bilsenkrautsamen verunreinigt. Ais iiuBerste Grenze der VerunreiniguIlg 
werden 0,05% zugelassen, ein Gehalt dariiber mnaus gilt als gesund
heitssehiidlieh. Man stellt dies durch Ziihlen der Bilsenkrautsamen 
fest, es diirfen sieh in 50,0 Mohnsamen hoehstens 20 Bilsenkrautsamen 
befinden, andernfalls mull der Mohnsamen durch Sieben gereinigt werden. 
Die Bilsenkrautsamen, die groBer sind, bleiben auf dem Siebe zuriiek. 
N aeh der Reinigung ist eine zweite Priifung erforderlieh. 

Auf be wah run g. In gut gesehlossenen GefiiBen, da Mohnsamen 
dem InsektenfraBe leieht ausgesetzt ist. Auch dad er nicht zu ait werden, 
da er dann ranzig schmeckt. 

Semen oder Grana Paradisi. Paradleskiirner. Malaguetta-Pfelfer. 
Gulneapfelfer. Gralnes de paradis. Manlguette. Grains of paradise. 

Am6mum granum paradfai. Z'f'l(/I"berooeae. Ingwergewiichse. 
WestkiiBte Afrikas. 

Samen 2--3 mm groIl, kantigeckig, mit fester, feinwarziger Samen
sehale, hart, gliinzendbraun, innen weill, mehlig. Gerueh, wenn zerrieben, 
wiirzig; Geschmaek gleichfalls, brennend-scharf, pfefferartig. 

Bestandteile. Xtherisches 01 1/2%; geruchloses, brennend-scharfes 
Harz 3%, beide in der Samenschale. 

Anwend ung. Friiher als Ersatz fiir Kardamomen, jetzt hauptsiichlich 
zum Verschiirfen von Essig, Speisesenf WlW. und in der Branntweinbereitung. 
Oder auch als Bienenwitterung. 

Semen Phaseoli. Fabae albae. WeiDe Bohnen. Haricot. Feves. Beans. 
Pha8loluil vulgdrV. Ph. f'lGMU. LegumintSBae. HiiJsenfriiohtler. 

Unterfamilie PapiliomUae. Schmetterlingsbliitler. 
Angebaut. 

Dienen in der Heilkunde nur zur Bereitung des Bohnenmehls, Farina. 
Fabarum, das zu trockenen Umsehliigen gegen Rose UBW., au13erdem aber 
zu Mitteln fiir die Hautpflege Verwendung findet. Bohnenmehl ist gelblich, 
hat einen strengen Geruch und oligen Gesehmack. Die Bohnen enthalten 
neben 25% Stiirkemehl, Zucker und Gummi, in sehr groBer Menge einen 
eiweiBartigen Korper, Legumin. 

**t Semen Physostfgmatis. Fabae Calab8.ricae. 
Kalabarbohnen. Gottesurteilbohnen. Eseresamen. 

Feves de Calabar. Feves d'epreuve. Calabar-beans. Ordeal-beans. 
PhYBo"igma tlenen6Bum,. Legumin6Bae. Hiilsenfriichtler. 

Unterfamilie Papiliondtae. ,Schmetterlingsbliitler. 
Westafrika, Kamerun. KalabarkiiBte. 

Die Samen der bohneniihnlichen Sehlingpflanze mit rotpurpurnen 
Bliiten sind nierenformig. 2-31/ 2 cm lang, 11/ 2-2 cm breit, Schale gliinzend, 
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rotbraun bis braunschwarz, der Nabel lauft an der Innenseite in Form 
einer breiten Furehe hin; bei frisch en Bohnen sind die scharf hervortretenden 

Abb 445. Physostigma venenosum. '/. natUrI. GroBe. 

Rander dieser Furehe rot. 
Vnter der harten Sehale 
liegt ein weiBer, zweilap
piger Samenkern. Ge
ruehlos; Gesehmaek sehr 
schwach (Abb. 445 u. 446). 

Bestandteile. Sehr 
giftiges Physostigmin, 
auch Eserin genannt; gif
tiges Eseridin; Starke
mehl 45%. Alles nur in 
den Samenlappen; die 
Schalen sind wirkungslos. 

Anwendung.DieKa
labarbohnen finden als 
solche so gut wie niemals 
Anwendung.Auchdas fru
her gebriiuchliehe wein-

Abb 446. 
Kalabarbohne in 

natUr\. GroBe. 

geistige Extrakt weicht mehr und mehr dem Gebrauche des aus ihm dar
gestellten Eserins (s. d.l. Dieses findet in der Augenheilkunde vielfach 
Anwendung, da es die PupiIIen erweiternde Wirkung des Atropins und des 
Hyoszyamins aufhebt. Auch in der Tierheilkunde. Es ist ferner ein Gegen
gift gegen das Strychnin und dessen Starrkrampf hervorrufende Wirkung. 

Der von den Englandern gegebene Name Ordealbean, Gottesurteilbohne, 
hat darin seine Begriindung, daB bei den Negerstltmmen der Kalabarkiiste zur 
Feststellung der Schuld das Essen einer solchen Bohne in zweifelhaften FaIl en 
bei dem betreffenden Verbrecher als Gottesurteil angewendet wird. Bleibt 
der Angeklagte nach dem GenuB einer Bohne leben, so gilt er als unschuldig. 

Priifung. 1. Es sind vielfach unter dem Namen wilde Kalabar
boh ne n oder auch Kali n iisse aus Afrika Samen in den Handel gekommen, 
die allerdings den Kalabarbohnen ahnlich, aber bei genauer Vergleichung, 
namentlich bei der Betrachtung der Form des Nabels, der fur die echten 
Kalabarbohnen ungemein bezeichnend ist, leicht von diesen zu unterscheiden 
sind. Sie enthalten kein Eserin und stammen von Entadaarten, sowie von 
Mucuna urens, der J uckbohne. 
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2. Auch die Samen von Pentaclethra macrophylla aus Afrika dienen 
zur Verfiilschung. Sie sind nicht nierenformig und dunkelrotbraun. Ent
halten viel fettes 01 und werden zur Gewinnung dieses Oles, das mit 
Owalaol bezeichnet wird, in Europa eingefiihrt. 

Dagegen sind die als lange Kalabarbohnen aus Angola kommenden 
Samen von Physostigma cyIindrosperma den echten gleichwertig. Ober
Wiche dunkelbraun, feingerunzelt, etwa 4 cm lang, mehr walzenformig, 
nicht nierenformig wie die echten Kalabarbohnen. Die Narbe verliiuft 
nur iiber die Hiilfte der kurzen Seite und endet mit einem kleinen Hocker. 

Semen (Nuclei) Pistaciae. Pistazien. GrUne Mandeln. 
Pistache. Nob de pistache. Pistachio-nut. 

Pi8tdcia tlera. Anacardiaoeae. Sumachgewachse. 
Mittelmeerlander wildwachsend und angebaut. 

Die Frucht ist eine Steinfrucht, doch kommt fast immer nur der Samen 
in den Handel. Dieser ist etwas dreikantig, mei!1t von der GroBe einer liing
lichen HaselnuIl. AuBen rotlich bis violett, innen grun oder gelb. Geruchlos; 
Geschmack siiB, mandelartig. 

Die Haupthandelssorte ist die sizilianische, auBen violett, innen 
grun. Ferner Tunis P. klein, auBen rot, innen lebhaft grun. Aleppo P. 
sehr groB, innen gelb. 

Pistazien werden des starken Olgehalts halber rasch ranzig. 
Bestandteile. Etwa dieselben wie die der Mandeln. 
Anwendung. Nur zur Verwendung in der Fein- und Zuckerbiickerei, 

zu Magenmorsellen. 

Semen Psyllii oder Pulicariae. Flohsamen. 
Graine de psylllon. Semence au puces. 

Plantago arendria. Pl. flsYUium. Plantagin4uae. Wegebreitgewachse. 
Mittelmeerlander. Siideuropa und Mitteleuropa wild und angebaut. 

Die Samen der einjiihrigen, 15--30 cm hohen Wegebreitarten mit 
sitzenden, schmalen Bliittern sind 2-3 mm lang, 1-1,5 mm breit, gliinzend, 
schwarzbraun, schildformig, oben gewOlbt, unten platt, mit einer Liings
furche, in der Oberhaut Schleim, gleich dem Leinsamen. Geruchlosj Ge
schmack schleimig. 

Bestandteile. Schleim 15%, Gummi. 
Anwend ung. Gegen Durchfall, Harnrohrenentzundung, krankhafte 

Schleimabsonderungen, Keuchhusten, iiuI3erIich bei Augenkrankheiten, zum 
Erweichen von Geschwiilsten, meist aber um Seide und feinem Leder Glanz 
zu geben, zum Steifen von Huten und Wiische, bei der Herstellung von 
Buntpapier, in der Zeugdruckerei und gleich dem Quittenschleim zu Mitteln 
ffir die Haar- und Hautp£lege. 

Semen Quercus. Glandes Quereus. CotyJed6nes Quercus. Elcheln. 
Gland de chilne. Acorns. 

Qudrou.s pedunouldta. Qu. 8888uill6ra. Fag6oeae. Buchengewi!.chSe. 
Europa. 

Die Eicheln, die N uIlfriichte der Eichbiiume, sitzen in einer becherformigen, 
kahlen Achsenwucherung, dem Fruchtbecher, so daB die ganze Frucht eine 



Semina.. Samen. 

Art Steinfrucht darstellt. Es kommenjedoch nur 
die von den Schalen befreiten Samenlappen der 
Eicheln in den Handel. Sie sind braunlichgrau; 
geruchlos; Geschmack herb, bitter. Die Eicheln 
werden gewaschen, bei kiinstlicher Warme 
scharf getrocknet unn die diinnen, sproden 
Fruchtschalen entfernt (Abb.447). 

Bestandteile. Starke 30-35%; ein fiinf
atomiger Naphthenalkohol C,H7(OH)5 Querzit; 
fettes 01; Gerbsaure. Die Eicheln finden immer 
nur im gerosteten Zustand, als Glandes 
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Abb.447. 
Friichte von Quercus pedun

culata. 
c Fruchtbecher, 
f Eichel. 

Quercus tostae praeparatae, Eichelkaffee, Cafe de glands, 
Roasted - acorn - seeds, Verwendung. Das Rosten geschieht in eisernen 
Trommeln unter bestandigem Umriihren, beim Rosten geht der grollte Teil 
der Starke in Dextrin iiber, zugleich entstehen brenzlige Stoffe, die den 
Eicheln einen dem Kaffee ii.hnlichen Geruch verleihen. 

Anwend ung. Als Ersatz des Kaffees, namentlich bei schwii.chlichen 
und driisenkranken, skrofulosen Kindern, ferner gegen Durchfall. Haufig 
mit Kakao zusammengemischt als Eichelkakao. 

Auf be wah run g. Eichelkaffee mull trocken, in gut schliellenden 
Blech- oder Glasgefallen aufbewahrt werden, da er sonst leicht dem Insekten
frall ausgesetzt ist, indem er an feuchten Orten von dem sogenannten 
Silberfischchen oder Zuckergast, Lepisma saccharina, heimgesucht wird. 

t Semen Sabadillae. SabadUlsamen. Liiusekiirner. 
Gralnes de c~vadUle. 

SchoenocaUlon ollicindle. SabadUla officindlw. Lilidceae. Liliengewachae. 

Unterfamilie MelanlAioitkae. 

Mittelamerika, Mexiko, Venezuela, auch angebaut. 

Friiher kam meist die vollstandige, dreifacherige Ka psel mit dem Samen in 
den Handel, obgleich nur die reilen Samen in der Heilkunde verwendet werden. 
J etzt kommen die Samen allein in den Handel. Die Samen, von denen 
2-5 in jedem der drei Fii.cher sich befinden, sind 5-9 mm lang, 
etwa 2 mm dick, langlich, an einem Ende abge
rundet, am andern scharf zugespitzt, aullen runz
lig, braunschwarz, innen heller. Geruchlos; Ge
schmack bitter, scharf. Sehr giftig! Der Staub 
des Pulvers erregt Niesen (Abb. 448). 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf bOch
stens 8 % betragen. 

Besta ndteile. Giftige Alkaloide Veratrin, Zeva
din, Zevadillin und Sa badin; Veratrumsaure; Fett. 

Anwendung. In der TierheiIkunde. Als Zu

Abb.448. 
Fructue and Semen Saba
dinse. f Frucht, d eJn 
Fruchtfach, 8 Samen. 

satz zu Lausepulver und Lausee88ig. In chemischen Fabriken zur Dar
stellung des Veratrins. 

Die Samen kommen in Sacken von etwa 60 kg in den Handel. 
Bachbelater-Ottenbacb. L 16. Aufl. 24 
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Semen Sinapis (nigrae). Schwarzer SenL 
Gralne ou semence de moutarde noire. Sllnevll nolr. Black mustard-seed. 

Brdasica nigra. Br. ;uncea. Oruci/erae. Kreuzbliitlergewiohse. 
Vorderasien. Jetzt vielfach angebaut. 

Der schwarze Senf ist eine gelbbliihende Pflanze, die auf Feldern an
gebaut wird. Die Friichte sind Schotenfriichte. Die renen Samen kugelig, 
kleiner als der gelbe Senf, etwa 1-1,5 mm dick, Samenhiille rothraun, matt, 
netzgrubig, mit Punkten versehen, mitunter wei13schiilferig, innen gel~; 
trocken geruchlos; das Pulver mit Wasser angeriihrt, nach. kurzer ZeIt 
einen scharfen, die Augen zu Tranen reizenden Geruch entwJCkelnd; Ge-

F 

Abb. 449. Brassica nigra. 

schmack anfangs olig und schwach 
siluerlich, hinterher brennend und 
scharf (Abb. 449 u. (50). 

Bestandteile. Fettes 01 
18-30%. Ein A1kaloid Sinapin an 

Abb. 450. Semen Sinapis. 
l Querschnitt ca. 25 fach vergrijBert. 

Schwefelsaure gebunden, Schleim, ein eiwei13artiges Ferment Myrosin und 
ein glykosidischer Korper, der die Eigenschaft einer Saure hat, die 
Myronsaure, die an Kalium gebunden ist und Sinigrin genannt wird. 
Diese Stoffe Myrosin und Sinigrin liefern bei Gegenwart von Wasser das 
atherische Senfol, das Allylsenfol neben Zucker und Kaliumbisulfat 
(s. Oleum Sinapis). Senfsamen enthillt keine Starke, darf also mit Jod
wasser keine Blaufarbung zeigen. 

Dem Senfmehle des Handels ist zum Teil das fette 01 durch 
Ahpressen entzogen, Semen Sinapis pulveratum semiexoleatum. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hOchstens 5 % betragen. 
Eine Verfii.lschung des Pulvers mit Kurkuma wird durch Rotfarbung 

beim Hinzu£iigen von etwas Schwefelsaure, der man ein Drittel Weingeist 
zugefiigt hat, erkannt. 

Der Senf wird an sehr vielen Orten gehaut. Die beliebteste Handels
ware ist die holla ndische; Korner sehr klein, dunkel, a.ber kraftig. 
Weniger geschiitzt sind die thiiringischen und russischen Sorten. 
Letztere, die in SiidruJlland in der Gegend von Sarepta in groJ3en Massen 
gebaut wird, stammt von Sinapis juncea, mit hellbraunen, etwas groJ3eren 
Samen. 
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Das Sarepta - Senfmehl, wie es aIs solches in den Handel kommt, 
wird von enthiilsten und entolten Senfsamen bereitet. In RuBland wird 
das fette Senfol Oleum Sinapis expressum oder pingue, das auch 
unter der Bezeichnung Sinapol in den Handel kommt, vielfach aIs Speiseol, 
auch ala Schmierol fiir feinere Maschinen und als Grundlage fiir Mittel zur 
Haarpflege, wie Haarol und Haarsalben, Pomaden, benutzt und deshalb ab
gepreJ3t. Ea ist ein hellgelbea bis dunkleres 01 von mildem, angenehmem 
Geruch und Geschmack. Mitunter dient es zur VerfaIschung von Leinol, 
ist aber leicht durch Erhitzen mit Bleioxyd oder alkoholischer Silbernitrat
Wsung nachzuweisen (s. Oleum Lini). 

Auch Italien (Apulien, SiziIien), Syrien, ferner in g r 0 fl en Men g e n 
Ostindien und auch Siidamerika (Chile) liefern Senfsamen. 

A n wen dun g. Innerlich kann das SenfmehI bei Vergiftungsfallen als 
leicht erreichbares Brechmittel dienen. Man gibt 5-10 g mit reichlich Waaser 
angeriihrt. AuJ3erlich dient es in Form von Senfteig oder Senfpapier als haut
reizendes Mittel. Ferner zu FuJ3badern. AuJ3erdem um dumpfigen oder 
strengen Geruch, z. B. Moschus, aus GefaJ3en, von Handen usw. zu ent
fernen. Seine Hauptverwendung findet der Senf zur Bereitung des 
Speisesenfs, des Mostrichs. 

Senfpa pier, als bequemer Ersatz des Senfteigs, wird dadurch bereitet, 
daJ3 man weiches, aber zahes Papier auf der einen Seite mit Kautschuklosung 
bestreicht, dann reichlich mit grobem SenfmehI bestreut und dieses dadurch 
auf dem Papier befestigt, daJ3 man das Papier durch Walzen laufen laflt. 

t Semen Staphisagriae. Stephanskorner. Liiusekorner. 
Semence de staphisalgre. Semence de dauphineUe staphlsaigre. Staves acre. 

DelpMnium 8laphy8dgria. Ranu1lC1dc:lceae. Hahnenfu/3gewachse. 
MitteImeergebiet. Siideuropa. Kleinasien. 

Samen plattgedriickt, dreieckig, etwa 6 mm lang und breit, 4 mm 
dick; Rilckseite gewolbt, rauh, grubig, graubraun bis scbwarzlich, 
innen gelblich. GeruchIos; Geschmack ekelhaft 
bitter, hinterher brennend-scharf. Giftig! 
(Abb.451). 

a 

Bestandteile. Fettes 0115%; giftigeAlka
loide Delphinin, Delpbinoidin, Delphisin und St.a
phisagrin. 

Anwendung. Als Zusatz zum Lausepulver, 
zur Darstelllmg des Delphinine und vielfach in 
der Homoopathie. 

**t Semen Stramonii. Stechapfelsamen. 
Stechapfelkorner. 

Semence de stramolne. Semence de pomme
eplneuse. Stramonium-seed. 

Datura .tram6nium. Solandceae. Nachtechattengewii.chse. 
Deuteohland. 

Samen klein, schwach, nierenformig, braun
schwarz, glanzlos, etwa 2-4 mm lang und 
breit; mit feinen Punkten versehen, innen weifl; 
geruohlos; Geschmack bitter, scharf (siehe auch 
Folia Stramonii) (Abb. 452). 

Abb. 451. 
a Sem. Staphlsagrlae. 
b UmrlBSe des Querschnittes. 
c Umrisse des Llingsschnittes. 

/),,{ " 
Abb.452. Semen Stramonll. 

1 natUrliche GroBe, 2 und S vier: 
fach vergroBert, 3. Ll1ngsdurch. 

schmtt. 
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Bestandteile. Fettes 01; giftiges Alkaloid Hyoszyamin, Spuren 
von Atropin und Hyoszin. 

A n we nd u n g. In der inneren Heilkunde zu Tinkturen, Extrakten usw. 
gegen Asthma. 

**t Semen Strophanthi. Strophanthussamen. 
Semence de strophantus. Strophantus-seed. 

SwaphamUII gratu8. SWOphanthUII kombe. SwaphamhUII hupidUII. Apocyndceae. 
Hundstodgewicbse. 

Siidafrika. 

Die Samen verschiedener Strophant,husarten. Das Deutscbe Arznei
buch liillt nur die von der Glanne befreiten, reifen Samen von Strophan
thus gratus zu. Es beschreibt sie als spindelformig, an der Basis mehr 
oder weniger abgerundet, manchmal fast scharf abgeschnitten, zusammen
gedriickt, nach oben zu scharfkaotig, zuweilen fast geflugelt, zuweilen auch 

Abb,453. 
IItrophanthUll8&men. a Mit Fedencbopf, 
b LADgII8Cbnitt des vergrOBerten Bamens, 

abgerundet, oben zugespitzt und oft 
mit dem Reste des grannenartigen 
Fortsatzes gekront, 11-19 mm, meist 
aber 12-15 mm lang; 3-5 mm breit 
und bis 1,3 mm dick, kahl, gelb bis 
gelbbraun. Fast ger1lchlosj Geschmack 
sebr bitter. Die vom D. A. B. 6 nicht 
zugelassenen von St. kombe und 
St. hispidus abstammenden S-15 mm, 
seltener 22 mm langen, 3--5 mm 
breiten und 2-3 mm dicken Samen 
sind mit einem graBen Federschopf 
gekrant, der bei der Handelsware 
meist entfemt istj sind flach-Ian
zettlich, zugespitzt und an'der einen, 
etwas gt'walb~n Fliicbestumpf -gekielt. 
Samenschale derb, mit graugrunen oder 
gelblichen, dicht anliegenden gliinzen
den Haaren bedeckt. Samenkem gelb
lich (Abb. 453a und b). 

B est and t e il c. Ein stick
stofffreies Glykollid, bei St. gratus 
g-Strophanthin, bei St. kombe k-Stro
phanthin genannt, mindestens 4 % 
und fettes iibelriechendes 01. AuJ3er
dem ein saponinartiger Korper, die 
Strophanthinsiiure, die bei hydroly
tischer Spaltung in Glukose und 
Strophanthigeninzprfiillt. Die Wirkung 
dieser Saure soli hamtreibend sein. 

Anwend ung. Namentlich in 
Form einer Tinktur gleich Digitalis 
gegen Herzkrankheiten und Asthma. 

N ach weis. Befeuchtet man einen Querschnitt des Samens von 
St. gratus mit 80 % iger Schwefelsaure, so farbt sich der Querschnitt. bald 
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rotlich, darauf rot bis rotviolett. Befeuchtet man dagegen einen Quer
schnitt des Samens von St. kombe mit einem Tropfen Schwefelsii.ure, die 
mit dem vierten Teil ihres Gewichtes Wasser verdiinnt 1st, so nimmt be
sonders das Niihrgewebe, meist auch der Keimling eine kriiftig griine Farbe 
an (Stropha.nthinreaktion). 

Priifung. Mitunter findet man Samen von St. kombe im Handel, 
die schon mit Weingeist ausgezogen sind. Man erkennt dies daran, daB 
die Haare nicht gliinzend. sondern verklebt sind. 

Gepulverte Samen von St. gratus diirfen keine Haare oder Kalzium
oxalatkristalle enthalten. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hOchstens 7% betragen. 

**t S~men Stryehni. Nuees v6mieae. Strycbnossamen. Brecbniisse. 
Kriibenaugen. NoiJ: vomlque. Vomlc-nut. 

Btr{;chno8 nu:!: 116mica. Loganidceae. Strychnosgewiichse. 

Ostindien, Koromandelkiist6. 

Die Beerenfrucht des immergriinen BrechnuIlbaumes ist einer Orange 
iihnlich. Unter der gelben, harten Schale liegt ein saftreiches, siiuerliches, 
nicht giftigea Fleisch, worin die Samen eingebettet sind. Diese, die 
sog. Kriihenaugen, aind kreisrund, acheibenformig, mit wulstigem Rand, 
2-2,5 cm im Durchmesaer, 2-3 mm dick, gelbgrau, mit dichten, von der 
Mitte nach, dem Rande zu anliegenden gliinzenden Haaren; die Samenachale 
diinn, das Niihrgewebe hornartig, weiBgrau, der Keimling etwa 7 mm lang, 
mit herzformigen Samenlappen, daa Wiirzelchen dem Rande des Samena 
zuwendend, so daB dadurch eine Erhohung am Rand entsteht. Von dem 
in der Mitte befindlichen, etwas hervortretenden Nabel zieht sich bis zum 
Rand eine Leiste. In Wasser eingeweicht, liiBt aich der Same in zwei 
scheibenartige Half ten trennen. Geruchlos; Gesr hmack (V orsich t) sehr 
bitter. Das Niihrgewebe enthalt keine Starke. Legt man einen Schnitt da
von in einen Tropfen rauchende Sal
petersiiure, so fiirbt er sich orangegelb. 

Strychnoasamen kommen meist 
iiber Bombay, Madras und Kochin 
in den Handel (Abb. 454: u. 455). 

·B 

2 

Bestandteile. Zweisehrgiftige 
Alkaloide, Strychnin 0,9-1,9% (a. d.) 
und Bruzin, gebunden an Igasuraaure. 
AuBerdem ein GIykosid Loganin. 1. StrychnOBBame:~b~:tii1. Gr6Be. 2. Lings-
Ferner Zucker und fettes 01. dUfchschnitt, B SamenBchale. 

Daa D.A. B. schreibt einen Gehalt 
von mindestens 2,5% Alkaloide vor, berechnet auf Strychnin und Bruzin. 

Anwendung. Die Strychnosaamen werden innerlich in aehr kleinen 
Gaben ala Pulver, Tinktur oder Extrakt gegen Nervenleiden, Magenerkran
kung und ahnliche Leiden, auch bei Ruhr und Durchfall, gegeben. AuBerdem 
zur Darstellung der Alkaloide. 

Beim Raspeln und Pulvern ist groBe Vorsicht anzu wenden. Schon kleinere 
Mengen des Pulvers bewirken starkes Erbrechen, dann Lahmungserschei
nungen, Starrkrampf; 3 g schon Bollen den Tod eines erwachsenen Menschen 
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herbeifuhren. Bei etwaigen Vergiftungsfii.llen ist sofort ein Arzt hinzuzuziehen; 
vorher sind die bei den Giften und Gegengiften angegebenen Mittel, vor 
aHem starker Kaffee und etwas Gerbsiiure, anzuwenden. 

Abb. 455. Strychnos nux vomica. A bltihend, B aufgeschnlttene Bliite, C Staubbeutel, 
D Frucht, E Querschnitt der Frucht, F Querschnitt des Samens, G Samen. 

N a c h wei 8. BrechnuI3pulver weist man wie folgt nach: 
1 Teil Pulver wird mit 10 Teilen verdunntem Weingeist 1 Minute lang 

in schwachem Sieden erhalten. Von dem stark bitter schmeckenden Filtrat 
verdampft man 5 Tropfen, gemischt mit 10 Tropfen Schwefelsiiure auf dem 
Wasserbad, es entsteht eine violette Fiirbung, die auf Zusatz einiger Tropfen 
Wasser verschwindet, aber bei erneutem Verdampfen wieder auftritt. Beim 
Verbrennen darf BreehnuB nur 3% Ruckstand geben. 

**t Sbmen St. Igm\tii. Fabae Ignatii. Ignatiusbohnen. 
Feves de Salnt·Ignace. Fruits du vomlquier Ignatler. St. Ignatius.beans. 

Strychnoa Igndtii. Loganidc81U. Strychnosgewii.chse. 

Philippinen. 

Die Frucht des kletternden Strauchs ist kiirbisartig; unter der harten 
Sehale liegt ein bitteres Fruchtfleisch, in dem die zahlreichen Samen dicht 
aneinander eingebettet sind. Sie sind meist dreieckig, 2-21/2 cm lang, 
bis zu 2 em breit, sehr verschieden gestaltet. AuI3en grau bis braun. fein
gerunzelt; innen hornartig, graugrunlich. Geruchlos; Geschmaek Behr 
bitter. 

Bestandteile. Dieselben wie bei Nuces vomicae. nur mehr Strychnin 
ala Bruzin. 
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Anwendung. In der Heilkunde so gut wie gar nicht, dagegen viel
fach in den chemischen Fabriken zur DarBtellung deB StrychninB. Da sie 
noch giftiger alB die StrychnosBamen sind, iBt die gro13te Vorsicht bei ihrer 
Verarbeitung geboten. 

Semen (Fabae) Toneo. Tonkabohnen. Feves de Tonea. Tonka-beaDs. 
Dipteri:t: oder Ooumarodna odordla. D. of11llnili/6lia. Legumi1l68ae. Hiilsenfriichtler. 

Unterfamilie Papiliondtae. Schmetterlingsbliitlergewiichse. 

Veneznela (Angostura), Guayana. 

Die Bohnen der Angostura und der BOg. hollandischen Sorte von 
Dipterix odorata Bind 3-4 cm lang, bis zu 1 cm breit, etwa 8-10 mm dick, 
meist etwas gekriimmt, an beiden Enden stumpf; mit diinner, zerbrechlicher, 
leicht ablosbarer, schwarzer, fettglanzender, runzeliger SamenBchale. Samen
lappen gelbbraunlich, meist durch einen mit KumarinkriBtallen bedeckten 
Spalt getrennt (Abb. 456). Angostura ist der alte Name der 
heute Ciudad Bolivar genannten HauptBtadt VenezuelaB am 
Orinoko. Die sog. englischen Tonkabohnen, auch Para
Tonkabohnen genannt, von Dipterix oppoBitifolia aus Eng
lisch-Guyana, Bind bedeutend kleiner, au13en mehr braun als 
schwarz, innen ebenfalls heller, mehr wei13, Belten kriBtallisiert. 
Die Frucht deB eine Hohe von 20 m erreichenden, nur ver
einzelt vorkommenden Baumes iBt eine Art Steinfrucht, und 
es liegt in der hiilBenartigen harten Steinschicht ein Same. 
Ein aUBgewachBener Baum, in Venezuela Sarrapia genannt, 
liefert biB zu 50 kg Samen, die von den Sarra pieros ein
geBammelt werden. Nach voller Ernte tragt der Baum aber die 
nii.chsten zwei Jahre keine Friichte. Die harte SteinBchale Abb. 456. 

Tcnkabohnr, 
wird zerklopft und der Same herausgenommen. natUrJ. Gr. 

Urn das Kristallisieren der Bohnen zu verstarken, soll 
man sie nicht ganzlich reif in Fasser packen und schwitzen lassen, da
nach mit Rum iibergie13en, dieBen aber bald wieder abflie13en lassen. 

Geruch vanille- und melilotenartig; GeBchmack bitter, gewiirzhaft 
und oligo 

BeBtandteile. Kumarin (B. d.), und zwar hollandische Tonkabohnen 
1--1,5%; Fett, Starke. 

A nwend ung. Bei der Bereitung von Blumendiiften; zwischen Rauch-, 
Schnupf- und Kautabak und alB Ersatz des Waldmeisters bei der Mai
weinessenz. 

Als Ersatz der zeitweilig sehr teuren Tonkabohnen wird eine Droge 
unter dem Namen Va nilla - Root in den Handel gebracht. Es sind die 
Stengel und Blatter von Liatris odoratissima. Die Ware riecht ungemein 
stark nach Kumarin und ist namentlich zur Verarbeitung deB Tabaka sehr 
geBucht. 
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Gruppe XII. 

Sporen, Driisen, Haare, Gallen. 
Lycop6dium. SpOfae Lycop6dii. Biirlappsporen. 

Biirlappsamen. Hexenmehl. Streupulver. Blltzpulver. Wurmmehl. 
Schlangenmoossamen. Giirtelkrautsamen. Wolfsrankensamen. Poudre de 
IYcopode. Soufre veglltal. Lycopodium-powder. Witch-meal. Earthmoss-seeds. 

Lycop6dium elavdtum vnd andere Lycopodiumarlen. PIIlrWophYIa. Farnpflanzen. 
Familia Lycopodiaceae. Biirlappgewii.chse. 

Nordliches Europa. 

Die Pflanze ist krautartig, kriechend, mit ahrchenartigen, auirecht
stehenden Sporentragern. Dies werden im Juli bis September, kurz bevoI 
fis reif sind und zu staub en beginnen, eingesammelt, in Gefallen an der 

Sonne getrocknet und dann 

Abb.457. 
Lycopodium clavatum. Eln Stnck des Stengels mit 
Frucbtlbren (f), balbe GrODe. a Stengpl-, b Frucht
stengelblatt (belde vergrllBert), c Deckblatt aus der 

Frucbtlhre mit Sporangium, d Sporen. 

ausgeklopft. Das so gewonnene 
Pulver ist das Lykopodium 
(Abb. 457). 

Es sind die Sporen der 
Pflanze, die sich in eigenen 
nierenformigenSporen behaItern, 
in Sporangien befinden, die an 
der Innenseite, an der Basis der 
sporentragenden Blatter stehen. 

Lykopodium ist ein Il'ichtes, 
bIaIlgelbes, sehr bewegliches, ge
wissprmallen fliellendes Pulver, 
waszugleich ein Zeichen derGiite 
und Reinheit ist. In die Licht
fIamme geblasen, blitzartig ver
brennend, aui Wasser schwim
mend, da es lufthaltig ist, ob
gleich spezifisch schwerer aIs das 
Wasser. Nur nachdem es im 
Morser unter starkem Drucke 
zerrieben, lallt es sich mit Wasser 
mengen; mit Wasser gekocht 
sinkt es unter. Es ist geruch
und geschmacklos. 

Unter dem Mikroskop zeigt 
ell eine eigentiimIiche, sehr kenn

zeichnende Form; vierseitig mit einer gpbogenen Flache, wahrend die 
iibrigen drei gerade sind, netzadrig und mit drei an der Spitze zu
sammenfliellenden Leisten besetzt, dadurch von allen anderen Bei
mengungen zu unterscheiden. 

Die bei weitem gro./3teMenge der Handelsware stammt ausRuIlIand, doch 
liefern a uch Harz, RhOn, Spessart und die Schweiz ziemlich bedeutende Mengen. 
Die beste Ware wird aIs dreifach gesiebte Naturware bezeichnet. Sie 
kommt in 50-kg-Sacken oder lO-kg-PapierbeuteIn in den Handel. 
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Bestandteile. Fettes 01 bis 50%; Schleim; Spuren von Pflanzen
sauren; Zucker und Spuren eines fliichtigen Alkaloids. 

Anwendung. lnnerlich, mit Wasser zu einer Art Emulsion ver
rieben, gegen Blasenleiden. Meist aber als Streupulver gegen das Wundsein 
der Kinder. In der Feuerwerkerei, der Pyroterhnik, und zum Einstreuen in 
Maschineng-u13formen, daB der GuB nicht anhaftet. AuBerdem zur deut
lichen Sichtbarmachung von Fingerabdriicken an Tiiren, Fenstern und 
anderen Gegenstanden, um die Fingerabdriicke photographieren zu konnen. 
Hierzu mischt man Lykopodium mit Karmin. 

Abb.458. 
I.ykopodium und seine VerfAIBChun~en, L Lycopodium, P Pollenk6mer von 
Pinus sllvestrls, C Pollenk6mer von Corylus avellana, S Sulfur Bubllmatum. 

(Alles 200 mal veIgr61lert.) 

Priifung. Als Verfiilschungen kommen vor: Bliitenstaub der Kieft>rund 
des Haselnu13strauchs, Corylus avellana, von der italienischen Stadt Avella 
abgeleitet, wo nach Plinius viele Hasel wuchsen, Schwefel, Stiirkemehl mit 
Methylorange aufgefarbt, Kreide, Gips, Schwerspat, Sand usw. Bliitenstaub 
nno Schwefp) sind durrh das Mikroskop zu erkennen; die iibrigpn fallen beim 
Schiitteln mit Chloroform zu Boden, wah rend das reine Lykopodium oben 
8chwimmt. Schwefel zeigt sich auch beim Verbrennen durch den Geruch 
nach Schwefeldioxyd. Geringe Mengen von Bliitenstaub der Nadelhi.ilzer 
konnen meist nicht als Verfiilschung angesehen werden, da sie von in der 
Nahe wachsenden Baumen auf die Lykopodiumpflanze ge£aUen sind. Jedoch 
werden in Osteneic·h die Pollen geradezu eingesammelt und zum Verkauf 
gebracht, osterreichisches Lykopodium, die dann zweifellos als 
Verfiilschungsmittel dienen (Abb. 458). Oder man weist die mineralischen 
Beimischungen durch Bestimmung des Aschengehalts nacho Unverfiilschtes 
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Lykopodium darf von 100 Teilen nach dem Verbrennen nur 3 Teile Asche 
hinterlassen. Eine Auffiirbung mit gelbem Teerfarbstoff, die in neuerer 
Zeit beobachtet worden ist, erkennt man beim Kochen mit Wasser, es 
fiirbt sich gelb, oder durch Ausziehen mit Weingeist. 

Gutes Lykopodium muJ3 hell von Farbe, frei von Bliittern und Stengel
chen und leichtflie13end sein. 

Es dad niemals bei offenem Licht umgefiillt werden, 
d a e sin f 0 I g e d e r F e i n h e i t B e h r lei c h t Feu e r fa n g e n k ann. 

Unter Lykopodi umersatz, zum Einstreuen in Maschinengu13-
formen, yersteht man gepulverten Bernstein oder ein Gemisch von Talk 
und RuJ3. 

Lupulfn. Glandulae Lupuli. Lupulin. Hopfendrusen. Lupuline. Lupulin. 
Humul'UII lupul'UII. Moracea8. Maulbeergewachse. 

Wild und angebaut. 

Das Lupulin besteht aUB den Oldriisen der Hopfenkatzchen (s. Flor. 
Lupuli) und wird durch Reiben und Absieben von diesen getrennt. Mehl
artig fein, frisch gelbgriin. Geruch und Geschmack kriiftig-gewiirzhaft. 
Mit der Zeit wird es braun, nimmt kiiseartigen Geruch an und ist unwirksam. 

Guter Hopfen gibt etwa 10% Oldriisen. Unter 
dem Mikroskop hat Lupulin eine gedrungene, 
pilzformige Gestalt (Abb. 459). 

Der Riickstand nach dem Verbrennen ist 
meist Behr hoch, zwischen 16 und 20%. 

Bestandteile. Bitten's, goldgelbes Harz 
etwa 50%; atherisches 011-3%; etwas Gerb
Baure und 10% Bitterstoff. 

Anwend ung. Das Lupulin ist der eigent
lich wirksame Bestandteil des Hopfens, und auf 
seiner Gegenwart beruht auch die Anwendung 

Glandulae L~~~ii~5~Omal vergr. des HopfenB beim Brauen. In der Heilkunde 
findet es in kleinen Gaben Verwendung gegen 

verschiedene Leiden der Harn- und Geschlechtswerkzeuge in Mengen von 
0,5-1 g mehrmals taglich, sowie gegen Schlaflosigkeit. Ferner in der 
Likor- und Branntweinbereitung zu Wermutwein. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt und mu13 alljahrlich erneuert 
werden. 

** Kamala. Gllmdulae Rottlerae. Kamala. 
MalMtus l'hilippinenaiB. (RoUlt.ra tinct6ria.) Euphorbidceae. Wolfsmilchgewachse. 

Vorderindien, Philippinen, Australien. 

Die im Marz geernteten Friichte des strauchartigen Baumes sind drei
fiicherige Kapselfriichte; dicht mit kleinen rotbraunen Driisen und Biischel
haaren bedeckt. Diese werden zur Zeit der Reife abgebiirstet oder durch 
Schiitteln in Sieben oder Korben und Reiben der Friichte, vielfach unter 
ZUBatz von Sand oder Ton, gesammelt und bilden die Kamala des HandeIs; 
ein feines, braunrotes Pulver, das fiir den Gebrauch in der Heilkunde durch 
vorsichtiges Absieben moglichst von etwa beigemengtem Sand befreit 
werden muJ3. Eine gute Ware fiir die Zwecke der Heilkunde darf beim 
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Veraschen hochstens 6% Riick
stand hinterlassen (Abb. 460 
und 461). Das Pulver ist sehr 
leicht, verbrennt, in die Flam
me gebJasen, gleich dem Lyko
podium, mischt sich nicht mit 
Wasser und gibt auch an dieses 
nichts ab; siedendes Wasser 
wird schwach hellgelblich, da
gegen wird alkalisches Wasser 
dadurch rotgelb bis tiefrot ge- a Kamaladriisen, b vo:~~~ ~~~ie gesehen, c Biischel. 
farbt. Ebenso werden Weingeist, harchen. 

Ather und Chloroform gefarbt. 
Zieht man Kamala mit Schwefelkohlenstoff aus, so erhalt man beim Ver
dunsten gelbe Kristalle, das sog. Rottlerin, das mit Alkali eine tiefrote 
Farbe gibt. Geruch und Geschmack fehIen. 

Abb. 461. Mallotus philippineRsis. A bllihende mannliche, B bllihende weibliche Pflanze. 
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Bestandteile. Rottlerin; gelbroter Farbstoff; Spuren von atheri
schem 01; verschiedene Harze etwa 80%. 

Anwendung. Als ausgezeichnetes Bandwurmmittel, 6-12 g, am 
besten in mehrere Gaben geteilt. In Indien, England und auch bei uns 
benutzt man die Kamala zum Farben von Geweben. Kamala fur Farberei 
enthalt mitunter bis zu 60% fremde Bestandteile. 

Unter Wurrus oder Warrus sind ahnliche Drusen der Hulsenfriichte 
von Crotalaria erythrocarpa Arabiens und N ordafrikas zu verstehen. Sie sind 
durch das Vorhandensein von einfachen Haaren zu erkennen. Haben so 
ziemlich dieselben Bestandteile wie Kamala und ersetzen diese haufig beim 
Farben. 

Plmghawar Djambi. P6nnawar Djambi. Pulu Palm Kidang. 
P81eae haemostaticae. 

Unter diesen Namen kommen die Spreuhaare der Wedelbasen ver
schiedener ostindischer Baumfarne, namentlich CibOtium Baromez, haupt
sachlich von Java und Sumatra aus, in den Handel. Sie bilden eine weiche, 
krause, goldgelbe bis braune Wolle, deren einzelne Harchen mehrere Zenti
meter lang sind und die als blutstillendes Mittel dient. Ihre Wirkung be
steht nur darin, daB sie das Blutwasser, das Serum des Blutes aufsaugen 
und dieses dadurch verdicken. In groBen Massen werden sie als Polster
stoff verarbeitet. 

Gallae. GaUiipfel. Gallen. Galles on cecldles. GaUs. 

Unter Gallapfeln verstehen wir krankhafte Auswiichse, dadurch her
vorgerufen, daB verschiedene Insekten ihre Eier mittl'ls Legestachels in 
Blattknospen, Blatter oder Friichte legen. Durch den Stich und die weitere 
Entwicklung der Eier entsteht an der betreffenden Stelle ein verstarkter 
SaftezufluB. Es bildet sich um das Ei und spater um die Larve eine starke 
Zellenwucherung, und allmahlich entsteht der Auswuchs, den wir Galle 
nennen. 

Wir konnen zwei Hauptgruppen unterscheiden. Eichengallen, 
Galles de chene, Oak - apples, Gall- nuts, die eigentlichen Gall
apfel, hervorgerufen durch den Stich der Eichengallwespe, Cynips tinct6ria, 
auf verschiedenen Eichenarten, besonders Querus infectoria, und die chine
sischen und japanischen Gallen, entstanden durch den Stich der 
chinesischen Blattlaus, Aphis chinensis oder Schlechtendalia chinensis, auf 
den Bliittern und Zweigen einer Sumachart, Rhus semialata. 

Von den Eichengallen unterscheidet man im Handel asiatische, 
meist auf Quercus infect6ria, und europaische auf Quercus cerris und 
sessilifl6ra gewachsen. 

Die asiatischen sind voll, schwer, 1,5-2,5 em im Durchmesser, rund
lich oder birnenformig, stachlig-warzig, sehr hart, beim Zerschlagen innen 
strahlig oder kornig und einen deutlich begrenzten, starkehaltigen Kern mit 
einer etwa 5-7 mm groBen Hohlung zeigend, worin sich bei Gallen ohne 
Flugloch noch das Tier befindet. Die beste Ware kommt unter dem Namen 
Aleppo oder turkische G., Gallae halepenses nach Alexandrette 
oder Trapezunt und von hier uber Triest, Genua, Marseille und Liverpool 
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in den Handel. Unausgesucht ist diese Ware gemengt aus kleineren, fast 
schwarzlichen, sehr hockerigen und groJleren, griinlichen, weniger stachli
gen, leichteren Gallen. Letztere sind minderwertig, vielfach schon mit 
einem Bohrlocbe versehen, aus dem das lnsekt ausgeschliipft ist. Diese 
unausgesuchte Ware wird vom D.A.B. 6 vorgeschrieben. Die Aleppo-G. 
gehen ofter nach Abuschir 
am Persischen Meerbusen 
und kommen dann iiber 
Bombay als indische 
Gallen in den Handel. 
Die Smyrna-, Tripo
litaner und syrischen 
Gallen sind blaB, glan
zend, nicht so voll und 
leichter als die vorige 
Sorte (Abb. (62). 

Tl1rklsche GallApfeJ. a eln ganzer G. mit Flugloch; b und 0 
derselbe 1m Durcbsobnltt; bohne, emit Flugloch. 

Gute Galliipfel miissen moglichst frei von angebohrten sein, wei! bei 
diesen der Gerbstoffgehalt geringer ist als bei den nicht vollig entwickelten. 

Galla.pfelpulver wird durch verdiinnte Eisenchloridlosung (1 + 9) 
schwarzblau. 

Die europaischen Gallapfel sind auJlen glatt, hochstens runzIig, 
leicht, bedeutend kleiner, ohne Sta.rkegehalt, aber so geringwertig, daB 
sie fUr den Drogenhandel gar nicht in Betracht kommen. 

Chinesische oder japanische Gallen, Gallae sinenses, Galles 
de Chine ou du Japon, sind auBerIich von den Eichengallen sehr ver
schieden. Es sind blasenformige Auswiichse, 3-8 cm lang, 2-4 cm 
breit, meist nach beiden Enden verjiingt, diinnwandig, und da sie vor 
dem Trocknen in heiJ3es Wasser gelegt werden, hornartig, mit zackigen 
Auswiichsen oder unverzweigt, dann pflaumen- oder birnenformig, 
leicht zerbrechlich; auBen graugelb mit 
feinen Haaren bedeckt (Abb.463). 

Bestandteile. Gerbsiiure 50 bis 
70%, sog. Gallusgerbsaure, und zwar 
enthalten die chinesischen mehr als die 
Eichengallen, bis zu 77% (s. Acidum 
tannicum); Gallussaure 2%; Ellagsaure, 
aus der Gerb- und Gallussaure durch 
Einwirkung von Luft entstanden 
CuH,Os + 2 ~O , Gummi; Starke 
(europaische und chinesische nicht). 

Anwendung. Mitunter gegen 
Zahnschmerz und gegen Frostleiden in 
Form eines weingeistigen Auszuges, als 
Zusatz zu Kopfwassern, ferner auch zu 
Holzbeizen. Vor allem zur Darstellung Cblneslscbe Gall~:~i.46:·geijffnet. um den 
des Tannins; in der Farberei und zur Inbalt zu zeigen. 

Tintenbereitung (s. d.). 
Bei den oft hohen Preisen der Gallapfel hat man zahlreiche andere 

Stoffe, welche ebenfalls eisenblauenden Gerbstoff enthalten, als Ersatz
mittel in den Handel gebracht. Hierher gehoren u. 3.: 
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Knoppern, Gallons d u Piemont ou de Hongrie, entstehen durch 
den Stich von Cynips Quercus cali cis in den jungen Fruchtbecher von Quer
cus pedunculata und sessiliflora. Sie sind etwa 2-3 em groIl, gelbbraun, 
kantig, staehelig und umschlieIlen oft noch die verkriippelten Samen. Sie 
werden im Herbst gesammelt. Hauptbezugslander sind Ungarn, Kroatien 
und Dalmatien. 

Valonen oder orientalische Knoppern, auch Ackerdoppen 
genannt, Gallons du Levan t, sind die Fruehtbecher von Quercus aegilops, 
Quercus valonia und konimen von den lonischen Inseln, der Krim, Dedea
gatsch usw. 

Ferner gehoren hierher Algarobilla, die Friichte eines ehilenischen 
Schmetterlings bliitlergewachses, Caesalpinia melanoearpa; Man g 1 e r i n d e 
von Afrika, dicke, rotbraune Rindenstiicke, und vor allem: 

Dividivi oder Libidivi, die Friichte von Caesalpinia eoria.ria, aus 
Westindien und Siidamerika. Sie sind 3-5 em lang, etwa 2 em breit, ge
kriimmt, siehel- oder s-formig, 3-9facherig, nicht aufspringend, braun, 
glanzend. Enthalten 30-50% Ellagengerbsaure (CaHlDOlD). 

B a b I a h, die Friichte von Acacia bambola und einigen anderen Mimosen
arten Ostindiens. Glatt, 3gliedrig, eingesehniirt, fein und kurz, graubehaart; 
die Samen schwarzbraun, mit gelbem Rand. 

Myrobalanen oder Myrabolanen, Galles de Mirobalan, Noix 
de Bengale, die Friiehte verschiedener Terminaliaarten Indiens. Dattel
oder birnformig, etwa 5 em lang, 2,5 em dick, mit Langsrunzeln versehen, 
gelb bis dunkelbraun. Enthalten bis 45% Gerbsaure von der Zusammen
setzung der Ellagengerbsaure. 

AIle diese verschiedenen Ersatzstoffe, zu denen noch das Quebracho
holz kommt, sind meist bedeutend gerbstoffarmer als die tiirkischen und 
ehinesischen Gallen, konnen auch zur Darstellung des Tannins nieht benutzt 
werden, dienen daher nur zu Farberei- und Gerbereizwecken und zur 
Tintenbereitung. 

Gruppe XIII. 

Gummata. Gummiarten. 
Unter Gummi im Sinn der Warenkunde verstehen wir an der Luft ein

getroeknete Pflanzensiifte, welche in Wasser entweder IOslich sind oder nur 
stark aufquellen und in dieser wasserigen Losung eine klebri~e Beschaffenheit 
zeigen. In Weingeist sind sie unloslich, werden Bogar durch ihn aus ihrer 
wasserigen Losung ausgefallt. Das Pflanzengummi entsteht wie man an
nimmt aus einer Umsetzung der Zellulose durch ein Ferment und mog
liehenfalls durch Hinzutritt von Sauerstoff und unter Mitwirkung von 
Bakterien. Das Gummi findet sich in fast allen Pflanzensiiften, jedoch 
sind es nur die Familien der Mimosoideae, Holzgewachse mit paarig
gefiederten Blattern, und der Papilionatae, def Schmetterlingsbliitler
gewachse, die beide Unterfamilien der Leguminosae, der Hiilsenfriichtler 
bilden, ferner die Familie der Prunoideae, eine Unterfamilie der Rosaceae, 
der Rosengewaehse, z. B. Prunus domestica, Zwetsche oder Pflaume und 
Prunus cerasus, die Sauerkirsche, die uns Drogen dieser Gruppe liefern. 
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Gummi africanum oder Gummi Mimosae oder Gummi Acaciae. 
Gomme arabi que (vrale ou de Senegal). Gum arabic. 

Acdcia.Arten. Legumin08ru. HiiIsenfriichtler. Unterfamilie Mimosoideae. 
Nordost. and Nordwestafrika. 

Hierher geMren die beiden Hauptgruppen dieser Gummiart, das ara
bische und das Senegalgummi. 

Gummiarabikum, arabisches Gummi. Der Name ist insofern 
falsch, als es nicht aus Arabien kommt, sondern nur in frliheren Zeiten aus
schlie.6lich liber Arabien 
ausgeflihrt wurde. Es 
stammt in Wirklichkeit 
aus Oberagypten, Nubien, 
Kordofan, aus der Gegend 
des Weill en Nils, wird des
halbauchSudangummi 
genannt und kommt jetzt 
liber Omdurman, Suakin, 
Massauah am Roten Meer 
und Gedda (Dschidda) in 
Arabien nach Kairo, und 
von dort liber Triest in den 
Handel. Kleinere Mengen 
gehen auch noch heute 
liber Ostindien in den euro
paischen Handel liber. Als 
Stammpflanzen werden 
namentlich Acacia sene
gal, auch A. verek genannt, 
A. arabica, A. tortills, 
A. Ehrenbergiana ange
geben, stachelige Baume 
und Strii.ucher aus der 
Familie der Mimosoideen, 
die in den steDpenartigen 
Wiisten jener Gegenden 
wachsen und eine Hohe 
bis zu 6 m erreichen 
(Abb. 464). Wii.hrend der 
trockenen J ahreszeit, im 
Januar bis April, zur Abb.464. Acacia arsbica. 

Bllitezeit, reiBt die Rinde 
der Baume vielfach ein oder wird klinstlich eingeritzt; aus den Rissen 
tritt das anfangs fllissige, bald aber erhartende Gummi aus und wird 
von dem Winde herabgeworfen und gesammelt. Es sollen bei der Ent· 
stehung des Gummis gewisse Bakterien mitwirken, doch ist der eigent· 
Hche Vorgang noch nicht aufgeklart. Die Ernte ist mehr oder weniger 
gro.6, je nachdem die heiBen Winde haufiger oder weniger haufig auf
treten. Die ersten Zufuhren werden von den europaischen Abnehmern 
nicht so geschii.tzt, da sie infolge der schnelleren Beforderung auf der Eisen-
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bahn noch nicht geniigend ausgetrocknet sind. Es sind fiir Gummiarabikum 
das Lagern in den heiBen Gegenden der Ursprungslander und die friihere 
Beforderung mittels der Kamele nur von Vorteil. Gummiarabicum bildet 
runde Stiicke, diese zerbrockeln jedoch beim volligen Austrocknen in 
klein ere, eckige Bruchstiicke von sehr verschiedener GroBe und weiBer 
bis brauner Farbe. AuBen matt und rissig, Bruch feinmuschlig, glasglanzend, 
durchsichtig. Geruchlos. Das echte arabische Gummi zieht keine 
Feuchtigkeit an, ist leicht zupulvern und lost sich in demdoppeltenGe
wichte kalten Wassers vollstandig auf. Der entstandene Gummischleim 
zeigt faden Geschmack und schwach saure Reaktion. 1st mit Bleiazetat
losung ohne Triibung mischbar, wird jedoch durch Bleiessig ausgefallt, selbst 
wenn in 50000 Teilen der Gummilosung nur ein Teil Gummi vorhanden ist. 
Durch Weingeist, Eisenchloridlosung und Borax wird GummiloF\ung zu einer 
steifen Gallerte verdickt. Handelssorten sind: Kordofan, Gezireh, Suakin, 
Gedda, wovon Kordofan die beste Ware ist. 

Alles Kordofangummi bzw. Sudangummi kommt in rohem Zustande, na
turell, in den europaischen Handel und wird hier erst nacbGroBe und Farbe 
gesondert, wahrend Senegalgurumi hii ufig schon in den Ausfuhrbii.fen gesondert 
wird. Man unterscheidet electum oder albissim um, die hellsten, fastfarb
losen Stiicke; dann hell blond, blond und naturell; endlich die abge
siebten, ganz kleinen Brucbstiicke, vielfach untermischt mit Sand und son
stigen Unreinigkeiten als Gummi arabicum in granis. 

Das D.A.B. 6 schreibt arabisches Gummi vor und laBt auf Ver
falschung niit Starke und Dextrin wie folgt priifen: Wird 1 g arabisches 
Gummi mit lOccm Wasser angerieben, mit Salzsaure schwach angesauert 
und 1 Tropfen Jodlosung versetzt, so darf weder eine blaue noch weinrote 
Farbung entstehen, auch dann nicht, wenn man das Gemisch aufkocht und 
nach dem Erkalten mit einem zweiten Tropfen JodlOsung versetzt. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hOchstens 4 % betragen. 
Gummi - Senegal, Senegalgummi, ebenfalls von Acacia senegal, 

wie Kordofangummi abstammend, ferner von Acacia vera, A. Adansonii, 
kommt aus Senegambien, den franzosischen Besitzungen am Senegal, iiber 
St. Louis und Goree und von dort iiber Bordeaux und iiber Marseille in den 
Handel. Es bildet rundeStiicke mit weniger starkgerissener, mebr zusammen
gefiossener Oberflache, zuweilen auch mehr langliche oder wurmformige 
Stiicke mit gro13muscheligem Bruch. Es unterscheidet sich von der vorigen 
Sorte schon dadurch, das es nicht freiwillig zerbrockelt; es zieht im Gegen
teil Feuchtigkeit an, ei~net sich desbalb schlecht zum Pulvern. DE'r Ge
schmack ist etwas sauerlich; in kaltem Wasser lost es sich selten vollkommen, 
sondern quillt mehr oder weniger auf. Hierher gehoren dem Werte nach 
Senegal vom unteren Flu1llauf (Senegal basdu fieuve) Galam-, Sala
breda-, Bonda Gummi u. a. m. 

AuBer diesen beiden Hauptl:lorten kommen namentlich seit der zeit
w:eiligen sehr grollen PreiEsteigerung des arabischen Gummis verschiedene 
andere Mimosengummis von Mogador, vom Kap der guten Hoffnung, aus 
Kamerun, aus Deutsch-Siidwestafrika, iiber Angra Pequena, Austra
lien, Ostindien und Amerika in den Handel. Sie sind in einzelnen Sor
ten, wie die Angra PequenaBorte, recht Bchon von AussE'hen, gleicben 
in Art und Form dem arabischen G., Bind aber meist sehr geringwertig, 
da sie sich nur zum Teil IOBen. Sie sind nur fiir einzelne technische 
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Zwecke, bei denen es sich nicht um eine vollige Losung handelt, brauch
bar. Einige von ihnen quellen in kaltem Wasser nur zu einer gallert
artigen Masse auf. 

Kirsch- oder Pflaumengummi, Gummi Cerasorum, Gomme 
du pays, aus der Rinde der Kirsch-, Pflaumen- und Aprikosenbiiume 
ausgeflossenes und an der Luft erhiirtetes Gummi, mit denen die gering
wertigen Sorten hiiufig vermengt sind, ist weicher, mehr braun oder bern
steingelb und lost sich in Wasser nur zum Teil auf. 

Bestandteile. Arabin- oder Gummisiiure etwa 80%; Kalk und 
Magnesia 3%; Wasser 17%; Spuren von Zucker. Das Gummi besteht so 
in der Hauptsache aus saurem arabinsaurem Kalk, ferner arabinsaurer 
Magnesia. AuJlerdem sind ungeformte Fermente, sog. Oxydasen vorhanden, 
die auf viele andere Korper oxydierend einwirken, durch Erhitzen des 
Gummis oder seiner Losung aber unwirksam gemacht werden. Die Bestand
teile sind auch bei den nicht vollig loslichen Sorten dieselben. Man nimmt 
an, daB hier nur eine andere Art, eine Modifikation, der Arabinsiiure vor
handen ist, die man mit Metaarabin bezeichnet hat. 

Anwendung in der Heilkunde als reizlinderndes Mittel bei krank
haften Schleimabsonderungen, Durchfall usw., auch als Pasta gummosa, 
Pasta Althaeae. Ferner als Bindemittel fur 01 und Wasser, fur Emulsionen; 
als Bindemittel fur Pillen usw. In der Technik ist seine Anwendung 
sehr mannigfaltig als Klebstoff, all! Schlichte und zum Verdicken der Druck
farhen usw. 

Gummi Tragacantha. Traganth. Gomme adragante. Tragacanth. 
Aatrtigalw liS""'. A. cr&icw. A. gUmmiler. Legumin68ae. Hiilsenfriiohtler. 

Unterfamilie Papiliondtae. Sohmetterlingsbliitlergewiohee. 
Kleinaeien, Griechenland, Syrien, Persien. Siidamerika. 

Die genannten strauchartigen, dornigen Astragalusarten werden 
nirgends angebaut: die Ware wird nur von wildwachsenden Pflanzen ge
wonnen. In der Turkei sind die Hauptgewinnungsbezirke Kaisarieh, Ewerek 
und Nigde. Die hier geerntete Ware wird iiber Konstantinopel verschickt 
(Abb.465). Der Traganth ist ein aus schleimigen Zellmembranen des Markes 
und der Markstrahlen entstandener und durch chemische Umsetzung ver
hiirterter Pflanzenschleim, der teils freiwillig, teils durch kunstliche Ein
schnitte und Stiche ausflieJlt, namentlich aUti dem unteren Teile des Baumes. 
Man entbloJlt zu diesem Zwecke den unteren Teil des Stammes und den 
oberen Teil der Wurzel von der Erde und macht hier die Einschnitte oder 
Stiche. Der austretende Saft erhiirtet bei gftnstigem, trockenem Wetter 
innerhalb drei Tagen. Die Ernte findet im Juni statt. Die Stucke sind je 
nach der Form des Einschnittes bliitterartig, bandformig oder wurm
formig, vielfach gewunden und gedreht, mit dachziegeJformig uber
einanderliegenden Schichten. Milchweif3 bis gelblich, matt und durch
scheinend, die geringwertigen Sorten briiunlich. Die eraten Einschnitte 
liefem die beste Behr weiJle Ware, die darauf folgenden die gering
wertigere gelbe. Geruchlos und von fadem, schleimigem Geschmack. 
Man unterscheidet im Handel 1. Smyrna- oder Bliittertraganth 
hauptsii.chlich von Astragalus verus, Kleina'.lien; besteht aus groJlen, 
flachen, meist sichelformig gebogenen und bandformigen, hornartigen 
Stucken. Es ist die beste und teuerste Sorte. Man teilt sie wieder ein 

Buchhelater·Ottersbach. I. 16. A un. 25 
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in Ia Ia weiBe Blatter, Ia weille Blatter, weiBe Bliitter, weill
blonde Blatter, blonde, gelbe und rotliche Bliitter und schlieBlich 
die AusschuBsorten. Das D.A.B. verlangt diese Ware und zwar weiBe 
oder gelblichweiBe, durchscheinende, nur etwa 1-3 mm dicke, mindestens 
0,5 em breite, oft gestreifte Stiicke. 2. Morea- oder Vermicelltraganth 
von Astragalus creticus, Griechenland und Kreta, meist iiber Triest in den 
Handel kommend, wurmfOrmig. 3. Syrischer und Persischer, Tu
ga n tho n genannt, von Astragalus gummifer ist freiwillig ausgeflossen, 
bildet bedeutend groBere, mehr klumpige Stiicke von gelber bis brauner 

Farbe und bitterem Ge
schmack. Aus Siidamerika 
kommt iiber Hamburg ein 
brauchbarer Traganth in den 
Handel. Elk - T rag ant h , 
der in Mesopotamien ge
wonnen wird, ist kein echter 
Traganth, er stammt von 
einer andern Pflanze ab, 
kommt iiber Aleppo in den 
Handel und dient zur Her
stellung von Kaugummi; 
technisch auch zumSchlichten 
von Stoffen. 

Bestandteile. Basso
lin etwa 60%. in Wasser nur 
aufquellend; etwas Starke 
und Zellulose; Wasser etwa 
20%. Invertzucker. 

Anwend ung ahnlich 
wie die des Gummiarabikums 
alsSchlichtemittel; als Binde
mittel fiir Zuckerwaren, 
Pastillen, Raucherkerzen, 
Tuschfarben, zu Mitteln fiir 
die SchOnheitspflege und 
Hautpflege usw. Auch in 
Form von Traganthschleim 
als Salbengrundlage an Stelle 

Abb. 465. Astragalus verua. 'I. nRtiirl. GrOBe. von Fett. 
Zur leichten Darstellung 

~ines Traganthschleims bedient man sich folgender Bereitungsweise. Man 
schiittet das Traganthpulver in eine Flasche, durchfeuchtet es mit Weingeist, 
gibt rasch die ganze, 50-100 fache Menge Wasser hinzu und schiittelt kraftig 
durch. Innerhalb weniger Minuten hat man einen vollstandig gleichmaBigen 
Schleim von etwas milchiger Farbe (Bandoline). Durch Kochen kommt der 
Traganth allerdings mehr in Losung, der Schleim wird aber diinnfliissiger. 

Traganthschleim wird beim Erwarmen mit Natronlauge gelb gefarbt. 
Der Riickstand riach dem Verbrennen darf hochstens 3,5% enthalten. 
Priifung. Traganthpulver wird haufig mit Starke und Gummiarabikum 

verfii.lscht. 
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1. Auf S tar k e priift man folgendermaBen. Man bereitet aus 1 Teil 
Traganth und 50 Teilen Wasser einen triiben Schleim, der nicht kleben darf. 
Verdiinnt man den Schleim mit Wasser, filtriert die Fliissigkeit ab, so wird 
der Riickstand durch Jodwasser schwarzblau, die abfiltrierte Fliissigkeit 
darf aber durch Jodwasser nicht verandert werden. 

2. Gum m i a r a b i k u m weist man nach, indem man r g Traganth mit 
50 g Wasser und 2 g Guajaktinktur mischt. Nach 3 Stunden darf die Fliissig
keit nicht blau geworden sein, sonst ist das Traganthpulver mit Gummi
arabikum verfalscht. 

3. Oder man rugt einer kaltbereiteten wasserigen Traganthpulver
llisung einen gleichen Raumteil einer wasserigen Guajakolllisung 1: 100 
und 1 Tropfen Wasserstoffsuperoxyd zu. 1st Gummiarabikum vorhanden, 
so wird die Fliissigkeit bald braun. Bei beiden Priifungen beruht die Reak
tion auf dem Gehalt an Oxydase im Gummiarabikum. Sie versagen aber, 
wenn das Gummiarabikum vor dem Zumischen stark erhitzt war, wodurch 
die Oxydasen unwirksam geworden sind. 

4. Auch das gepulverte sogenannte indische Gummi von Sterculia 
urens, das von Bombay nach London verschifft wird und einen Geruch 
nach Essigsaure lifter auch nach Trimethylamin, nach Heringslake zeigt, dient 
zur Verfalsehung des Traganthpulvers. Man weist es naeh, indem man in 
einem 100 cem fassenden Glase 2 g des zu untersuchenden Traganth
pulvers mit etwas Weingeist durchfeuehtet, mit 50ccm destillieJ·tem Wasser 
gleichmaI3ig anschiittelt, darauf 50 ccm einer 4 prozen tigen Boraxllisung 
hinzufiigt und das Ganze iiber Nacht stehen laJlt. Der entstandene Schleim 
muB sich dann ohne Faden zu ziehen ausgieJlen lassen. Bei Vorhandensein 
von indischem Gummi ist eine zahfliissil!e Masse entstandcn. Oder man 
koeht 1 Teil Traganth mit 20 Teilen Wasser zu einem Sehleime, fiigt 
5 Teile Salzsaure hinzu und kocht noeh einige Minuten. 1st indisches 
Gummi zugegen, so tritt anfanglich eine Rosafarbung, spater eine Rot
fitrbung ein. 

Haupthandelsplatz fiir Deutschland ist Hamburg, ill iibrigen London. 

Gruppe XIV. 

Gummi-resinae. Gummiharze. 
Die in diese Gruppe gehOrenden Drogen werden in den Preislisten 

vielfach als "Gummi" aufge£iihrt, wie iiberhaupt der Name Gummi fiir 
eine ganze Reihe anderer Stoffe gebraucht wird. die' mit dem eigentlichen 
GumIni nichts gemein hahen. 

Sehr viele Pflanzen, namentlich aus der Familie der Umbelli£erae, 
der doldentragenden Gewachse, der Euphorbiaceae, der Wolfsmilchgewaehse 
und der Burseraeeae, der Balsambaumgewaehse, enthalten Milchsaft, der als 
eine Art von Harzemulsion, als innige Misehung von Harz, Gummi und 
Wasser anzusehen ist. Tritt dieser aus, so erhiirtet er sehr rasch, zum Teil 
so rasch, daB man die Trop£en als sog. Tranen erkennen kann. Der so er
hiirtete Milchsaft ist das Gummiharz; es ist teils in Wasser, teils in Wein
geist llislich, und lie£ert mit Wasser innig verrieben eine rahmartige Fliissig-

25· 



388 Gummi-resinae. Gummiharzf>. 

keit, eine Emulsion. Die Gummiharze sind das Bindeglied zwischen dem 
Gummi und den Harzen. Sie enthalten gewohnlich geringe Mengen von 
athel'ischem 01 und fermentartigen Korpern. 

A mmoniacum. Gummi -resina Ammonfacum. Ammonlak-Gummlharz. 
Gomme ammonlaque. Gomme-reslne ammonlaque. Ammoniac. 

Gum ammoniac. 
DorAma ammoniacum. D. aureum. Umbelli/erae. Doldentragende Gewii.chse. 

Persien, Ural, kaspisches Gebiet. 

Kommt von Ispahan und Buschehr iiber Bombay und England in den 
Handel, und zwar, wie die meisten Gummiharze, in zwei Formen, als A. in 
granis oder lacrimis und als A. in massis. Ersteres besteht aus den einzel
nen oder zu mehreren zusammenhangenden Tranen, auBen gelbbraunlich, auf 
dem Bruche blaulichweiB. Bei der zweiten Sorte sind die Korner vollstandig 

Abb. 466. 
Dorema ammoniacum. 

zusammengeflossen, vielfach vermengt mit Sand 
und sonstigen Unreinigkeiten, gelbbriiunlich. Der 
Milchsaft tritt infolge von Insektenstichen aus den 
Stengelteilen der einfachen , fast kugelrunden 
doldentragenden Pflanze aus und erhartet dann 
an der Luft. Das D.A.B. 6 schreibt A in granis 
bzw. in lacrimis vor und nennt es Ammoniak
gummi (Abb. 466). 

Geringere Mengen des Ammoniakgummiharzes 
stammen von Ferula commUnis aus Marokko. 

In der Hand erweicht das Ammoniakgummi
harz und laBt sich im Winter, iiber gebranntem 
Kalk getrocknet, bE'i sehr starker Kalte pulvern. 
Geruch eigentiimlich; Geschmack bitter, kratzend. 

Bestandteile. Harz 60-70%, worinAmmo
resinotannol; Gummi etwa 20%; atherisches 01 
1-3%; etwas Salizyls3.ure. 

Anwendung. Innerlich in Form von Emul
sion gegen Lungen- und Halsleiden; groBere Mengen 
wirken ab£iihrend. Allzu groBe Gaben sind zu ver
meiden, da Sehstorungen eintreten konnen; auBer
Iich als erweichendes Mittel, Zusatz zu verschie
denen Pflastern, zu Hufkitt. Ferner als Zusatz zum 
sog. englischen Porzellankitt. 

P r ii fun g. 1. Man unterscheidet Ammoniacum 
von anderen Gummiharzen durch folgende Proben. 

Kocht man 1 Teil mit 10 Teilen Wasst'r, so 
entsteht eine triibe Fliissigkeit, die durch }i~isen
chloridlosung schmutzig-rotviolett ge£arbt wird; 
Zerreibt man 1 Teil mit 3 Teilen Wasser, so ent
steht eine weiBe Emulsion, die durch Natronlauge 
zuerst gelb, dann braun gefarbt wird. 

2. Auf Zumischung VOIl Galbanum priift man: 
man erhitzt ein Stiickchen im Reagenzglase, laSt 
abkiihlen, kocht dann mit Wasser aus, filtriert 
noch heiB und fiigt dem Filtrat etwas Kalilauge 
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zu. 1st Galbanum untergemischt, tritt ein griines Schillern, Fluo
reszenz, ein. 

Oder man kocht 5 g zerriebenes Ammoniakgummiharz mit 15 ccm Salz
saure 2-3 Minuten lang. Filtriert durch ein angefeuchtetes Filter und 
iibersattigt mit Ammoniakfliissigkeit. Es darf sich im auffallenden Lichte 
kein blaues Schillern zeigen, das besonders gut beim Verdiinnen mit 
100 ccm Wasser erkannt wird. 

3. Beim Verbrennen von A. diiden sich nur 7,5% Riickstand ergeben. 
4. Werden 3 g Ammoniakgummiharz mit siedendem Weingeist vollig 

ausgezogen, so darf der bei 100° getrocknete Riickstand nur 1,2g betragen. 

Asa fo~etida. Gummi-resfna A.sa f6etida. Stlnkasant. Teulelsdreck. 
Ase Illtide. Stinking assa. DevU's-dung. 

Ferula nartkn. Fbula aBBa /t'etida. Ferula foetida Synonyma: Peuudanum Bcorod68ma, 
P. narthex, Scorod6ama foetidum. Narthex aaa foetida. Umbelliferae. Doldentragende 

Gewii.chse. 
Persien, Steppen zwischen dem AraIsee und Persischen Meerbusen. Auch Ostindien. 

Von den obengenannten Steppenpflanzen wird der Stinkasant in der 
Weise gewonnen, daI3 man im April oder Mai die ohnehin etwas aus der 
Erde tretenden Wurzeln noch mehr von der Erde entblOI3t, den Stengel 
kurz iiber der Erde abschneidet, die Wurzel dann einritzt oder anschneidet 
und den austretenden Milchsaft sammelt, entweder indem man ihn in Tranen 
von der Wurzel selbst abnimmt, oder die an die Erde geflossenen Massen 
fiir sich oder mit den Tranen zusammenknetet (Abb. 467). Asa foetida 
kommt nur selten in Lacrimis, fast immer in Massis und zwar meist aus 
den Hafen des Persischen Golfes und von Bombay, wohin es durch Kara
wanen befordert wird, iiber London und Hamburg in den Handel, und 
wird um so mehr geschatzt, je mehr Tranen darin sind. Der Handel be
zeichnet A. f. in Massis als Blockware; mit Mandeln, mit Tranen durch
setzt als mandolierte Blockware. Der Farbe nach ist die rotJiche, 
harte Blockware geschiitzter alsdie braune, gebrochene. Bildetbraun
liche, frisch etwas weiche Massen mit eingesprengten, mandelformigen 
Tranen. Diese sind auf dem frischen Bruche milchweiI3; doch geht die 
Farbe bald in pfirsichrot, dann in violett, schlieI31ich in braun iiber. Die 
Blockware ist frisch, milchweiB, wird dann pfirsichrot und schlieI3lich braun. 
Geruch auI3erst streng, knoblauchartig; Geschmack bitter, widerlich. 

Man pulvert Stinkasant, indem man ihn iiber KaJk trocknet und 
ihn dann bei moglichst geringer Warme zerreibt. Ein feines Pulver kann 
man iiberhaupt nur in einem kalten Winter herstellen. 

Bestandteile. Harz, worin FerulasaUIeestel' des Asaresinotannols, 
eines einatomigen Harzalkohols C24HaaN4' OH, der mit Gerbsaure eine 
Reaktion gibt, enthalten ist, 60%; Gummi 25%; SaIze, namentlich apfel
saurer Kalk 10-12%: gelbliches atherisches 01, das schwefelhaltig, dem 
Knoblauchol ahnlich, 16slich in etwa 4 Raumteilen Weingeist ist und den 
Geruch von Asa foetida bedingt, etwa 6-8,5%; Spuren von Vanillin. 
Haufig infolge der Einsammlungsart durch Sand und andere Stoffe ver
unreinigt. 

Anwend ung. Innerlich als krampfstillendes Mittel; auI3erlich als er
weichender Zusatz zu Pflastern, in Form von Klistieren als Mittel gegen 
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Abb. 467. Ferula aB8a foetlda. 

Eingeweidewiirmer, als 
Viehwaschmittel gegen 
Ungezie£er und ferner zu 
a berglau biBchenZwecken. 
AlB ViehwaBchmittel darf 
daB Tier niemaiB auf ein
mal vollstandig damit ein
gerieben werden. Bei den 
alten Romern war und 
bei den Orientalen ist 
noch heute der Stink
aBant ein beliebtes Speise
gewiirz. 

Geratschaften, die 
durch ABa foetida ver
unreinigt sind, reinigt 
man mit Sodaltisung. 

Priifung. Das Deut
sche Arzneibuch, das 
neben ABa foetida in La
crimis auch in MaSBis 
zuliiBt und Stinkasant 
kurzweg als Asant be
zeichnet, verlangt bei der 
Priifung, daB beim Ver
brennen von Stinkasant 
der Aschengehalt 15 % 
nicht iibersteige. Diese 
Priifung ist unbedingt 
erforderlich, da neben 
den beim Einsammeln 
entstandenen Verunreini
gungen haufig groBere 
Mengen von Gips, Granit 
und Kalkspat zugesetzt 
sind. Zerreibt man 1 Teil 
Stinkasl1nt mit 3 Teilen 

Wasser, so erhalt man eine weiBe Emulsion, die auf Zusatz von etwas 
Ammoniakfliissigkeit gelb wird. 1st Galbanum untergemiBcht, so wird die 
Emulsion bliiulirh. 

Wird 1 g Stinkasant mit siedendem Weingeist vollig ausgezogen, so 
darf der bei 100° getrocknete Riickstand nur 0,5 g betragen. 

**t Euphorbium. Euphorbium. Gomme·resine d'euphorbe. 
Euph6rbia ruinffera. Euphorbidcuu. Wolfsmilchgewichfle. 

Nordwestafrika_ Marokko. 

Kaktusahnliche, strauchartige Pflanze mit vierkantigen, fleischigen, 
sparrig verastelten Zweigen; sie ist an den scharfen Kanten dieser in kurzen 
Zwischenraumen mit zwei nebeneinanderstehenden dornigen Stacheln 
besetzt. Um diese pflegt sich del nach kiinstlich gemachten Einschnitten 
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ausflieBende Milchsaft anzusetzen, so daB die erhiirteten rundlichen, erbsen
bis bohnengroBen Stiicke, von gelber bis briiunlicher Farbe, meist noch 
Locher, von den Stacheln herriihrend, zeigen. Hiiufig schlie13en die 
Massen auch die Stacheln und die Friichtchen ein. Das E. ist auf der Ober
fliiche matt, hiiufig schmutzig-bestiiubt, auf dem Bruche wachsgliinzend, 
wenig durchscheinend, leicht zerreiblich. Gibt mit Wasser keine Emulsion. 
Geruchlos oder von sehr schwachem Geruch; Geschmark anfangs schwach, 
hinterher brennend-scharf. Sehr giftig! (Abb. 468.) 

Der Staub des E. reizt die Schleimhiiute der Nase, Augen usw. auf 
das allergefiihrlichste; beim ZerstoBen ist daher groBe Vorsicht geboten. 

Abb. 468. Euphorbia reslnifera. 
A Bliihende Zweigspitze. B Junger minniicher becherartl"er Bltltenstand (Cyathium). 

C Alteres Cyathium mit elner schon in Fruchtbildung begrlffenen weibllchen Bhlte. 

Der Arbeiter dad nur mit vor das Gesicht gebundenem, feuchtem Flortuch 
arbeiten. Selbst beim Abwagen des Pulvers ist Vorsicht notig. 

E. kommt in Scronen oder in Bastkorben iiber Mogador in den Handel. 
Bestandteile. Harz; 40% Euphorbon, ein in Wasser unltislicher, 

in Weingeist, Ather usw. Ioslicher, kristallisierbarer, chemisch nicht wirk
samer, indifferenter, aber die giftige Wirkung des Euphorbiums bedingen
der Korper; etwa 25% iipfelsaure SaIze; Spuren von wachs· und kautschuk
iihnlichen Korpern. 

Anwendung. Innerlich jetzt sehr selten; iiuBerlich als hautreizender 
Zusatz zu Blasenpflastern. 

Priifung. Bringt man eine Losung von E. in Petroleumiither auf 
etwas Schwefelsiiure, so zeigt sich eine braunrote Zone. E. darf beim Ver
brennen hochstens 10% Riickstand binterlassen. An siedenden Weingeist 
dad nach Forderung des Deutschen Arzneibuches Euphorbium hOchstens 
50% abgeben. 

** Galbanum. Gummi-resina G8.lbanum. Mutterharz. 
Gomme-rllsine de galbanum. Galbanum. 

Ferula galbani/lua (F. erubeacens). Ferula Schair und andere Arten. 
UmbelU/erae. Doldentragende Gewii.chse. 

Persien. 

Kommt selten in briillnlichgelben, etwas griinlichen Triinen, hiiufiger 
in gelbgriinlichen bis briiunlichen, formlosen, leicht erweichenden Massen, 
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mit einzelnen, eingesprengten. helleren Tranen in den HandeL Selbst auf 
frischer Bruchflache ist Galbanum niema1s weill. Geruch eigentiimlich 
wiirzig; Geschmack bitter. Es flieBt entweder freiwillig aus, oder man 
gewinnt es dadurch, daB man den Stengel iiber der Wurzel abschneidet, 
der Milchsaft tritt aus und trocknet an der Luft ein. Es kommt meist iiber 
Bombay und London in den HandeL 

Man pulvert Galbanum, indem man es iiber gebranntem Kalk trocknet 
und bei mogIichst niedriger Warme zerreibt. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hochstens 10% betragen. 
Der beim vollstandigen Ausziehen von Galbanum mit siedendem Wein· 

geist bleibende Riickstand darf nach dem Trocknen bei 100° hOchstens 
50% betragen. 

Bestandteile. Xtherisches 018 und mehr Prozent; Harz etwa 60%; 
Gummi etwa 27%; Umbelliferon (Umbellsiiureanhydrid); ein einatomiger 
Harzalkohol Galbaresinotannol <;8~802' OH, der mit Gerbsiiure eine 
Reaktion gibt. 

Anwendung. Als Zusatz zu hautreizenden Pflastern (Empl. Galbani 
orocatum). Innerlich gegen Husten. Technisch zur Herstellung von 
Kitten. 

Nach weis. Kocht man zerriebenes Galbanum einige Minuten lang 
mit Salzsaure, so wird der ungeloste Riickstand blau·violett. Filtriert man 
dann durch ein zuvor angefeuchtetes Filter und iibersattigt das zuweilen 
rotgefiirbte, klare Filtrat vorsichtig mit Ammoniakfliissigkeit, so zeigt die 
Mischung zumal beim Verdiinnen mit reichlich Wasser im auffallenden 
Licht ei~ blaues Schillern, blaue Fluoreszenz. 

t Gutti oder Gummi-resina Guttae. Gummlgutt. 
Gomme-gutte. Gamboge. Gambog-gum. 

Garc'nia Hanburyi und andere Arten. Gutti/erae. Guttigewll.chlle. 
Siam, Hinterindien, Anam, Ceylon und Borneo. 

Man gewinnt Gutti dadurch, daB man urn den halben Baum schrauben
formig gewundene Einschnitte in die Rinde macht, Bambusrohren in die 
Einschnitte einschiebt und den ausflie13enden Saft in den Bambusrohren 
freiwilIig eintrocknen lii13t oder durch vorsichtiges Erwiirmen iiber Feuer 
eintrocknet, oder daB man Rindenstiicke abtrennt, den austretenden Saft nach 
dem oberfliichIichen Erharten abnimmt und zu Klumpen formt. Eine schlechte 
Sorte erhiilt man durch Auskochen der Bliitter und Fruchtschalen (Abb. 469). 
In den europaischen Handel kommt das G. von Siam iiber Bangkok und 
Singapore und von Kambodja iiber Saigon in Niederlanrusch Kochinchina 
und Singapore, und iwar in zwei Sorten. 1. Die beste und teuerste Sorte in 
Rohren von 3-7 cm Durchmesser, auBen gerieft durch die Eindriicke des 
Bambusrohrs, gelbIichgriin bcstaubt, Bruch groBmuschIig, wachsglanzend, 
orangegelb, Pulver goldgelb; mit 2 Teilen Wassp-r angerieben, eine reingelbe 
Emulsion gebend, die sioh auf Zusatz von 1 Teil Ammoniakfliissigkeit 
klart und feurigrot, spater braun wird. 2. Schollen- oder Kuchen
gummigutt, ho.IbkugIige oder formlose Klumpen bis zu 1 kg Gewicht, 
gewohnlich in Kiirbisschalen ausgegossen, von mehr briiunlichem, rauhem, 
nicht glanzendem Bruche, meist locherig, eine dunklere. nicht reingelbe 
Emulsion Iiefernd. 
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Das D.A.B. 6 liiBt auch die besten Sorten des Schollengummigutts zu. 
N a c h w ei s. Mit AlkaIicn gibt G. eine blutrote bis rotbraune Losung. 

Geruch fehIt, doch reizt das Pulver zum Niesen; Geschmack siiBlich, 
hinterher etwas scharf. 

Bestandteile. 60-80% saures Harz, Garzinols1i.ure enthaltend; 
Gummi 15-25%. 

Anwendung. In
nerlich in sehr kleinen 
Gaben als 1i.uBerst scharfes 
Abfiihrmittel, namentlich 
bei Wassersucht; sonst 
als Malerfarbe, in der 
Photographie, Lichtbild
nerei undinder Lackberei
tung. Vorsicht ist geboten, 
es darf niezumF1i.rben von 
Nahrungs- und GenuB
mitteln wie Feinbackerei
und Zuckerwaren benutzt 
werden und darf im Ein
zel verkehr nur gegen Gift
schein, Empfangsbestati
gung, ausgeliefert werden. 

Giftig! Fiir Kinder 
gilt 1 g, fiir Erwachsene 
4-5 g, als todlicheMenge. 

Priifung. 1. H1i.ufig 
ist G. mit Reismehl ver
fiilscht. Man erkennt dies 
schon 1i.uBerlich an der 
schmutziggelben Farbe 
und dem nicht glatten 
Bruch, oder man lOst 1 g 
Gutti in 5 ccm Kalilauge, Abb. 469. Garcinia Hanburyi. 

fiigt 45 ccm destiIlip.rtes 
Wasser und darauf Salzs1i.ure im DberschuB hinzu. Der durch Watte 
gegossenen klaren Fliissigkeit werden 1-2 Tropfen Jodlosung hinzugefiigt. 
1st Starke vorhanden, so zeigt sich dunkelblaue Farbung oder ebensolcher 
Niederschlag. 

2. Mit Weingeist gibt gutes G. eine fast klare Losung von so starker 
Fiirbekraft, daB es in einer 10000 fachen Verdiinnung norh erkennbar ist. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hochstens 1 % betragen. 

Myrrha. Gummi-resina Myrrha. Myrrhen. Myrrhe. Myrrh. 
CommipMra molmol. C. abysstnira. C. Schimperi. BurSMGutu. Balsambaumgewachse' 

Arabien. Somalikiiste. Abessinien. 

Der freiwillig oder infolge von Einschnitten in die Rinde ausgeflossene 
Milchsaft obiger Straucher oder kleinen Baumchen. Anfangs olig und 
wei.BIich, dann butterartig, zuletzt gelb bis braunrot erstarrend. Die 'Stiickl' 
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sind unregelma13ig, zuweilen kuglig, sehr verschieden gro13, mit rauher, 
unebener, lOeheriger, meist bestaubter Oberfliiche, leicht zerbrechlich und 
mit wachsglanzendem kornigem Bruch, innen oft stellenweise wei131ich, in 
kleinen Stiickchen durehscheinend. Ziemlich leicht zerreiblich; mit Wasser 
verrieben eine wei13gelbe Emulsion gebend. Geruch angenehm balsa.misch; 
Geschmack zugleich kratzend und bitter. M. haftet beim Kauen zwischen 
den Ziihnen. Erhitzt bliiht M. sich auf, ohne zu schmelzen, und verbrennt 
schlieJ3lich mit leuchtender Flamme. Wasser lOst etwa 66 2/ 3% (Gummi), 
siedender Weingeist 30%. 

N a c h wei s. Die weingeistige Losung, mit Salpetersaure versetzt und 
gelinde erwiirmt, fiirbt sich rot bis violett. Schiittelt man 1 g gepulverte 
Myrrhe mit 3 cern Ather, filtriert die gelbe Fliissigkeit ab und lii13t zu dem 
Verdunstungsriickstande Dampfe von rauchender Salpetersaure treten, so 
fiirbt er sich rotviolett. Zieht man 100 Teile Myrrhen mit siedendem Wein
geist aus, so darf der Riiekstand nicht mehr als 66 2/ 3 Teile betragen. Bei 
Verbrennung von 100 Teilen diirfen nur 7 Teile Asche zuriickbleiben. 

Bestandteile. Atherisches 01 7-8%; Harz 20-30%; Gummi 
40-60%; Bitterstoff und Enzyme. 

Anwendung. Innerlich nur selten gegen Leiden der Brust-, Hals
und Harnwerkzeuge; iiu13erlich gegen Krankheiten des Zahnfleisches und 
namentlich in der Tierheilkunde gegen eiternde Wunden; ferner zu Raucher
pulvern und Mitteln zur Mund- und Hautpflege. 

Um Myrrhen zu pulvern, miissen sie bei geringer Warme vorsichtig 
ausgetrocknet werden, um die Verfliichtigung des atherischen Oles zu 
vermeiden. Besser ist das Austrocknen iiber gebranntem Kalk. 

Die rohe Ware, die iiber Aden oder Bombay in den Handel kommt, ist 
sehrviel vermischt und verfalscht mit dunkelbraunen erdigen Stiir ken; mit fast 
schwarzgriinen Stiicken von Bdelli um, einem friiher ebenfalls yom Arznei
buche vorgeschriebenen Gummiharz; endlich auch mit braunen Stiicken von 
arabischem oder Kirschgummi. 

P r ii fun g. AIle Beimengungen lassen sich mit einiger Aufmerksam
keit leicht erkennen; in zweifelhaften Fallen geben die oben angefiihrten 
Loslichkeitsverhaltnisse, die sonstigen Eigenschaften, das Verhalten zu Sal
petersaure und die Weingeist- bzw. Verbrennungspriifung sicheren Auf
schlu13. Yom Bdellium lOst Wasser nur 10%, Weingeist etwa 60% und Sal
petersaure gibt damit keine Reaktion. 

Man unterscheidet im Handel M yrr ha electa und M. in Sortis 
oder M. vulgaris. Unter M. electa versteht man die' helleren Stiicke, die 
leicht zerbrechlich sein und, in eine Flamme gehalten, schnell verbrennen 
miissen. 

Olibanum. Thus. Gummi-resfna Thus. Weihrauch. 
Encens. True Francincense. 

BOBwo,!ia serrdta. B. Oarter;,. Burs.raeeae. Balsambaumgewachse 

Abessinien, Somalikiiste am Roten Meer. Arabien. 

Weihrauch tritt entweder freiwillig aus, oder man macht in die Rinde 
der Stamme Einschnitte und sammelt nach dem Erhiirten ein. 

Der Weihrauch kommt iiber Suez, zum gro13ten Teil aber von Aden iiber 
Ostindien, Bombay in den Handel, wird daher vielfach ostindischer genannt. 
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Es sollauch dort Weihrauch gewonnen und zu Tempelriiucherungen benutzt 
werden, der einen, von dem bei uns im Handel befindlichen verschiedenen, 
mehr zitronenartigen Geruch hat. W. bildet etwa erbsengro13e, rundliche 
oder triinenformige, wei13bestiiubte Korner, von gelblicher bis briiunlicher 
Farbe und wachsgliinzendem Bruche; leicht zerreiblich, beim Kauen sich 
in eine rahmartige Fliissigkeit auflosend, in Weingeist nicht vollig IOslich. 
Erhitzt bliiht er sich auf, schmilzt dann und verbrennt zuletzt mit heller, 
ru13ender Flamme. Geruch, namentlich erwarmt, angenel).m balsamisch; 
Geschmack ahnlich. 

Kommt in Kisten von 120-125 kg in den Handel. 
Bestandteile. Xtherisches 01 4-7%; Harz 50-60%; Gummi 

30-40%. Boswellinsaure, Olibanoresen, Bassorin, etwas Bitterstoff. 
Anwendung. Zu Riiucherpulvern und Riiucherkerzen; auch als 

Zusatz zu einigen Pflastern. 
Der Weihrauch gehOrt ebenso wie die Myrrhen zu den altesten aller 

Drogen, da schon das Alte Testament ihrer gedenkt. 

**t Scamm6nium. Gummi-resina Scammonium. Skammonium. 
Scammonee d' Alep ou de Smyrne. Scammony. 

Oonll61llmua Bcamm6nia. Oonllolllulciceae. Windengewachse. 
Kleinasien. Griechenland. 

Der eingetrocknete, nach Verwundung der Wurzel ausfIie13ende Milch
saft; vielfach verunreinigt durch erdige und andere Stoffe. Ais beste Sorte 
gilt das iiber Aleppo kommende Scammonium halepense; unregel
ma13ige, rauhe, matte Stiicke von graugriinlicher Farbe, meist ein wenig 
lOcherig, mit Wasser zu einer wei13griinlichen Milch zerreibbar. Scammon. 
smyrnaicum ist weit dunkler, braunschwarz, bildet runde Kuchen, 
schwerer als die vorige Sorte, mit Wasser keine wei13griine Milch gebend. 
Soll vielfach mit den eingedickten Abkochungen der Wurzel verfiilscht sein. 
Resina Scammonii oder Patent Skammonium, in England sehr 
gebriiuchlich, ist das aus Skammonium dargestellte Harz. 1m Aussehen 
und in der Wirkung etwa dem Jalapenharze gleich. In Frankreich hat man 
ein Scammonium de Montpellier, Scammonee de Montpellier, 
Fa u sse sea m m 0 nee, es ist dies der ausgepre13te und eingetrocknete Saft 
von Cynanchum monspeliacum, weit schwiicher von Wirkung als das echte. 
Geruchlos, von unangenehmem, kratzendem Geschmack. 

Bestandteile. Ein glykosidisches Harz Skammonin, in guten Sorten 
bis 80%; Gummi. 

Anwend ung. In kleinen Gaben als au13erst stark wirkendes Abfiihr
mittel. 

Gruppe XV. 

Kautschukkorper. 
Wiihrend die in der vorigen Gruppe genannten Pflanzenfamilien Milch

Bafte enthalten, die beim Eintrocknen Gummiharze Hefern, gibt es wieder 
andere Familien, deren oft sehr reichlicher Milchsaft nicht wie bei jenen 
zu Gummiharzen eintrocknet, sondern sich beim Stehen oder Erwiirmen 
in eine wiisserige und eine ziihe, gummiartige Masse trennt. Letztere ist 



396 Kautschukkorper, 

allerdings den Harzen in mancher Beziehung ahnlich, unterscheidet sich 
aber doch in physikalischer und chemischer Beziehung von ihnen .. Diese 
Stoffe sind mit dem Gesamtnamen Kautschukkorper bezeichnet; sie gehOren 
ihrer chemischen Zusammensetzung nach zu den Kohlenwasserstoffen, 
gleichwie Benzin und zahlreiche atherische Ole; physikalisch unterscheiden 
sie sich von diesen schon dadurch, daB sie sich nicht unzersetzt verfliichtigen 
lassen. Sie liefern bei der Destillation allerdings auch Kohlenwasserstoffe, 
aber von ganz anderer Zusammensetzung. Neben den Kohlenwasserstoffen 
enthalten sie EiweiB und geringe oder groBere Mengen Harz. Die Kautschuk
korper sind in Wasser, Weingeist undFetten vollstandig unloslich, sie losen sich 
nur allmahlich in Schwefelkohlenstoff, Chloroform und einigen Kohlen
wasserstoffen. Sie zeichnen sich durch eine ungemein groBe Widerstands
fahigkeit gegen chemische Einwirkungen aus, und hierin, sowie in ihrer 
Elastizitat ist ihre groBe Wichtigkeit fiir die Technik begriindet. 

Kautschuk findet sich in geringen Mengen in sehr vielen Pflanzensaften, 
aber nur wenige Familien enthalten ihn in so groBen Mengen, daB sich die 
Gewinnung daraus lohnt. Es sind vor aHem die Familien der Euphorbiazeen, 
Wolfsmilchgewachse, der Morazeen, Maulbeergewachse, der Apozynazeen, 
Hundstodgewachse und baumartige Urtikazeen, NeAselgewachse, die uns 
in ihren tropischen Mitgliedern den Stoff liefern. Bis jetzt hat man in der 
gemaBigten Zone trotz vieler Versuche noch keine Pflanze ~efunden, aus 
der sich Kautschuk in nennenswerter Menge herstellen lieBe. 

Kautschuk. Gummi elasticum. Resina elastica. Federharz. 
Gomme lllastJque ou caoutchouc. India rubber. 

Die Schreibweise von Kautschuk, welches Wort indianischen Ursprungs 
ist, ist sehr verschieden. Alle nur irgend moglichen Schreibweisen sind ge
brauchlich, ohne daB man bestimmt sagen konnte, welch,es die eigentlich 
richtige sei. Auch das Geschlecht wird verschieden gebraucht, so daB man 
der und das Kautschuk sagen kann. Kautschuk wurde bereits seit den 
altesten Zeiten von den Eingeborenen Amerikas, Afrikas und Asiens ver
wendet. Schon Christoph Kolumbus berichtet dieses von seiner Amerika
reise im Jahr 1493. In Europa begann die Verarbeitung des Kautschuks 
im achtzehnten Jahrhundert und gewann an Wichtigkeit, als im Jahr 1823 
Charles Macintosh die Loslichkeit des Kautschuks in Losungsmitteln er
kannte und so Gewebe damit getrankt werden konnten. Friiher war nur 
der brasilianische K. bekannt, heute kommt K. auch von anderen Teilen 
Siidamerikas, aus Peru, Bolivien, Kolumbien, Venezuela, aus Zentralamerika, 
von Afrika und in groBen Mengen von Ostindien in den Handel. Wurde 
friiher Kautschuk nUr von wildwachsenden Pflanzen gewonnen, so sind 
heute auf Ceylon, in den deutsch-afrikanischen Kolo1l.ien und in den ma
laiischen Staat en groBe Pflanzungen entstanden, die sehr betrachtliche 
Mengen Kautschuk liefern, so daB der Handel Wildkautschuk und 
Plantagenkautsch uk unterscheidet, und die Ausfuhr des letzteren 
die des Wildkautschuks bedeutend iiberragt, zumal in den Urwaldern 
haufig Raubbau getrieben wird, 

Zur Gewinnung des Wildkautschuks werden die Bii.ume Ende Juli 
von den Kautschuksammlern, den Seringueiros, jeden zweiten Tag mit 
einer scharfen Axt, der Machadinho, angehauen, der austretende Milchsaft, 
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der Latex, wird aufgefangen und zum Gerinnen, zum Koagulieren ge
bracht. Hierbei werden sehr verschiedene Verarbeitungsweisen angewendet. 
Entweder wird der Milchsaft iiber Feuer erwii.rmt, oder man setzt ihm 
Pflanzensii.uren wie Essigsaure und Zitronensii.ure, auch Kohlensaure zu, 
oder man verdiinnt den Milchsaft mit Wasser und erwii.rmt oder verdiinnt 
ihn mit einzehntl'lprozentiger KochsalzlOsung. 

In den Plantagen gewinnt man den Kautschuksaft meist mittels des 
sogenannten Grii.tenschni ttes. Man haut die Rinde in langer Linie 
von oben nach unten an, macht seitlich eine Anzahl unter sich in spitzem 
Winkel parallel stehende Einschnitte, die in den senkrechten Einschnitt 
einmiinden und hangt an jl'de Einmiindungsstelle ein kleines BlechgefaI3 
an, indem man es mit seinem scharfen Rand in den Baum. eintreibt. 
Hier geschieht das Koagulieren meist durch Essigsaure oder durch ein 
Gemisch von Essigsii.ure und Zitronensii.ure. Die durch das Koagulieren 
erhaltenen Kautschukkuchen werden viel£ach durch Walzen zu diinneren 
Platten geformt, zu Fullen, und durch Wasser von Verunreinigungen und 
Harz befreit, sie hei.l3en dann ere p e. Ofter wird der Kautschuk dann 
nachtrii.glich gerauchert und als She e t bezeichnet. Oder der Latex kommt 
nur eingedickt als Revertex oder in erhitzte Rii.um.e gespritzt als Spriih
ka.utschuk in Form einer schneeigen Masse in den Handel. Auch wird 
der Latex selbst gleich vulkanisiert oder auch man gewinnt aus dem Latex 
den Kautschuk durch Elektrolyse. 

Die Verarbeitungsweise ist neben der Abstammung, den Boden- und 
den klimatischen Verhaltnissen fiir die Giite des Kautl!chuks ~ehr wichtig. 

Brasilia.nischer K., auch Paragummi genannt, stammt von 
riesigen Bii.umen aus der Familie der Euphorbiazeen, wie Siph6nia ela.stica, 
B. brasiliensis bzw. Hevea brasiliensis und anderen Arten der Gattung 
Hevea die in den Urwaldern des Amazonenstromgebiets in groBen Mengen 
wachsen. Man haut die Bii.ume wii.hrend der Fruchtreife durch schief 
na.ch oben laufende Einschnitte an, biegt die Rinde um. und fangt den 
ausflieBenden Baft in darunter angebrachten GefiiBen auf. Sobald sich 
der K. ausgeschieden, streicht man ihn vielfach auf Tonkugeln, die, an 
einen Stock gesteckt, iiber dem Feuer rasch gedreht werden, bis die Masse 
ausgetrocknet etwa 1-2 cm dick ist. Dann werden neue Schichten auf
getragen, bis der K. die gewiinschte Dicke hat, und zuletzt wird der Ton
kern durch Aufweichen entfernt. Der auf diese Weise gewonnene K. hei13t 
F las ch e nka u tsch u k und ist durch Rauch vollstii.ndig geschwirzt. An 
Stelle des Stockes werden viel£ach breite, groBe Holzspatel verwendet, die 
mit einem Tonkern versehen in den Milchsaft getaucht werden oder auf die 
der Milchsaft gestrichen wird, und mit denen man dann genau so verfii.hrt wie 
beim Flaschenkautschuk. Man erhiUtsoSpatelkautsch uk. Zur Feuerung 
benutzt man die Schalen der Paraniisse und anderer NuBarten, die Essigsii.ure 
und Kreosot entwickeln. Oder man verdiinnt den Saft mit der vierfachen 
Menge Wasser und erwarmt ihn. Hierdurch scheldet sich der im Milchsaft 
enthaltene K. sofort ab; er wird abgehoben und durch Pressen und 
Trocknen iiber RauClhfeuer in Platten- und Kuchenform gebracht. Die so 
gewonnene Ware hei13t Speckgummi, iet ii.uBerlich vom Rauch ge
schwii.rzt, innen aber noch von der wei13gelblichen Farbe des frischen K. 
Oder man giellt den Kautschuksaft auf dicke Tonplatton, die die wiisserige 
Fliissigkeit aufsaugen. Der am Oberlaufe des Amazonenstroms gewonnene 
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Kaut8chuk kommt als fine Para-hard-cure nach Manaos, der vom 
Unterlauf aIs fine Para· soft-cure nach Para. Geringere Sorten werden 
als Scrappy Manaos-N egroheads bezeichnet. 

Kartagena- K., auch Ule- oder Kastilloa-K. genannt, aus Zentral
und dem nordlichen Sudamerika, aus Kartagena in Kolumbia, Venezuela, 
Guatemala, kommt in kleineren Kuchen oder in groBen Blocken bis zu 
50 kg Gewicht in den Handel und erscheint auf dem Querschnitte sehr dunkel 
gefiirbt. Soll von Castilloa elastica aus der Familie der Morazeen, der Maul
beergewiichse, gewonnen und der MiIchsaft durch Zusatz eines anderen 
Pflanzensaftes (Ule) abgeschieden werden. Diese Sorte gilt fur geringer, 
als die am meisten geschiitzte Parasorte oder brasilianischer Kautschuk. 

Afrikanischer K., von Madagaskar, Kamerun, Deutsch- und Por
tugiesisch-Ostafrika, Kongostaat usw., und zwar uberall im Gebiet von 
etwa 15 0 nordlicher bis 15 0 siidlicher Breite stammt von Vahea gummifera, 
Kickxia elastica, Mascarenhasia elastica und anderen und kommt in kleinen 
Ballen, die mit Kautschukfiiden umsponnen sind, von Kamerun 
aus auch in Wurstform in groBen Mengen in den Handel. 

Ostindischer K. stammt urspriinglich nur von Ficus elastica, der 
sog. Gummifeige, Ureola elastica, einer schlingenden Apozynazee, und 
Urostigma elastica, einer baumartigen Urtikazee. Doch werden bei dem 
sehr groBen Bedarf an K. immer neue Baumarten aufgesucht, welche diesen 
Stoff liefern und selbst von andern Liindern eingefiihrt und angebaut. 
Der ostindische K. ist meist sehr unrein und, weil an der Sonne getrocknet, 
von hellerer Farbe; teils in losen Brocken, teils in dicken Klumpen und 
Platten. Er solI eine schwiichere Elastizitiit und Hiirte besitzen als das 
Paragummi und steht daher niedriger im Wert; er kommt wenig in den 
deutschen Handel, sondern geht fast ausRchlieBlich nach England und 
Amerika. Die Hauptmasse des ostindischen K.s kommt von Java; andere 
Sorten sind Pulo, Penang, Singapore. 

Kautschuk liefernde Pflanzen werden in groBer Menge. z. B. auf 
Ceylon angebaut, wohin im Jahre 1876 durch den Engliinder H. A. Wick
ham eine sehr groBe Anzahl Samen der Euphorbiazee Hevea brasiliensis 
aus Brasilien gebracht wurden. Ferner auf der malayischen Halbinsel, 
von den Holliindern auf Java und Sumatra. Die Gesamtgewinnung an 
Wildkautschuk betrug im Jahre 1925 etwa 41000 Tonnen, an Plantagen
kaut8chuk etwa 520000 Tonnen. ' 

Der Weltverbrauoh an Kautschuk wird auf 560000 Tonnen geschii.tzt. 
Der Kautschuk ist, wie schon oben bemerkt, in Wasser, Weingeist und 

Siiuren nicht losIich; auch in seinen Losungsmitteln, wie Benzol, Chloroform, 
Terpentinol, Schwefelkohlenstoff verhiiltnismiiJ3ig sohwer, am leichtesten 
in dem sog. Kautschukol, entstanden durch die trockene Destillation 
des K.s. Je besser die Beschaffenheit des Kautschuks iat, d. h. je weniger er 
Harz enthiilt, desto schwerer lost er sich auf. Bei mittlerer Wiirme iat er 
ungemein elastisch, verIiert aber diese Elastizitiit unter 0 Grad. AuI 1200 

bis 1800 erhitzt, schmiIzt er, verwandelt sich dabei in eine zahe, klebrige 
Masse, die auch beim Erkalten nicht wieder elastisch wird: bei hOherer Wiirme 
entziindet er sich und brennt mit leuchtender Flamme unter Entwicklung 
eines unangenehmen Geruches. In heiBem Wasser erweicht Kautschuk nicht, 
wird auch nicht knetbar. In Retorten erhitzt liefert er 80% seines Gewichts an 
K aut s c h uk 0 I, dies ist ein neuer Kohlenwasserstoff von anderer Zusummen-
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setzung als der K.; durch anhaltendes Pressen bei mal3iger Warme erweicht 
er zu einer Masse, die sich leicht in Formen pressen la.l3t und diese Form 
auch nach dem Erhiirten beibehiilt. Dies war die friihere Art, Gegenstande 
aus K. herzustellen; sie wird auch noch heute fur manche Zwecke angewandt. 
Die so dargestellten Gegenstande hatten den Fehler, da.13 sie in der KlUte 
sprode, bei einigerma.l3en gro.l3erer Wiirme, schon bei 50° C, etwas klebrig 
wurden. Erst als der Amerikaner Godyear im Jahre 1839 durch das sog. 
Vulkanisieren, einer Einverleibung von Schwefel in die Kautschuk
masse, eine Verarbeitungsweise erfand, die alle diese Dbelstande be
seitigte, erhielt der K. die Wichtigkeit, die er heute fiir die Technik hat; 
namentlich als man die EigentiimJichkeit entdeckte, daJ3 bei einer Einver
leibung von etwa der Hiilfte des Gewichts an.schwefel die Masse, nachdem 
sie liingere Zeit, etwa bis zu vier Stunden, auf etwa 150° crhitzt oder mit 
erhitzter Luft behandelt, vollkommen erhartet, eine hornartige Beschaffenbeit 
annimmt und sichgleichdcmHorn verarbeiten la.l3t (Hartgummi). Durch 
das V ulkanisieren geht di e LosIichkeit des K.s in seinen Losungsmitteln giinz
lich verloren. Das Vulkanisieren geschieht gewohnlich durch Kneten des 
erweichten K.s mit pulverformigem Schwt'fel oder man taucht den K. in 
geschmolzenen Schwefel ein. In heiden Fallen wird dann auf 150° C kurze 
Zeit erhitzt. Bei einzelnen Gegenstanden gesehieht die Schweflung in der 
Weise, daB man die vorher gepre.l3ten Stiicke in eine Losung von Chlorschwefel 
in Schwefelkohlenstoff eintaucht. 

Beim Vulkanisieren treten 2% des SChwefels in eine chemische Ver
bindung mit dem K., sind daher von ihm nicht wieder zu trennen, wahrend 
bis zu 15% Schwefel mcchanisch heigemengt sind. Zu beachten ist, daB sich 
beirn Altern des vulkanisierten Kautschuks, d. h. dem Verlieren der Elasti
zitat geringe Mengen von Schwe£elsaure bilden, die wohl mit zum Briichig
werden der Kautschukwaren beitragen. Dem Kautschuk werden auBer 
Schwefel noch andere Stoffe zugesetzt, teils zur Fiirbung, teils zur Be
schwerung, z. B. fiinffach Schwefelantimon, Kienrul3, Bleigliitte, BleiweiB. 
Schwerspat und Kreide; mineralisierter Kautschuk. 

AuBer Rohkautschuk befindet sich im Handel der von Verunreinigungen 
wie Sand, Erde, Holzteilen befreite: der gereinigte Kautschuk, auch 
Blatterkautsch uk genannt. Der Rohkautschuk wird mit Wasser ge
kocht, durch sich drehende runde Messer zerkleinert und mittels Walzen, 
die durch Wasser bestandig gekiihlt werden, zu dunnen locherigen Platten, 
sogenannten: Fullen verarbt'itet, die dann bei gelinder Warme ausge
trocknet werden. Darauf preBt man sie vielfach noah zwischen erwarmten 
Walzen. 

Kautschuk ist in der Hauptsache ein Kohlenwasserstoff, dem man den 
N amen K aut s c h u k gut t a gegehen hat, es ist ein sog. Polymerisations
produkt des Kohlenwasserstoffs Isopren. So ist Kautschuk auf chemi
schem Wege synthetisch hergestellt worden aus dem Iso pre n, einem 
Kohlenwasst'rstoffe von der Formel C&HS ' einem GIiede der Azetylenreihe, 
das sich auch bei der trockenen, Destillation des Kautschuks bildet. Das 
Isopren hat die Eigenschaft, durch langere Einwirkung von Salzsaure bei 0° 
einen Korper zu geben, der nach Auskochen mit Wasser die Elastizitat und 
ahnliche Eigenschaften besitzt wie Kautschuk. Der synthetische Kaut
sch uk wird dargestellt durch Erhitzen von Isopren mit konzentrierter Essig
saure, Eisessig, im geschlossenen Rohr auf eine Wirme von etwas iiber 100°. 
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Hierdurch wird Isopren polymerisiert. !sopren stellte man friiher aus Ter~ 
pentinol, jetzt aus Parakresol her. Weiter dienen zur Herstellung von synthe~ 
tischem Kautschuk das Erythren, das aus Phenol, und das Dimethyl~ 
but a die n, das aus Azeton gewonnen wird. Doch war die Darstellung 
des Kautschuks auf chemischem Wege noch nicht so weit fortgeschritten, 
daJ3 synthetischer Kautschuk mit dem Naturstoff in Wettbewerb treten 
konnte, zumal die Elastizitiit des synthetischen Kautschuks zu wiinschen 
ubrig lieJ3 und die Herstellung norh zu teuer war. Neuerdings scheinen 
diese Verhiiltnisse jedoch uberwunden zu sein, da die I. G. Farbenindustrie 
gedenkt nach Berichten von Dr. v. Weinberg in naher Zeit einen dem 
Naturkautschuk ebenburtigen Kautschuk in den Handel zu bringen, der 
auch hinsichtlich des Preises auf dem Weltmarkt erfolgreich in Wettbewerb 
treten kann. Dieser synthetische Kautschuk dad nicht mit K u ns t k aut ~ 
sch uk oder Ka utsch ukersatz verwechselt werden. Dies sind hauptsiich
lich geschwefelte, vulkanisierte, fette Ole, sogenannte Faktise. Das Wort ist 
abgeleitet von dem franzosischen gomme factice, kunstliches Gummi. Man 
unterscheidet weiJ3en und bra unen Faktis. WeiJ3er Faktis wird meist 
aus Rubol, auch wohl Baumwollsamen-, Rizinus- oder Leinol, schwar
zer Faktis aus ErdnuJ3- oder Sojabohnenol bereitet. Das Vulkanisieren 
geschieht, um weiJ3en Faktis zu erhalten, wie beim Kautschuk durch 
Schwefelchlorur auf kaltem Wege, da sich bei der Einwirkung von Schwe
felchloriir auf das 01 von selbst starke Wiirme entwickelt. Zu der Dar
stellung des schwarzen Faktis erhitzt man das 01 mit Schwefel. Sch wim
menden Faktis erhiilt man, indem man die Ole vor dem Vulkani
sieren durch Einblasen von Luft bei groJ3erer Wii.rme mit Sauerstoff 
sattigt und Mineralole und Zeresin hinzufugt. WeiJ3en Faktis kann 
man mit olloslichen Farben beliebig auffiirben. Er wird fur nahtlose 
Waren, die durch Tauchen hergestellt werden, verwendet, ferner auch 
zum Fullen von Radreifen. Der braune Faktis iiberall da, wo es nicht 
auf die helle Farbe ankommt. 

Schaumkautschuk ist ein Gemenge von Kautschuk und Stick
stoff, erhalten durch Einpressen von Stickstoff in noch nicht vulkani~ 
sierten Kautschuk bei einem Drucke von 4000 Atmosphii.ren und darauf~ 
folgendes Vulkanisieren. Spezifisch leicht, wird er zu Rettungsgiirteln 
und ahnlichem verwendet, auch zur Ausfiillung des Hohlraumes von 
Radreifen. 

Regenerierten Kautschuk, Regenerat, gewinnt man aus alten 
Kautschukwaren, denen man den Schwefel entzieht entweder z. B. durch 
Kochen mit Toluol oder Behandeln mit Laugen. GroBe Anforderungen an 
Haltbarkeit von Regenerat diirfen nicht gestellt werden. Ein Regenerat, 
das nach be80nderem Verfahren hergestellt wird, und Sterilisieren sowie 
groBere Anforderung an Haltbarkeit aushalten soll, ist Agatit. 

Von regeneriertem Kautschuk wurden im Jahre 1925 in Amerika 
102886000 kg verbraucht, von Rohkautschuk 353873000 kg. 

Aus aUem diesem sieht man, dall .Kautschukwaren von sehr ver
schiedenem Werte sein konnen. Die Haltbarkeit hii.ngt vor allem von 
der Giite der Ware abo 

Priifung 1. Ein Teil Kautschuk, mit 6 Teilen Petroleumbenzin iiber~ 
g088en, muB sich in wenigen Stunden zu einer dicken Fliissigkeit auf
IOBen. 
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2. Tragt man 0,2 g zerschnittenen Kautschuk allmiihlich in eine 
Schmelze von 1 g entwassertem Natriumkarbonat und 2 g Natriumnitrat 
ein und laugt nach dem Erkalten mit Wasser aus, so darf kein Ruckstatid 
bleiben. Ein Ruckstand wiirde aus Schwerspat, Bleiwei.6 oder Gold
schwefel bestehen, oder, war der Kautschuk vulkanisiert, aus schwefel
saurem Salz, das, in Wasser gelOst, nach Ansauern mit Salpetersaure durch 
BariumnitratlOsung nachgewiesen wird. 

Urn K aut s c h u k s c h warn me herzustellen, wird entweder einem 
Gemische von Kautschuk, Faktis und Goldschwefel ein Triebmittel, z. B. 
Hirschhornsalz, zugefugt und die Vulkanisation durch geeignetes Erwarmen 
bewirkt. Oder man bringt Kautschuk in einem fliissigen Kohlenwasserstoff 
in Lasung, arbeitet Goldschwefel und ein Triebmittel darunter, so da.6 ein 
Brei entsteht, der in Plattenformen von verschiedener Dicke durch Ver
dunsten des Lasungsmittels zu einem festeren Kuchen wird, den man dann 
durch Warme vulkanisiert, wobei sich die Schwammbildung ergibt. Oder 
man fiigt dem Kautschuk- Faktis- und Goldschwefelgemisch eine Ver
teilung irgendeines Fullmittels, z. B. Mehl, in einem Gemische von starkem 
Spiritus und Chloroform zu und arbeitet weiter wie bei dem vorherigen 
Verfahren. 

Kautschukwaren mussen, auch wenn sie aus bestem Kautschuk her
gestellt sind, bei maglichst gleichma.6iger Warme vor Feuchtigkeit und 
vor allen Dingen vor Licht ge"chutzt aufbewahrt werden, man 
wird fUr die V orrate demnach am zweckma.6igsten Holzkasten oder 
Schranke mit Holzturen wahlen. 

Urn Kautschukwaren wieder aufzufrischen, legt man sie nach 
Sa uer 5 Minuten in eine 70 Grad hei.6e Mischung von 10 Teilen Glyzerin 
und 250 Teilen Wasser und trocknet sie dann liegend auf Flie.6papier. 
Urn Kautschukgegenstande, die die Farbe verloren haben. wieder verkauf
lich zu machen, reibt man sie unter Anwendung der natigen Vorsicht mit 
Schwefelkohlenstoff ab, spiilt mit kaltem Wasser gut nach und trocknet 
gut abo SchlieBlich reibt man mit einem weichen wollenen Lappen mit 
etwas sehr feinem Wiener Kalk so lange, bis der Glanz wieder da ist. 

Guttap6rcha oder Gutta Tuban. Guttapercha. Gutta-percha. 
Palaquium.Arten, tlor allem P. oblongil6lium. P. gutta. (Isonandra und Dicopsis.Arten, 

Isonandra gutta.) Sapolauae. Guttapercha liefernde Gewachse. 

Ostindien, Borneo, Java, Sumatra, Amboina usw., auch angebaut. 

AuBer dem obigen P. oblongifol., von den Indern Tuban genannten 
Baume liefern noch eine groBe Reihe ahnlicher Baume Guttapercha. Ihre 
Gewinnung ist die wie beim Kautschuk, dem sie chemisch sehr ahnlich 
ist, wahrend sie sich in physikalischer Beziehung vielfach von ihm unter
scheidet. Der durch Anhauen der Rinde austretende. frisch der Kuh
milch ahnliche Milchsaft erstarrt jedoch sehr bald zu Guttapercha, die 
man unter Wasser zusammenknetet und trocknet. Der Milchsaft wurde 
fruher durch Fallen der in den Sumpfgegenden wildwachsenden Baume, 
durch sog. Raubbau, gewonnen, jetzt verfahrt man jedoch meistens ver
nunftiger, indem man die Baume nur anhaut. Auch gewinnt man G. viel 
durch Ausziehen der Blatter und Zweige. In Kamerun, Deutsch-Neu-Guinea 

Buchhel.ter·Ottenbach. I. 16. Aufi. 26 
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und auf Java sind Anpflanzungen gemacht (Abb. 470). Rohe G. kommt in 
geprellten, innen lOcherigen, schwer zu teilenden Blacken von 10-20 kg 
Gewicht in den Handel, die man, um sie zu teilen, zersagt oder zerrei6t. Sie ist 
rotlichbraun oder mehr grau, haufig innen marmorahnlich, faserig; sehr ver
unreinigt durch Rinde und Holzsplitter, Sand usw. Hiervon wird sie zum Teil 
se hon in den Gewinnungslandern durch Kneten und Waschen gereinigt; eine auf 

Abb.470. Palaquium guttA. 
A BIUhender Zweig. B BlUte. C Knospe. D Fruchtblatt. E Unreife Frucht. 

F Querschnitt durch den Fruchtknoten. G Reife Frucht. 

diese Weise behandelte Ware kommt von Singapore als gereinigte G. in den 
Handel, die aber immer noch ziemlich viel Beimengungen enthalt. In Europa 
wird die G. noch weiter gereinigt, indem man sie mit Maschinen in Spane zer
teilt. zuerst mit kaltem, dann mit warmem Wasser knetet und walzt und 
schliellIich zu Platten oder Blattern prellt. Sie ist dann eine gleichmallig 
gelbbraune bis dunkelbraune, dichte Masse. G. ist bei gewohnlicher Warme 
ziemlich hart, lederartig und nicht elastisch, hierdurch unterscheidet sie 
sich von Kautschuk; bei 50° wird sie weich, bei 60° bis 65° etwas, bei 80° 
vollkommen knetbar und liillt sich dann in jede beIiebige Form pressen, 
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die sie nach dem Erkalten beibehalt, wie Trichter, MaBe usw.; bei 1500 

schmilzt sie zu einer diinnen Fliissigkeit; bei groBerer Hitze zersetzt sie 
"ich ganz, liefert Benzol und ahnliche Destillationserzeugnisse; an der 
Luft verbrennt sie mit ruBender, leuchtender Flamme. Gegen chemisch 
wirksame Stoffe, chemische Agenzien, ist die volIig reine G. fast noch 
weniger empfindlich als Kautschuk, nul' starke Schwefelsaure und 
Salpetersaure greifen sie an. Sie ist ferner vollig undurchdringlich fiir 
Wasser und kein Leiter del' Elektrizitii.t, daher bestes Mittel zum Dber
ziehen unterirdischer Kabel; durch Reibung dagegen wird sie elektrisch, 
daher die Anwendung als Elektrophor, und zwar stark negativ; gegen 
Losungsmittel verhiilt Rie sich dem Kautschuk gleich, in warmem 
Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Terpentinol und dem eigenen Destilla
tionserzeugnisse lOst sie sich, nur lOst absoluter Alkohol etwa 15% auf, 
laBt sich auch gleich Kautschuk vulkanisieren und wird entweder fiir 
sich allein odeI' mit Kautschuk vermengt zu gleichen Zwecken verwendet. 
G. wird vielfach, in ganz feine Blatter gewalzt, sog. Guttapercha
papier, Percha lamellata, als Deckmittel bei feuchten Umschlagen, 
zum Verbinden von GefaBen usw. benutzt. Diese feinen Blatter, an
fangs weich und geschmeidig, werden nach einiger Zeit, zuweilen schon 
nach W ochen, hart und briichig, zerfallen zuletzt vollstiindig und losen 
sich nun in Weingeist auf. Es beruht dies auf einem Oxydationsvorgange, 
wobei die G. in ein saures Harz umgewandelt wird. Schon die rohe G. 
enthii.lt von diesem Harze, das in der Hauptsache aus Estern der Phyto
sterine, dies sind Bestandteile del' Pflanzenfette, cholesterinartige Korper 
von der Formel C28H440 + H20, mit Zimtsaure und Essigsaure besteht, 
10-15%. Man tut daher gut, das Guttaperchapapier, wenn moglich, in 
BlechgefaBen, dagegen G. in kleinen Stiicken unter Wasser aufzubewahren. 

Will man die G. ganz rein herstellen, Guttapercha depurata alba, 
so lost man sie zuvor in 20 Teilen bestem Steinkohlenbenzin, schiittelt mit 
1/10 Teil Gips durch und stellt die Losung an maBig warmem Orte beiseite, 
bis sie sich voIIig geklart hat. Die abgegossene klare Fliissigkeit wird unter 
kraftigem Umriihren mit dem doppelten Raumteile 90 prozentigem Weingeist 
gemischt. Hierbei scheidet sich die G. blendendweiB ab, wird dann von der 
Fliissigkeit getrennt, tiichtig geknetet, um die letzten Spuren von Feuchtig
keit zu entfernen, und dann in Stengelchen geformt. Diese, als Zahnkitt 
Anwendung findend, miissen immer unter Wasser, dem 10% Glyzerin oder 
Weingeist zugesetzt sind, und VOl' Licht geschiitzt aufbewahrt werden. SoIl 
die gereinigte Guttapercha die Farbe des Zahnfleisches haben, so knetet 
man auf 100 Teile 1/10 Teil Karmin unter. 

Eine Losung del' G. in Chloroform gilt vielfach als Ersatz fiir Kollodium. 
Sie fiihrt den Namen Traumatizin, liefert allerdings weit biegsamere 
Dberziige also das Kollodium, hat sich aber doch nicht allgemein ein
zubiirgern vermocht. 

Die Ein£uhr von Guttapercha begann erst mit dem J ahr 1844, wo 
die ersten 2 Zentner von Singapore nach London kamen. Die Einfuhr stieg 
von da ab mit groBer Geschwindigkeit und hat allmahlich eine riesige Hohe 
erreicht, die bestiindig noch im Wachsen begri££en ist. 

Bestandteile. G. ist in der Hauptsache ein Kohlenwasserstoff, 
Gut t a benannt. Weiter finden sich an Bestandteilen Albanan, Alban, 
Fluavil, Albaresinol und Fluavilresinol. 

26· 
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B81ata. Gomme-reslne de balBta. 
M'muaopB bdlata. M. gZobtSBa. Bapotdcetu. Guttaperoha liefemde Gewii.ohse. 
Westindien, Venezuela, Guyana, Bra.silien, Afrika, Madagaakar, Australien. 

Der eingetrocknete Milchsaft obigen Baumes. Er wird hauptsiichlich 
dadurch gewonnen, daB die Biiume verschiedentlich eingeschnitten werden 
und der an den Baumen von Einschnitt zu Einschnitt herablaufende Milch
saft in einer Kurbisflasche, einer Kalebasse gesammelt, der Garung aus
gesetzt und uber Feuer oder an der Sonne eingedickt wird. Fruher ge
wann man ihn durch Raubbau, indem man die Baumc fallte. 

Balata ist der GuttaperchB ahnlich, auch in ihren Eigenschaften, nur 
wird sie durch Luft und Licht nicht so leicht bruchig wie diese. Sie bildet 
lederartige, braunliche Massen, die sich in Chloroform, heiBem Petroleum
ather und Benzinoform Buflosen. 

B estand teile. Sie besteht in der Hauptsache aus einem Kohlen
wasserstoff Balagutta und Harz. 

An wendung. Als Ersatz £iir Guttapercha, hauptsachlich zur Her
stellung von Treibriemen und Schuhsohlen. 

Gruppe XVI. 

Resinae. Harze. 
Harze sind naturliche Ausscheidungen verschiedener Pflanzenfamilien, 

namentlich der Nadelholzer der Koniferen. Wir konnen sie betrachten als 
Umsetzungsstoffe der atherischen Ole, die durch Oxydation entstanden 
sind, obwohl es bisher noch nicht gelungen ist, eines der natiirlich vorkom
menden Harze durch Oxydation der atherischen Ole zu erhalten oder, um
gekehrt, ein Harz durch Reduktion wieder in ein atherisches 01 zuriickzu
fuhren. Sie finden sich in den Pflanzen in eigenen GefaBen, meist unter der 
Rinde in den sog. Balsamgangen, und treten frciwiIlig oder aus kiinstlichen 
Offnungen in Form von zahem Balsam (s. folgende Gruppe) aus; an der Luft 
erhartet dieser durch Verdunstung des atherischen Ols und durch weitere 
Oxydation vollstandig. Manche Harze sind jedoch nicht .Ausscheidungen 
des regelrechten Stoffwechsels, sondern krankha£te Umsetzungserzeugnisse, 
die Z. B. durch Verletzungen der Rinde oder des Stammes entstanden sind. 
AIle Harze sind sauerstoffhaltig, meist Gemenge von verschiedenen Sauren, 
verbinden sich daher mit Alkalien zu eigenen Verbindungen, den Harz
seifen oder Resinaten. In der Warme schmelzen sie und verbrennen zu
letzt mit stark rul3ender Flamme. Sie lassen sich nicht unzersetzt verfluch
tigen, sondern liefern bei der Destillation Umsetzungsstoffe, namentlich 
Kohlenwasserstoffe. Durch Reibung werden sie negativ elektrisch, und zwar 
um so mehr, je mehr Sauerstoff sie enthalten. In Wasser sind sie vollstandig 
unloslich, mehr oder weniger losIich dagegen in Ather, Weingeist, Chloro
form, fetten und atherischen Olen. Diese LosIichkeitsverhaltnisse veriindern 
sich aber durch sehr langes Lagern unter Wasser oder unter der Erde. Der
artig veranderte Harze nennen wir fossile; hierher gehoren Bernstein und 
die echten Kopale. Sie sind in den gewohnIichen Losungsmitteln der Harze 
erst Ioslich, wenn man sie bei einer Hitze von 3000 bis 350°C schmilzt oder 
auch teilweise, wenn man sie gepulvert langere Zeit an der Luft liegen lii.l3t. 
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An die eigentlichen Harze schlieBen sich einige Erzeugnisse der trockenen 
Destillation unmittelbar an, wie Asphalt und Pech. 

Die Harze finden nicht nur in der Heilkunde, sondern vor aUem in der 
Technik eine ungemein groBe Anwendung zur Darstellung von Lacken, 
Harzseifen usw. 

Auch das K u n s t h a r z ist besonders fiir die Berei tun g von L acken 
zu groBer Bedeutung gel an gt. Man gewinnt es durch Einwirkung unter 
Druck von Formaldehyd oder Hexamethylentetramin auf Phenole, Kre
sole oder N aphthole bei Gegenwart eines Kontaktstoffes wie Alkalien, 
Sauren oder eines gerbstoffhalti gen Auszuges. Diese Kunstharze, auch 
For mol i t e genannt, sind entweder in den gewohnlichen Losungsmitteln 
der Harze unlOslich, z. B. B a k e Ii t, oder in Weingeist und Azeton IOslich, 
nicht aber in fetten und atherischen Olen, z. B. Issolin. Fiigt man der 
Losung in Weingeist oder Azeton Benzol zu, so erhalt man nach dem Auf
streichen einen guten Lackiiberzug. Bakelit wird als Ersatz fiir Bernstein, 
Elfenbein, Horn oder ahnliche Stoffe verwendet. Es laBt sich drehen und 
feilen, ist hellgelb bis schwarz, nicht feuergefahrlich, von Wasser, v:.er
diinnten Sauren und Alkalien nicht angreifbar und wird daher auf aIle 
moglichen Gegenstande, wie Zigarrenspitzen und Knopfe, verarbeitet. Da es 
kein Leiter der Elektrizitat und Warme, dient es auch zur Herstellung von 
Isoliergegenstanden. Um ein auch in Leinol bzw. Terpentinol losliches 
Kunstharz zu erhalten, verarbeitet man das Phe,nolerzeugnis mit echtem 
Harz, Harzsaure oder Harzsaurestern. So kommt unter der Bezeichnung 
Albertol ein Kunstharz in den Handel, das ein Gemisch eines Phenol
harzes mit Naturharz darstellt. Man unterscheidet spritlOsliches, ollosliches 
und benzollosliches Alberto!. Das ollosliche Albertol lOst sich in Leinol bei 
etwa 300 0 • Es hat gelbe bis braunliche Farbe. 

Unter K u mar 0 n h a r z versteht man Polymerisationserzeugnisse von 
Kumaron, Inden, deren Homologen und ahnlichen Steinkohlenteerbestand
teilen, die harzartige Beschaffenheit haben. Sie sind von festem, springhartem, 
hartem, mittelhartem, weichem, zahfliissigem bis fliissigem Zustand und 
von verschiedener Farbe von hell, heHbraun, braun, dunkel bis schwarz 
im Handel. Loslich sind sie in Benzol, Toluol, Xylol, Tetrachlorkohlenstoff, 
Chloroform, Azeton u. a. So gut wie unloslich in Petroleumbenzin und 
Spiritus, wohl aber IOslich, wenn man diese beiden Stoffe miteinander mischt. 
Sie sind wahrend des Krieges zu groBer Bedeutung gelangt, als Hauptbe
standteil der Firnisersatzmittel, der Buchdruckfarben und auch der Lacke. 

Resina Acar6idis. Grssbsumharz. Aksroldharz. XanthorrhoeshsfZ. 
Acsrolde. Reslne de xsnthoree. 

Xanthorrhoea hdstilis und austrdliB. Lilidceae. Liliengewachse. Ul}terfamiIie Asphodeloideae. 

Australien. 

Man unterscheidet zwei Sorten: rotes oder Nuttharz und gelbes 
Botanybayharz. Das Nuttharz bildet dunkelrotbraune, bestaubte, in 
Splittern durchsichtige, glanzende Stucke; in Weingeist fast ganz lOslich, 
schmilzt nicht, sondern blaht sich auf, verbrennt zuletzt mit stark ruBender 
Flamme. Botanybayharz ist eine gelbe, bestaubte Masse von wiirzig 
balsamischem Geruch. 1st in Weingeist und Ather lOslich. 
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Mit Salpetersiiure behandelt, Iiefert es die sog. Pikrinsiiure, Trinitro
phenol, in ziemlicher Menge. 

Bestandteile. Spuren von atherischem 01; Zimt- und Benzoesiiure. 
Parakumarsiiure. Styrazin. 

An wen dun g. In der Spirituslackbereitung. 

Resina Anime oder .A.nime. Anlme. 
Courbarine. Reslne anlme occidentale. Anlme-resln. 

Hym.nifea OoVrbaril. Legvmin6Bae. Hiilsenfriichtler. Unterfamilie Oaeaalpinioideae. 

Westindien, Siidamerika. 

Wird durch Einschnitte in den Stamm gewonnen. Wurde friiher viel
fach zur Lackbereitung anstatt des Kopals benutzt, und so aucb als s ii d
amerikanischer, brasilianis cher oder westin dis ch er Kopal 
bezeichnet, ds es aber weiche Lackiiberziige bildet, wird es seitener 
hierzu angewendet; als Heilmittel zuweilen zu Riillcherungen, auch zu 
Riiucherkerzen und bei der Bereitung von Siegellacken. Es bildet gelblich
wei.l3e, leicht zerreibliche, weiBbestiiubte Stucke von 'schwachem Harz
glanze, beim Kauen erweichend; lOst sich in kochendem Weingeist giinz
lich auf (Unterschied von echtem Kopal), ebenso in Tl'rpentino1. Enthiilt 
etwa 2,5% iitherisches 01. 

Asphaltum. Asphalt. Judenpech. Erdharz. 
Asphalte. Bitume de Judee. Baume de momle. Poix Julve. Bitumen. 

Ein bituminoses Harz, entstanden durch Vt:rkohlung organischer 
Bestandteile unter EinfluB von hohem Druck und Feuchtigkeit in iihnlicher 
Weise wie das Petroleum oder sehr wahrscheinlich durch Verharzung des 
Petroleums selbst. Es tritt entweder mit heiBen Quellen oder Wasser
diimpfen zutage und wird dann einfach durch AbschOpfen gesammelt, wie 
auf Trinidad und am Toten Meer, oder man gewinnt es, indem man mit 
Bergteer getriinkte, locherige Gesteine, Asphaltsteine, mit Wasser aus
kocht. Diese Art der Gewinnung geschieht auch in einigen Gegenden des 
EIsaB (Val travers, Seyssel, Lobsann, WeiBenburg) und in Braunschweig. 
Der hier gewonnene A. ist aber nur zu Bauzwecken, AsphaltstraBenpflaster, 
Dachpappe usw. verwendbar. GroBe Lager Steinasphalt sind in N ordamerika, 
in dem Staate Oklahoma gefunden worden, hier wird das Asphaltgestein, 
das aus Kalkspat, Sandstein oder Schiefer besteht, bergmiinni!!ch abgebaut, 
entweder in Asphaltmiihlen gemahlen und als S tam p f asp h a I t oder 
Asphaltmehl zu StraJ3enbelag verarbeitet, oder der Asphalt wird aus 
dem Gesteine destilliert. Asphaltmehl muJ3 fur StraJ3enbau 8-13% 
chloroformlosliches Bitumen enthalten, darf durch Sonnenbestrahlung 
nicht erweichen, unter 30° nicht zu schm.elzen beginnen und nicht 
mehr aIs 7% Ton und Sand enthalten. Ein besserer Asphalt findet sich in 
Oklahoma als sogenannter Grahamit, Gilsonit. Dil'ser dient zur Lack
bereitung. Man unterscheidet im Handel amerikanischen A. von der 
lnsel Trinidad, Kuba., Habana und Nordamerika. Der aus dem Pechsee 
auf Trinidad gewonnene bessere Asphalt heiJ3t See asp hal t, der geringere 
auf dem Lande von Pechfelsen gewonnene Landasphalt. Schwarz, 
sprOde, von mUBcheligem Bruche, fettgliinzend, bei einem SChlage mit dem 
Hammer zersplitternd; erwarmt von teerartigem Geruch. Syrischen A., 
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im Toten Meer gesammelt, friiher die geschiitzteste Sorte zur Lackbereitung, 
zaher. briiunlich-bestaubt. FiUlt jetzt meist heller und weicher als der 
amerikanische A. aus und ist daher nicht so gesucht. Verschwindet immer 
mehr aus dem Handel. Europiiischen A. von obengenanntenOrten, eignet 
sich nicht zur Lackbereitung. A. ist in Wasser vollstiindig unloslich, 
nur zum Teil loslich in Weingeist und Xther, in atherischen Olen und 
Benzin vollstiindig bis auf die beigemengten Unreinigkeiten (s. Abhand
lung Lacke). Durch Xther gewinnt man ails A. einen lichtempfindlichen 
BestandteiJ. der in der Photographie und zu Kupferlichtdrucken, zu HeIio
graviiren, verwendet wird. Bel 1000 C schmilzt der A. und liefert mit 
Wasser destilliert ein fliichtiges 01, Petrolen genannt, 01. Asphalti 
aethereum. 

AuBer in der Lackbereitung wird A. zu Raucherungen bei Lungen
schwindsucht mit Erfolg angewendet. Bei der Bereitung von Pappenpapier, 
wo die iiuBeren Lagen besser sind als die inneren. Ferner zur Herstellung 
des Anhydatleders. 

Beim An h y d a t g e r b v e r f a h r e n wird im Gegensatz zur Lohgerberei 
die Tierhaut nicht feucht, sondern trocken verarbeitet. Sie wird mit 
Alkohol vorbereitet, behiilt dadurch beim Trocknen ein lockeres Gefiige 
und wird darauf mit Asphalt oder Kunstasphalt durchtriinkt. Sohlen aus 
Anhydatleder Bollen widerstandsfiihiger sein als aus lohgarem Leder. 

Unter der Bezeichnung Goudron versteht man ein Gemisch von 
Trinidadasphalt mit gewiihnIich 15% Paraffinol, das man etwa 8 Stunden 
auf 1600 erhitzt hat (Trinidadgoudron). Oder auch ein Destilla
tionserzeugnis des Braunkohlenteers bzw. des Schieferteers (D e u t s c her 
Goudron). Goudron findet in der Dachpappenbereitung und auch zu 
StraBenpflaster Verwendung. Er darf Pech, Braunkohlenteer und ii.hn
liches nicht enthalten. MuB zwischen den Fingern sich zu Fiiden ziehen 
lassen und bei geringer Warme sprode sein. Asp h a I t mas t ix, oft kurz
weg Mas t i x genannt, ist ein durch Zusammenschmelzen erhaltenes Ge
menge von Asphaltmehl mit Trinidadgoudron. G u Bas p h a I t ist ein 
Gemisch von Goudron, Asphaltmastix und Kies. 

AuBer Nat u r asp hal t befinden sich im Handel eine groBe Anzahl 
dem Asphalt ahnlicher, schwarzer, pechartiger Stoffe, die man als 
Kunstasphalte bezeichnet. Vor aHem Petrolasphalt, die Riick
stande bei der fraktionierten Destillation des Rohpetroleums und der 
Reinigung der erhaltenen Stoffe mit Schwefelsiiure. Diese schwarzen, auch 
Saure har ze oder Sau re aspha I te bezeichneten Massen enthalten etwa 
50 und mehr Prozent dicke olige Stoffe und dienen zur Lackbereitung. 
Dem Petrolasphalt ahnlich sind die Braunkohlenteerpeche, die 
Riickstande bei der Gewinnung und Reinigung der Paraffine und Paraffin
ole mittels Schwefelsaure. Als Sii.ureharze bzw. Saureasphalte 
werden sie ebenfalls als Asphaltersatz verarbeitet. Unter den Bezeich
nungen Stearinpech oder Kerzen teer und Wollfettpech sind 
die schwarzen Massen zu verstehen, die bei der Destillation der Fettsii.uren 
verbleiben. Man verwendet sie zur Herstellung von Leiniilfirnisersatz fiir 
dunkle Farben. SchlieBlich dienen auch die bei der fraktionierten Destil
lation des Steinkohlenteers verbleibenden rotbraunen, dunkelbraunen und 
braunschwarzen Massen, die Steinkohlenteerpeche, als KunstasphaIte, 
obwohl sie dem Naturasphalt sehr wenig ahnlich sind. 
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B(mzoe oder Asa dulcis. Benzoe. Gum BenJamin. Gum Benzoin. 

Styraz tonkinensi8. Styraz be'flz6idu. Styraz benzoin und andere Styraxarten. Styracdoeae. 

Hinterindien, Annam, Tonkin, Molukken, Siam, Java, Sumatra, Borneo. 

Benzoe ist in den Pflanzen nicht als regelrechte Ausscheidung vor
handen, sondern entsteht erst aIs krankhafte Tatigkeit durch iiuBere Eingriffe, 
wie Einschnitte in die Rinde, die man wahrend der heiBen J ahreszeit in 
Form eines V macht, oder durch Klopfen der Rinde von fiinf bis sieben 
Jahre alten Baumen oder durch Einimpfen gewisser Pilze. Bei Gewinnung 
der Sumatra B. werden auch Einschnitte in freiliegende Wurzeln gemacht. 
MindeJ'wertige Benzoesorten gewinnt man dadurch, daB man alte Biiume 
umhaut, zerkleinel't und mit Wasser auskocht. Benzoe kommt seltener als 
Benzoe in Lacrimis, in Tranen, gewohnlich als Benzoe in Massis, 
in Blacken, Blockbenzoe, in Kisten verpackt in den Handel. Von der 
BIockbenzoe wird die stark mit weil3en Tranen versetzte Sorte als B. amyg
daloides. Mandelbenzoe, am teuersten verkauft, obgleich sich heraus
gestellt hat, daB die braunen Massen mit wenig Mandeln oft mehr Benzoe
saure enthalten und an Wert der Benzoe in Lacrimis gleichkommen. Fiir die 
Zwecke der Heilkunde verwendbar ist nach dem Deutsch en Arzneibuche nur 
Siambenzoe, und zwar in Triinenform. Sie stammt von Styrax tonki
nensis und Styrax benzoides und wird im Laosgebiet von Luangprapang bis 
nach Tonkio, und zwar in einer Hohe von 1200-1500 m gewonnen; kommt 
iiber Bangkok oder Saigon nach Singapore oder kommt durch Tonkin nach 
Haiphong und von dort nach Europa. Die Gewinnung der Siambenzoe beginnt 
in den Monaten Juni und Juli, indem man in die Baume in einer Entfernung 
\Ton je 15 em Einschnitte macht und iiber dem Einschnitte die Rinde etwas 
abschalt. Urn auch an hohere Teile des Stammes und an die Hauptaste zu 
gelangen, werden dicke Stabe quer an den Stamm gebunden und so eine 
Leiter hergestellt. Die milchige Masse flieBt iiber die Rinde, erhartet all
mahlich, wird im Dezember mit Bambusstaben abgenommen und spater von 
Verunreinigungen, wie Rinde und Holzsplittern, befreit. Ein Baum liefert 
3 Jahre lang Benzoe, indem jedes Jahr die Einschnitte an verschiedenen 
Seiten gemacht werden. Die Bezeichnung Siambenzoe ist heute insofern 
unrichtig, als Laos nicht rnehr zu Siam gehOrt. Siambenzoe besteht aus 
weil3en, spater durch Oxydation briiunlich bis braunrot werdenden, innen 
weifllichen Mandeln. Eine andere Siambenzoe bildet eine braune, harz
glanzende Masse mit eingesprengten Mandeln. Kalkuttabenzoe kommt 
in groBen, lOcherigen, rotbraunen, harz~lanzenden Massen, die nur kleinere 
Tranen enthalten, in den Handel. 

Geringwertig sind Palembangbenzoe und Padangbenzoe, meist 
dunklere Massen mit wenig Mandeln durchsetzt, die sehr viel Verunreini
gungen enthalten. 

Benzoe ist in Chloroform sehr wenig, in Xther fast und in siedendem 
Weingeist vollstandig loslich bis auf eine geringe Menge Verunreinigungen, 
die nicht mehr aIs 2% betragen sollen. Die weingeistige Losung in Wasser 
gegossen, gibt eine milchige Mischung, die sog. J ungfernmilch, die blaues 
Lackmuspapier rotet. 

N a c h wei S. In konzentrierter Schwefelsaure lost sich Benzoe karminrot, 
dann mit Wasser vermischt, farbt sich die Fliissigkeit dunkelviolett. 
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.Bestandteile. Benzoesaure biszu24%, Koniferylbenzoat in kristalli
sierter und amorpber Form, Spuren von atherischem O}; verschiedene Harze, 
etwas Vanillin. Au13erdem ist als Bestandteil ein kristallisierender Stoff, 
Lubanolbenzoat, festgestellt worden. Das Wort L u ban 0 list abgeleitet 
von der urspriinglichen Bezeichnung fiir Benzoe Luban djawi. 

AuBer den obengenannten Sorten kommen noch zwei andere in den 
Handel, die, wahrend die ersteren einen vanilleartigen Geruch haben, mehr 
an Styrax erinnem, und die au13er der Benzoesii.ure noch Zimtsiiure enthalten; 
sie diirfen fiir die Zwecke der Heilkunde nicht verwendet werden, eignen sich 
aber vorziiglich als Zusatz bei der Bereitung von Blumendiiften, da ihrGeruch 
ganz besonders fein ist. Es sind dies Sumatrabenzoe in groBen viereckigen 
Blocken, auBen Eindriicke von Matten zeigend; von matter, graurotlicher 
Grundmasse, die beste Sorte mit zahlreichen weiBgelblichen Mandeln; und 
P e na ng benz 0 e, braune Massen ohne Mandeln, meistens locherig, mit vielen 
Unreinigkeiten. Sumatrabenzoe und Penangbenzoe enthalten neben wenig 
Benzoesaure 10-12% Zimtsaure. Ais Stammpflanzen fiir Sumatrabenzoe sind 
Styrax benzoin und Styrax sumatranus erkannt worden. Sie werden auf West
sumatra sehr viel angebaut. Die Gewinnung des Harzes von einemBaume wahrt 
3 Monate. Zunachst, etwa nach 8 Tagen, erhii.lt man ein untaugliches Ben zoe
vor harz, das nicht in den Handel kommen solI, darauf ein weilles, dann ein 
dunkleres und schlieBlich ein ganz dunkles Harz. Aus diesen Harzmassen 
werden drei Handelssorten hergestellt, indem die Harzmassen zerstiickelt, in 
verschiedenen Mengen gemiscbt und in Kisten zusammengestampft werden. 
Die beste Ware enthalt sehr viel weiBe Stiicke, Mandeln, und sehr wenig 
dunkle Masse, eine zweite, mehr dunkle Masse und wenig weiBe Stiicke und 
die geringste besteht in der Hauptsache nur aus der dunklen Harzmasse. 

P r ii fun g. Genau unterscheiden lassen sich die beiden Benzoegruppen 
nur auf chemischem Wege. Man kocht B. mit Wasser aus, dampft die Losung 
ziemlicb ein und gibt der warmen Fliissigkeit ein wenig Kaliumpermanganat 
zu. Oder man erwarmt eine kleine Menge Benzoe eine Zeitlang mit Kalium
permanganatlosung und stellt langere Zeit beiseite. Zimtsaure wird dabei in 
BittermandelOl, Benzaldehyd 

09HS02 + 4 0 - 07HeO + 2 002, + H20 
Zimtsaure + Sauerstoff = Benzaldehyd + Kohlendioxyd + Wasser 

iibergefiihrt und zeigt sofort dessE'n Geruch, Benzoesiure nicht. 
Anwendung. Als Heilmittelin Form von Tinktur; auBerlich beiKeuch

husten zum Einblasen in die Nase; ferner zur Darstellung von Blumendiiften, 
von Mitteln zur Hautpflege, zu Raucherzwecken, zu wohlriechenden Of en
lacken und zu Schokoladenlacken. 

Copsl oder Resina Copsl. Kopal. Copale. Copal-gum. 
Unter dieser Gesamtbezeichnung kommen eine ganze Reihe verschie

dener Harze in den Handel, die zum Teil den Namen Kopal mit Unrecht 
fiihren. AIle wirklich echten Kopale sind fossiler Natur, d. h. sie werden 
nicht von lebenden Baumen gesammelt, sondern werden gegraben, oder 
aus dem Sande der Fliisse angeschwemmt. Uber ihre Stammpflanzen laJ3t 
sich daher seltenBestimmtes angeben, doch werden Bii.ume aus der Familie 
der Zaesalpinioideen, namentlich Hymenaea verruc6sa, Trachyl6bium 
Petersianum, dafiir gehalten. Das Vaterland der echten Kopale ist Afrika, 
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und zwar die Ost- und Westkiiste, doch ist dabei zu bemerken, daB die 
ostafrikanischen Sorten, namentlich Sansibar, friiher hii.ufig iiber Ostindien 
in den Handel kamen, daher fiilschlich als ostindische oder Bombayko
p a I e bezeichnet wurden. AuBer Afrika Iiefern Ostindien, Australien und 
Sudamerika Kopalsorten, die auch wohl falsche Kopale genannt werden, 
jedoch kommen von Japan und Manila auch echt fossile Kopale. In der 
Lackbereitung, deren wichtigsten Stoff die Kopale bilden, unterscheidet 
man harte und weiche Kopale. Erstere, die eigentIich echten, fossilen 
Kopale, haben durch liingere Lagerung in der Erde ihre Harznatur inso
fern veriindert, als sie weder in Spiritus noch in Terpentinol unmittel
bar loslich sind. Man muB hier Umwege einschlagen, wie wir spiiter bei der 
Abhandlung iiberLaeke besprechen werden. Sie schmelzen erst beieinerHitze 
von 300° bis 350°; liefern daher niichst dem Bernstein die hii.rtesten Lacke 
und konnen fur die feineren, namentlich Schleiflacke durch nichts anderes 
ersetzt werden. Die weichen Kopale, hierher gehOren hauptsiichlich ost
und westindische Sorten, IOsen sich dagegen in hei.l3em Spiritus und Ter
pentinol unmittelbar, erweichen und schmelzen bei weit niedrigerer Wiirme 
und sind daher nur fUr geringere Lacke verwendbar. Sie haben nicht so 
lange Zeit in der Erde gelagert, wie die echten Kopale, oder sind Baumko
pale, rezente Kopale, d. h. sie werden von lebenden Biiumen gesammelt. 

Afrika nische Ko pale. Diese siimtlich gegrabenen oder aus dem 
FluBsande gewonnenen Sorten sind im frischen Zustande meist von einer 
erdigen, halb verwitterten Kruste bedeckt, von der sie jedoch, bevor sie in 
den Handel kommen, gewohnlich dumh Behandlung mit verdiinnter Kali
lauge befreit werden. Nach dieser Behandlung zeigen sie auf der Oberfliiche 
hiiufig ein feinwarziges Aussehen, die sog. Giinsehaut, und diese gilt als ein 
besonderes Zeichen der Gute und Hiirte. N ach einigen sollen diese Warzen 
davon herriihren, daB der anfangs weiche Kopal sich beim Erhii.rten zu
sammengezogen hat; nach anderen sind es die Eindriicke der sie umlagernden 
Sandkorner. Man unterscheidet von den afrikanischen Sorten wiederum 
ostafrikanische und westafrikanische. Zu den ersteren, die besonders hoch 
geschiitzt werden, gehOren namentIich folgende: 

Sansibar - Kopal. Diese Sorte wird am meisten geschii.tzt, wird 
aber nicht auf. Sansibar selbst, sondern an der gegenuberliegenden Kuste 
Ostafrikas in einer Breite von 8 Meilen landeinwiirts gegraben, kam 
friiher als B 0 mba y -K 0 P a I viel in den Handel, j etzt die besten Sorten 
uber Daressalam. GroBere oder kleinere, meist glatte Stucke mit Giinsehaut; 
Farbe hellgelb bis rotbraun; Bruch flachmuschelig, glasgliinzend oder matt. 

Mozambique - Kopal von der Mozambiquekiiste; flache Platten und 
Korner; weingelb bis rotlich, AuBenfliichen rotgefiirbt, vieI£ach mit BIasen 
und Spriingen; Bruch flach, glasgliinzend; weniger rein und warzig als der 
Sansibar-Kopal. 

Madagaskar - Kopal solI von Trachylobiumarten abstammen, 
bildet bald platte, bald liingliche, dann meist rundliche oder ovale Stucke von 
hellgelber Farbe mit wei.l3er Verwitterungskruste, nach Entfernung dieser 
ohne Giinsehaut. Das Harz selbst ist vieI£ach mit Pflanzenresten durchsetzt. 

Von den westafrikanischen Kopalen sind die wichtigsten: 
Sierra - Leone - Kopal. Die geringwertigste Sorte; teils sehr unreine, 

teils reinere, hellgelbe, auBen oft schwiirzlich aussehende Stucke, meist bis 
zur GroBe einer NuB, aber auch in groBeren Stucken vorkommend. Das 
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Pulver haftet beim Kauen schwach an den Ziihnen. Diese Sorte ist nicht 
vollig unloslich in 95 prozentigem Spiritus. Das nach dem Ausziehen ver
bleibende Harz lOst sich in kaltem Terpentinol. 

Kiesel- Kopal im FluIlsand des Cap Verde; runde, jrieselartig abge
schliffene Stiicke bis zur GroIle eines Dreimarkstiickes; hellgelb, sehr hart. 

Kugel- Kopal dem vorigen ahnlich, abgeschliffen, sehr rein. 
Benin - Kopal in sehr unregelmaIligen Stiicken; meist knollig, seltener 

in Platten mit diinner, roter Kruste, vielfach mit Unreinigkeiten durchzogen. 
Ko ngo - Ko pal. Stiicke unregelmii13ig, sehr klein, aber auch bis kinds

kopfgroIl; hart. 
Angola - Kopal nebst dem Kiesel-Kopal die geschatzteste westafri

kanische Sorte. Stiicke unregelma13ig, flach oder rund, mit undurchsichtiger, 
roter Kruste. Innen glashell bis gelb, sehr rein. 

Ben g u e I a - K 0 pal. Knollige, fa ust- bis kopfgroIle Stiicke von un
ebener Oberfliiche mit tiefen Einschnitten; Verwitterungskruste weiI31ich, 
innen hell und durchsichtig, ofter aber durch Wassergehalt triibe. 

AIle afrikanischen Kopale sind vollstandig geruch- und geschmacklos. 
Asiatische Kopale. Hierher gehOren vor allem der Ma nila-, falsch

lich auch westindischer Kopal genannt, von Vateria indica, auch Singa
pore und Borneo. GroIle, unregelma13ige Massen, hellgelb bis briiunlich, 
vielfach in demselben Stiicke verschiedene Farben zeigend. Sehr verunreinigt 
durch Holzstiicke und sonstige Beimengungen. Bruch groJ3muBchlig, glas
glanzend, seltener matt. Pulver beim Kauen schwach anhaftend. Geruch 
und Geschmack balsamisch, etwas dillartig; lost sich in hei13em 95 pro
zentigem Spiritus. 

Formosa- oder chinesischer. Kopal iihnelt mehr dem Anime. 
Siidamerikanische Kopale. Unter dieser Bezeichnung kommen 

zum Teil Animeharze, zum Teil andere, dem Kopale mehr ahnliche, hiiufig 
griine, glasglanzende Stiicke von eigentiimlich angenehmem Geruch in den 
Handel. Diese, gewohnlich brasilianische Kopale genannt, sollen von 
Hymenaea Courbaril abstammen; ziemlich weich. 

A ustralischer Kopal, auch Cowri- oder Kauri - Kopal, an den 
Fundplatzen K a uri -gum genannt, ist, genau genommen, ein Dammarharz, 
stammt von der Kaurifichte, Agathis australis, einem in friiheren Zeiten, 
namentlich auf Neuseeland und den Steward- und Aucklandsinseln in mach
tig groIlen Waldungen vorhanden gewesenen Nadelholz, aus der Familie 
der Pinaceae-Kieferngewiichse, Unterfamilie Araucarieae. Etwa 30 Kilo
meter von Auckland auf Neuseeland ist ein ganzer fossiler Wald der Kauri
fichte in einem friiheren Moore gefunden worden. Die Stamme haben eine 
Lange bis 40 m und einen Umfang von 13 m. Der Kaurikopal dieses Waldes 
liegt im Torf in fiinf Schichten abgelagert. Auch jetzt sind noch lebende 
Walder der Kaurifichte vorhanden, die rezentes Harz liefern. Der Baum 
erreicht eine Hohe bis iiber 50 m, er ist so harzreich, daIl Stamm und Aste, 
sowie Wurzeln von Harz formlich starren, und der Boden, auf dem sie ge
wachsen, meist ganz davon durchtriinkt ist. Das Harz wird durchgehends 
an derartigen Stellen, wo friiher Walder gestanden, gegraben, und zwar 
in sehr verschieden groIlen, bis zentnerschweren Klumpen von hellwein
gelber bis brauner Farbe. Die Kopalgraber spiiren mit langen diinnen 
Stahlspeeren, die sie in die Erde stoIlen, die Platze auf, wo Kaurikopal 
lagert, oder es werden groIlere Strecken umgegraben. Das Graben sowohl 
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als auch der Ankauf ist an eine behOrdliche Erlaubnis der neuseelii.ndischen 
Regierung gebunden. Der Bruch des Harzes ist muschlig, glii.nzend. Geruch 
angenehm balsamisch. Kauri-Kopal ist zum Teil in 95 prozentigem Spiritus 

Abb. 471. Kaurificbte. 

loslich, liefert aber geschmolzen sehr gute Lacke, er ist halbfossil, daher 
in seiner urspriinglichen Natur schon verandert. Er ist fiir die Lackbe
reitung ein sehr begehrter Stoff (Abb.471). AuBerdem wird er in der 
Linoleumbereitung verwendet, auch urn die Seide zu beschweren. 

Dammara oder Resina Dammarae. Dammar- oder Katzenaugenharz. 
Dammar te!1dre. Dammar-resin. Damar-gum. 

Biiume aus der Familie der Dipterocarpciceae. Zweifliigelfruchtgewiichse. 
Ostindien. 

Der Name Dammar bedeutet in der malaiischen Sprache "Licht" 
und ist dem Harze seiner stark lichtbrechenden Eigenschaft wegen gegeben. 
Aus demselben Grunde wird es auch Katzenaugenharz genannt. 

Nach neueren Forschungen liefern noch eine ganze Reihe anderer, 
iiber Ostindien und den Archipel verbreiteten Baume Dammarharze, die 
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aber ihres geringen Wertes halber nicht in den deutschen Handel kommen. 
Dammar tritt in groBen Mengen freiwillig aus den Stammen aus und biIdet 
unregelmaBige, zuweiIen triinenformige, birnen- oder keulenformige, weiB
bestiiubte Stiicke, ist sprode, erweicht bei 75°, wird bei 100° dickfliissig und 
bei 150° klar und diinnfliissig. Auf dem Bruch erscheint es glasklar, milchig
triibe Stiicke sind fiir die Lackbereitung zu verwerfen, in 95 prozentigem 
Spiritus und in Ather lost es sich nur zum Teil, in Chloroform, Schwefel
kohlenstoff, fetten und iitherischen Olen giinzlich, in Chloralhydratlosung 
quillt es auf, ohne sich zu losen. Die Farbe schwankt zwischen wasserhell 
bis rotlichbriiunlich. Die geschiitzteste Handelssorte ist die von Singa
pore, hiirter und schwerer zu pulvern als aIle iibrigen. Ziemlich gleich im 
Wert ist die Ia Batavia-Handelssorte von Java. Weniger gut ist die sonstige 
Java-Ware, sie wird in Kisten von 75 kg Inhalt eingefiihrt. Auch Sumatra 
liefert groBere, viel gekaufte Mengen, die iiber Padang in den Handel kommen. 
Das von Borneo kommende Daging oder Rose Dammar ist geringwertig, 
weil weicher und ins Griinliche fallend. 

Verwendung. Als Zusatz zu Heftpflaster, zu Periickenwachs, vor 
allem in der Lackbereitung. 

Priifung. Die vielfach vorkommende Verfiilschung des Dammarharzes 
mit Kolophonium wird auf folgende Weise erkannt: 2 g des gepulverten Harzes 
werden mit 20 ccm Ammoniakfliissigkeit von 0,960 spez. Gewicht iiber
gossen, gut durchgeschiittelt; nach einem viertel- bis halbstiindigen Stehen fil
triert man die ammoniakalische Losung duroh ein doppeltes Filter und iiber
siittigt das klare oder nur schwach milchige Triibung, Opaleszenz, zeigende 
FiItrat mit Essigsiiure. Ein 5% Kolophonium enthaltendes Dammarharz 
scheidet hierbei einige Flocken aus; ein 10% Kolophonium enthaltendes gibt 
starke Abscheidung; ein 20% Kolophonium enthaltendes liiIlt sich nicht mehr 
fiItrieren, da die ganze Mischung zu einer Gallerte erstarrt. Reines Dammar
harz zeigt gar keine oder nur ganz geringe Triibung, aber keine Flocken
bildung. 

Unter der Bezeichnung weiJ3es Dammar kommt das Harz von Dam. 
mara orientalis, einem Nadelholz, in den Handel, es ist ein nicht fossiler 
Kopal. 

Sch warz es Dammarharz hat eine blaue Farbe und soll von 
einem Laubbaume Siidindiens abstammen. 

Resina oder Sanguis Draconis. Drachenblut. 
Sang. dragon. Dragon's·blood. 

Odlamu8 draco. (Daem6norop8 draco.) Palmae. Palmengewiichse. 
Ostindien. 

Das von diesem Baume stammende Harz ist das eigentIich echte, das 
ostindische Drachenblut. Es wird vor aHem auf Sumatra, Borneo und 
dem Malaiischen Archipel gewonnen und kommt iiber Singapore und 
Batavia in den Handel. Es tritt entweder freiwillig aus den Friichten 
aus, oder die Friichte werden angeritzt und in Bastkorben duroh Wasser
diimpfe erhitzt, um das Harz reichIicher flieBen zu machen. Es wird 
nun mit Messern abgeschabt und gewohnIich in Stengel von 1-3 cm 
Dicke und bis zu 40 em Liinge geformt. Die Stengel werden in Palm
bliitter gewickelt, an den Enden zugebunden und eine Anzahl davon mit 
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Bast zusammengebunden. Zuweilen kommt auch, namentlich schlechtes, 
durch Auskochen gewonnenes, sehr unreines Harz in Kuchen vor, die 
ebenfalls in Palmblatter eingeschlagen sind. Drachenblut erscheint au13en 
braunschwarz, gibt auf Papier einen roten Strich und ein gleiches Pulver. 
Es ist in Weingeist vollig IOslich und fiirbt den Speichel beim Kauen rot. 
Es enthiiJt neb en Harz Farbstoff und Benzoesaure. 

Kanarisches Drachenblut stammtvon Dracaena draco, demDrachen
baum, einem riesenhaften Liliengewachs, Unterfamilie der Drazaenoideen, 
auf den kanarischen Inseln ('reneriffa). Es solI freiwillig ausflie13en, ist 
dunkelrot, von harzigem Geruch und kommt in verschieden geformten 
Stangen, aber hOchst selten, in den Handel. 

Amerikanisches, we stindi sch es oder Kartagena - Drachen
blut von Pterocarpus draco, aus der Familie der Leguminosae, Hiilsen
friichtler, Unterfamilie Papilionatae, Schmetterlingsbliitlergewachse, hei
misch in Westindien, flie13t durch in die Rinde gemachte Einschnitte aus, 
schlie13t sich mehr dem Kino an. Findet sich heute auch nur selten im Handel. 

Echtes Drachenblut lOst sich in Weingeist, Ather und Olen ganzlich, 
mehr oder weniger auch in Alkalien, in Wasser nicht. Die weingeistige 
Losung wird durch Salmiakgeist ausgefallt, bei dem amerikanischen n i c h t. 
Erhitzt schmilzt es, riecht storaxartig, verbrennt zuletzt mit ru13ender 
Flamme. Drachenblut ist geruch- und geschmacklos. 

Bestandteile. Saures rotes Harz etwa 56%; ein wei13es und ein 
gelbes Harz, Benzoesaure 2-3%. . 

Anwendung. Hier und da als Zusatz zu PIlastern; hauptsachlich 
zum Farben von Tinkturen, Polituren und Spirituslacken. 

Das rote Harz, das Drakorubinharz, wird fUr sichdargestelltund voll
standig gereinigt, es ist dann in kaltem Petroleumbenzin so gut wie unlOslich, 
dagegen lOst es sich in Steinkohlenbenzin und Weingeist mit blutroter Farbe. 
Von der chemischen Fabrik Helfenberg A.-G. wird ein Drakorubin
reagenzpa pier in den Handel gebracht, das zur Unterscheidung von Petro
leumbenzin und Steinkohlenbenzin (Benzol) dient. Auch kann man damit 
das V orhandensein von Benzol in Petroleumbenzin nachweisen (Drako
rubinprobe auf Benzol). Ein reines Petroleumbenzin bleibt farblos oder 
wird hOchstens ganz schwach rosa. Je mehr Benzol es enthalt, desto dunkler 
farbt es sich. 

ilemi oder Resina Elemi. Elemlharz. 

Elemi oriental ou de Plnde. El6ml du Bresil. EI6m1 bAtard ou d' Amerique. 

Unter dem Namen Elemi kommen verschiedene, unter sich ahnliche 
Harze aus Brasilien, Kamerun, Ost- und Westindien in den Handel, die auch 
von sehr verschiedenen Baumen abstammen. Zur Gewinnung werden 
die Baume gewohnlich zweimal im Jahr angerissen. Brasilianisches 
Elemi von Icica icicariba aus der Familie der Burserazeen der Balsambaum
gewachse, ist anfangs salbenartig-weich, dem Gallipot ahnlich, bla13gelb, 
allmahlich stark gelb und hart werdend. Verakruz- oder Yukatan
Elemi von Amyris Plumieri, fest, wachsgliinzend, zitronengelb bis griinlich, 
Oberfliiche bestiiubt, nur wenig mit Rindenstiicken verunreinigt. 

Der Geruch des westindischen Elemi ist angenehm-balsamisch, an 
Fenchel und Dill erinnernd. Geschmack balsamisch bitter. Es lOst sich 
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leicht in kochendem, nur zum Teil in kaltem Weingeist (Gallipot auch in 
kaltem ganzlich). Es schmilzt schon unter 100° und ist leicht in fetten und 
atherischen Olen loslich. 

Ostindisches oder Manila - Elemi solI von Canarium luconicum 
bzw. commune von der Insel Luzon stammen; weilllicn. oder schwach gelb, 
stark mit Rindenstiicken verunreinigt, anfangs weich, terpentinahnlich, 
spater erhartend und dunkler werdend. So kommt es in zwei Handelssorten 
vor, ala weilllich-griine salbenartige Masse oder als durchscheinende gelbe, 
zwischen den Fingern erweichende Stiicke, die auch etwas erhartet von 
den Randern der Verwundungsstellen eingesammelt werden. Geruch schwach 
elemiartig. 

Vom Kamerun - Elemiist ein weiches und ein hartes Harz im Handel. 
Weiches Elemi sind dunkle, terpentinartige, ziemlich verunreinigte Massen, 
die keinen angenehmen Geruch haben. Hartes Kamerun-Elemi stellt harte, 
graugelbliche Stiicke uar, Geruch an Fenchel erinnernd. 

Als weiches Kamerun-Elemi kommen auch aullen schwarze, innen 
weiche, helle Massen in den Handel, die als un e c h t e s E 1 e m i bezeichnet 
werden miissen, da sie kein Amyrin enthalten. 

Bestandteile. Xtherisches 01 etwa 30%; in kaltem Weingeist los
liches Harz etwa 60%; kristallinisches, nur in kochendem Weingeist losliches 
Amyrin, Triterpenalkohol, etwas Elemisaure und ein kristallinischer Korper 
Bryoidin. 

Anwend ung. Als Zusatzzu Pflastern und Salben; ferner als erweichen
der Zusatz zu Lacken und zum Steifmachen von Hiiten. 

P r ii fun g. 1. Schmilzt man Elemi im Wasser bad zu einer klaren Fliissig
keit und fiigt einige Tropfen verdiinnte Schwefelsaure (1 + 4) hinzu, so 
mull es sich eosinrot farben. 

2. Die Losung von 1 Teil Elemi in 10 Teilen absolutem Alkohol mull 
neutral reagieren; ist Terpentin zugegen, wird blaues Lackmuspapier gerotet. 
Mischt man der alkohoIischen Losung etwas Wasser zu, so entsteht bei 
reinem EIemi eine weH3e, milchige Triibung; ist Terpentin beigemischt, 
scheiden sich braunliche Flocken aus. 

Resina Guajaei. GuaJakharz. Rllslne de gafac. Guaiacum-resin. 

GutJfacum oflieindle. Z1lgoph"Zldceae. Joohblittrige Gewiohse. 

Westindien, Nordamerika, Kolumbia, Venezuela. 

Dieses Harz kommt in zwei Formen in den Handel; entweder, jedoch 
ziemlichselten, alsRes. Guajaci in Lacrimis; unregelmiillige, rundliche, 
sehr verschieden grolle Stiicke; braungriin, in den Vertiefungen griinIich 
bestaubt, in Splittern durchscheinend. Diese Sorte entsteht durch £rei
williges Ausfliellen. Oder ala Res. Guajaci in Massis; blaugriine oder 
rotbraune, griinlichbestaubte, unregelmiiBige Stiicke von unebenem Bruche, 
dadurch gewonnen, daB man entweder das geraspelte Holz mit Seewasser 
auskocht und das sich ausscheidende Harz sammelt, oder dall man meter
lange Stamm- oder Aststiicke mit einem Bohrloche versieht und das eine Ende 
ins Feuer legt, das hierbei schmeIzende Harz fliellt aus dem Bohrloch in 
untergesetzte Gefiille. Erhitzt, Geruch angenehm vanille- oder benzoeartig; 
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Geschmack kratzend. Es kommt vor a11em von Gonaives auf Haiti in den 
Handel (s. Abb. 257 u. 258). 

Das Guajakharz hat die Eigentiimlichkeit, durch Licht oder oxydierende 
Stoffe Farbenanderungen in Griin oder Blau zu erleiden. Braunes Harz 
wird durch Licht grUn, das anfangs graue Pulver ebenfaHs. Die braune, 
weingeistige Losung geht durch oxydierende Mittel vielfach in tiefes Blau 
iiber. 

Bestandteile. Drei verschiedene Harze etwa 80%, Guajakharz
saure, Guajaksaure, Guajakonsaure. Guajakgelb. Guajaksaponin. Vanillin. 

Anwend ung. Als harntreibendes, abfiihrendes Mittel. Ferner als Zu
satz zu Mobelpolitur und als Reagens. 

P r ii fu n g. Eine Verfalschung mit Kolophonium wird erkannt, indem 
man fein zerriebenes Guajakharz mit der fiinffachen Menge Petrolather 
auszieht. Das Filtrat wird mit einer w8.sserigen Kupferazetatlosung (1: 1000) 
geschiittelt; hierbei darf keine Triibung entstehen. 

**t Resina Jalapae. Jalapenbarz. Bilsine Jalap. Jalap-gum. 
lCzog6nium flurga. COfltJOWuldceae. Windengewichse. 

Das Jalapenharz wird aus der Jalapenwurzel gewonnen. Diese wird 
unter wiederholtem Umschiitteln 24 Stunden lang bei 35°-400 mit 4 Teilen 
90prozentigem Weingeist ausgezogen und die Fliissigkeit abgepreIlt. Den 
Riickstand zieht man in gleicher Weise mit 2 Teilen Weingeist aUS' Die 
Ausziige werden gemischt und der Weingeist wird durch Eindampfen 
im Wasserbad entfernt. Das zuriickgebliebene Harz wird darauf so lange 
mit Wasser von mindestens 80 0 griindlich gewaschen, bis sich das Wasser 
nicht mehr farbt. Das Harz wird dann im Wasserbad unter Umriihren 
ausgetrocknet, bis es sich nach dem Erkalten zerreiben liiIlt. Es bildet 
braune, an den glii.nzenden Bruchrandern durchscheinende, sehr sprode. 
leicht zerreibliche Massen. In Weingeist leicht losIich, dagegen in Schwefel
kohlenstoff unloslich. Geruch schwach jalapenartig; Geschmack ekelhaft, 
kratzend. 

Bestandteile. Verschie~ene Harze; als wirksamer Bestandteil gilt 
ein in Weingeist losliches, in Ather unlosIiches Glykosid, das Konvolvulin. 

Anwend ung. Innerlich in sehr kleinen Gaben als sehr stark wirkendes 
Abfiihrmittel. 

Priifu ng auf etwaige Beimengungen von Fichten-, Guajakharz, dem 
Harze der J alapenstengel, 0 riz a b ahar z, Kolophonium und anderen Harzen 
geschieht durch Ausziehen mit Ather. 1 g gepulvertes Jalapenharz wird 
mit 10 g Ather in einer geschlossenen Flasche 6 Stunden lang haufig ge
schiittelt, die Mischung filtriert und der Riickstand sowie Filter mit 5 ccm 
Ather nachgewaschen. Beim Verdampfen und Trocknen der gemischten 
Filtrate darf hochstens 0,1 g Riickstand bleiben; Chloroform darf nur 10% 
losen, wahrend die genannten Harze vollig darin loslich sind. Auf Kolo
phonium priift man aullerdem, indem man 1 Teil Jalapenharz mit 5 Teilen 
Ammoniakfliissigkeit in einem geschlossenen Gefa.13 erwarmt, man soH 
eine Losung erhalten, die beim Erkalten nicht gallertartig wird. Dbersattigt 
man die Losung mit verdiinnter Essigsaure, so darf hochstens eine schwache 
Triibung eintreten. Auf wasserlosliche Extraktivstoffe priift man durch 
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Abb. 472. Exogonium purga. 

Anreiben mit 10 Teilen Wasser von 80° und Abfiltrieren. Das Filtrat 
muB fast farblos sein. Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hOchstens 
1 Prozent betragen (Abb. 221 u. 472). 

Resina Laeeae. Gummllack. Stocklack. Rohrenlack. Kornerlack. 
Gomme laque. Laque en bitons. Laque en grains. Gum-lac. Stick-lac. 

Seed-lac. 

Die unter diesem Namen in den Handel kommenden Harze sind das 
Erzeugnis einer Schildlaus, Lakshadia lacca, friiher Coccuslacca genannt, und 
ihrer Abarten. Diese in ganz Ostindien, Siam und Anam heimischen Insekten 
setzen sich auf die jungen saftreichen Triehe zahlreicher, ganz verschiedener 
Pflanzen, namentlich Croton lacciferus, Ficus religiosa, Ficus indica, Aleurites 

Buchhelater·Otterabach. I. 15. Aufl. 27 
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laccifer, Butea frondosa, Schleicheria trijuga u. a. m. Die weiblichen und mann
lichen Insekten sondern monatelang eine dickfliissige harzartige Masse ab, die 
atlmahlich zu Krusten erhartet. Sobald das aus dem Ei geschliipfte Insekt 
sich vollig entwickelt hat, beginnt es zu wandem, setzt sich auf frische 
Zweige, sticht hinein und saugt zur Nahrung Pflanzensaft heraus. Dieser 
Pflanzensaft wird in dem Korper des Tieres zu einer harzigen Masse um
gewandelt und bestandig ausgeschwitzt. Die Harzschicht umhiillt das Tier 
bald vollstandig, aber es entwickelt sich darunter weiter und die weibliche 
Schildlaus wird durch die Harzschicht hindurch von dem mannlichen Tiere 
befruchtet. Die mannlichen Schildlause sterben nach dem Befruchtungsvor
gang abo Die weiblichen festsitzenden Lause legen einige hundert bis tausend 
Eier, schwellen blasenformig auf, sondern noch wochenlang Harz ab, scheiden 
eine tiefrote, die Blasenraume fiillende Fliissigkeit ab und sterben. Diese 
Fliissigkeit dient dem aus dem Ei schliipfenden Insekt als erste N ahrung. N ach 
volliger Entwicklung durchbohren die jungen dunkelroten Schildlause die 
Harzkrusten und wandern in gro13en Ziigen auf frische Zweige. Solche 
Wanderungen treten im J ahr zweimal, auch dreimal auf. Bei diesem 
Suchen nach neuen Nahrungsplatzen gehen infolge vieler tierischer Feinde 
gro13e Mengen der Schildlause zugrunde. Um sie zu erhalten, und dadurch 
reichlicher zu verbreiten, bindet man bis etwa 30 em lange, mit frisehen 
Harzkrusten bedeckte Zweige zu etwa 4 em dicken Biindeln, umwickelt sie 
mit Reisstroh und hangt sie an noch nicht befallene frische Zweige des 
Baumes. Hierdurch erreicht man, da13 die Tiere die noch saftigen Zweige 
leicht finden, ohne da13 gro13e Mengen von ihren Feinden vernichtet werden. 
Gro13e Teile Indiens hat man nach dies em Verfahren mit der Lackschild
laus bevolkern konnen. In diesen Verhiiltnissen liegt es begriindet, da13 der 
Stocklack, je nach der Zeit des Einsammelns, mehr oder weniger roten 
Farbstoff enthalt, da dieser nach dem Auswandern des Insekts ganzlieh 
verzehrt ist. Die Harzabsonderung legt sich, da die Schildlause die 
Zweige dicht bedecken, um diese in einer 1/2-1 em dicken Kruste an und 
bringt die damit bedeckten Zweige zum Absterben. Von dem zahl
reichen Auftreten der Schildlause ist auch der Name "Lack" abzuleiten, 
indem in der Hindusprache Lakh Hundertausend bedeutet. Man nahm 
fruher an, da13 das Harz infolge der Stiche der Schildlause in die Rinde der 
Zweige aus der Umsetzung der Safte des betreffenden Baumes entstehe, 
also lediglich ein Pflanzenerzeugnis sei, doch erscheint dies um so unwahr
scheinlicher, als die Stocklack liefernden Pflanzen ganz verschiedenen Fa
milien angehOren. Es ist daher gewi13, da13 vor atlem das Tier zur Harz
bildung beitragt, gleichwie bei der Wachsausscheidung der Wachsschildlaus, 
Coccus pila. Die Krusten sind auJlen rauh, matt, innen wachsgliinzend, 
von strahligem Gefiige und gelber 'bis rotbrauner Fiirbung. Sie kommen 
mit den Zweigen, an denen sie festsitzen, als Stocklack, stick-lac, Lacca 
in Baculis oder in Ramulis oder in groben Stiicken abgebrochen als 
Rohrenlack in den Handel. Giinzlich von den Zweigenlosge16st, inkleine 
Stucke zerklopft, gewohnlich noch durch Einweichen und of teres Waschen mit 
Wasser, oft auch unter Zusatz verdiinnter Alkalien, vom Farbstoff befreit, 
heillt das Harz Ko r ne r- oder Samenlack, Grain lack, S e edlac, 
Lacca in G ra nis. Von Stocklack liefern gro13e Mengen Siam und Indochina, 
die von Kalkutta oder von Bombay aus iiber England, und zwar London, und 
fiber Hamburg in den Handel kommen. Die geschatzteste Sorte ist die sehr 
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dunkle von Siam; die geringste die von Bengalen. Der Stock- oder Korner
lack ist bei gewohnlicher Warme geruchlos, entwickelt aber beim Erhitzen 
einen eigentiimlichen angenehmen Geruch. 

Bestandteile. Harz, worin Aleuritinsaure verestert ist, 70-80 %; 
Kokkusrot, Lakkainsaure 6-10%; bis 6% Wachs. 

An wen dun g. Der Stock- oder Kornerlack findet in der Heilkunde nur 
noch hier und da Verwendung als Zusatz zu einigen Zahntinkturen; auch 
technisch wird er nur noch selten zur Bereitung einzelner Lacke verwandt. 
Desto wichtiger ist er als Rohstoff fiir die Herstellung des Schellacks. Auch 
stellt man aus ihm den Lackdye her, einenFarbstoff, derallerdingsdurch die 
Teerfarben immer mehr verdrangt worden ist. Die Verarbeitung auf Schellack 
geschieht zum grollten Teil in Ostindien selbst, neuerdings jedoch auch in 
Europa. Das Verfahren hierbei ist folgendes: Der Stocklack wird zuerst 
entweder mehr oder weniger zerklopft oder zu Pulver vermahlen, in aus
gemauerten groBen Becken mit Wasser iibergossen und einen Tag hindurch 
unter ofterem Umriihren, um den Farbstoff, die L akkain s a ure, zu binden, 
mit schwacher Sodalosung ausgelaugt; dann wird die Mischung mehrere 
Stunden fortwahrend von Ar beitern mit Fiillen getreten. Hiera uf ii berlallt man 
die Masse der Ruhe, zapft die dariiberstehende dunkelrote Fliissigkeit in eigene 
Behalter ab und schlagt den darin enthaltenen Farbstoff mittels Alaunlosung 
nieder. Den schOn violetten Niederschlag sammelt man auf Tiichern.laBt ab
tropfen und schneidet die halbtrockene Masse in kleine viereckige Tafeln, die 
man nach dem volligenAustrocknen als Lac dye oder Lac Lac in den Handel 
bringt. Die Tafelchen sind auBen braun- bis blauschwarz, zerrieben violettrot. 
Sie enthalten etwa 5% reines Kokkusrot, Lakkainsaure, ein dem Karmin 
ahnlicher Farbstoff, der mit Alkalien schon rote, mit Zinnchlorid eine 
lebhaft scharIachrote Farbe gibt. Er dient in Indien und England zum 
Farben des scharlachroten Militartuches. Will man den Farbstoff nicht 
gewinnen, was heute fast immer zutrifft, so entfernt man ihn durch Aus
waschen oder Kochen des Stocklackes bzw. KornerIackes mit Wasser oder 
schwacher Sodalosung und Treten mit Fullen. Der hierbei sich absetzende 
Schlamm wird an der Sonne zu weichen Kuchen getrocknet, die in Indien 
als Viehfutter oder als Diingemittel dienen. 

Die nach dem Auslaugen des Farbstoffes zuriickbleibende Harzmasse, 
die entweder hellgelb, dunkelgelb, braun, dunkelbraun oder sehr dunkel ist, 
wird nun weiter auf Schellack verarbeitet. Zu diesem Zwecke wird sie 
entweder an der Sonne oder durch heiI3en Luftstrom getrocknet, after, 
um sie aufzuhellen, mit 2-3% Auripigment oder einem Harz, Rosin ge
nannt, gemischt, auch gewohnlich, um den Schmelzpunkt zu erniedrigen, 
mit Kolophonium versetzt und in lange schlauchartige Sacke gefiillt, die 
unter fortwahrendem Drehen an einem Holzkohlenfeuer erhitzt werden. 
Das schmelzende Harz dringt durch das Gewebe, wird mittels steifer 
Palmenblatter abgenommen und auf glattgebrannte, mit warmem Wasser 
gefiillte Tonrohren oder glatte Zinkrohren gestrichen. Oder die Harzmasse 
wird in Sacken geschmolzen und ausgewunden, dag austretende Harz wird 
darauf mit Loffeln oder Spateln abgenommen, in heiBes Wasser geworfen 
und auf Pisangblatter oder auf Platten ganz diinn aufgestrichen oder sehr 
geschickt ausgezogen. Nach dem Erkalten bliittert man die Harzschichten, 
die dabei in Bruchstiicke zerfallen, ab und packt sie in Versandkisten. Aus 
den in den Sacken verbleibenden Riickstanden wird dann die geringere 
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dunklere T.-N.-Ware, die .,truly native", die "wirklich natiirliche" Ware 
bzw. der Granat- oder Rubinlack hergestellt. 

Die so hergestellte Ware ist der eigentliche Schollenlack oder 
Schellaek, Blattlack, Lacea in Tabulis (Laque plate. Laque 
en ecailles. Shellac), der Schellack lemon oder orange des Han
dels. Er wird gewohnlieh naeh seiner Farbe gesondert; die helleren 
Sorten sind am hOehsten gesehatzt. 1m Groll handel hat man die 
Wertunterschiede lemon feinst, die beste Ware, lemon Ralli 
Ultra, orange superfine, orange pure. und die billigsttl 
Ware T-N - Sekunda - orange. AuIlerdem unterseheidet man hellblond, 
hell, mittel- und dunkelorange, lederfarben usw., und aueh ffir diese einzelnen 
SOl.1ien werden gewohnlieh noeh verschiedene Unterabteilungen aufgestellt. 
Infolge des Versandes wiihrend der heiI3en J ahreszeit fliellt der Schellack in 
den Versandkisten haufig zu einem harten Block zusammen, Blockschel
lack, und ist dann geringwertiger. Die geringen Sorten, Granatlack, 
auch Rubinlack genannt, sind, wie oben gesagt, entweder aus den Ruck
standen gewonnen oder sollen insofern anders hergestellt werden, als man 
die farbstoffreichen Harzmassen des Kornerlackes durch Kochen mit Wasser 
zum Schmelzen bringt und die weiche Masse in dicken Lagen auf Platten 
erkalten lallt. Eine sehr beliebte Handelsmarke hiervon wird mit A. C. Gra na t 
oder A. C. Rubin bezeichnet, die aueh yom Wachs befreit in den Handel kommt. 
Uber die Darstellungsweise des sehr geschiitzten Blut- oder Knopflacks, 
der ebenfalls in dicken, aber sehr glanzenden, dunklen, zuweilen blutfarbenen, 
runden, knopfahnlichen Stucken in den Handel kommt, iet niehts Genaues 
bekannt, hiiufig wird er aus farbstoffarmem Kornerlack durch Kochen mit 
Wasser hergestellt, und die Masse mit Loffeln oder Spateln in kleinen Mengen 
auf erwarmte Tonrohren, auf Pisangblatter oder Metallplatten geworfen, 
ofter wird der noch warmen Masse die Fabrikmarke aufgepragt. Er wird 
aber vielfach mit Kolophonium verfalscht. Es ist anzunehmen, daB die 
eben beschriebenen, in Ostindien gebrauchlichen Darstellungsweisen in den 
europaischen Fabriken mannigfach abgeandert werden. Die Gewinnung.der 
verschiedenen Schellacksorten geschieht heute nicht mehr lediglich durch 
Handbetrieb, sondern auch durch Maschinen. Auch ein Verfahren, bei dem 
man das Harz in Methylalkohollost, soIl in Gebrauch sein. Aus dem Rewa
staat kommen unter der Bezeichnung K ere e 1 a c k die nach der Gewinnung 
des Schellacks bleibenden Ruckstiinde in Platten geprellt nach Europa. 
Diese Platten sind stark durchsetzt mit Holzteilchen und Verfalschungen 
wie gepulverten Samenschalen und vor aHem Kolophonium. 

Bestandteile. Harz etwa 90%; Spuren von Farbstoff; wachsahn
liches Fett genannt Schellackwachs 5%. 

Anwendung. Zur Lackbereitung, auch zu Spritzlacken und zwar 
hierfur vorwiegend in Butylalkohol gelost; zu Polituren; zu bengalischen 
Flammen; zum Steifen der Hute in den Schuhfabriken; fur Tuschen; zur 
Siegellackbereitung; zu PorzeHan- und Steinkitten, als Isoliermittel, zu 
Phonographenplatten usw. 

Prufung. Reiner Schellack lost sich in kochendem Weingeist klar 
auf, scheidet aber beim Erkalten die wachsartigen Bestandteile wieder ab, 
so daIl die Losung triibe und, wenn konzentriert, selbst gallertartig wird. 
Ather und Petroleumbenzin losen aus gepulvertem Schellack etwa 5%, 
Chloroform 10%. Eine groIlere Loslichkeit deutet auf Verfalschung mit 
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anderen Harzen hin, namentIich mit Kolophonium, die nicht selten vor
kommt. Da, wie bei der Herstellung gesagt, fast jeder Schellack einen 
Zusatz von Kolophonium erhalten hat, wird ein geringer Prozentsatz, etwa 
2% bei T.-N. orange bis 10%, nicht als VerfiUschung betrachtet. Reiner 
Schellack schmilzt ferner bei etwa 100° und entwickelt dabei einen eigen
tiimIichen angenehmen Geruch, wahrend mit Harz versetzter ScheIJack 
Terpentingeruch zeigt. Kocht man 10 Teile Schellack, 5 Teile Borax mit 
200 Teilpn Wasser, so entsteht, wenn der Schellack rein, eine fast klare, 
kaum wei13lich schillernde Losung: bei Harzzusatz ist sie dagegen milchig
triibe. Die Rheinische Schellackbleicbe Ernst Kalkhoff A.-G., empfiehlt 
folgende Priifung auf Kolophonium. Man lOst 2 Teile Schellack in 
3 Teilen Spiritus, fiillt von der Losung 3 ccm in ein Probierrohr, fiigt 
die gleiche Menge reines Benzin hinzu und schiittelt 5 Sekunden. 
Hierauf fiilIt man das Probierrohr mit Wasser auf, schIieBt die Gffnung 
und kehrt das Probierrohr, ohne zu schiitteln, fiinfmal urn. Der Schellack 
fallt aus und das etwa Harz enthaltende Benzin scheidet sich beim Stehen 
nach einigen Minuten oben klar abo Das Benzin saugt man nun Z. B. 
mit einem Augentropfglas in ein anderes Probierrohr, setzt 10 Tropfen 
1 prozentige vollstandig chemisch reine Kupferazetatlosung hinzu und 
schiittelt 15 Sekunden kraftig. War der Schellack frei von Kolophonium, 
so ist die BenzinlOsung fast farblos oder nur blaulich. Bei Harzgehalt ist 
die BenzinlOsung smaragdgriin. J e nach der Tiefe der Griinfarbung laBt 
sich auf einen geringeren oder groBeren Kolophoniumgehalt schlieBen. Es will 
fiir den Drogisten zweckmaBig erscheinen, Vergleichsfliissigkeiten zu machen, 
indem man reinem Schellack Kolophonium in verschiedenen Mengen zusetzt 
und die gefarbten Harz-BenzinlOsungen mit Kllpferazetat griin farbt. 

Mit gelbem Schwefelarsen, Auripigment AsaSa aufgefarbter Schellack 
erscheint, gegen das Licht gehalten, triibe, nicht wie der reine Schellack 
durchsichtig-klar, und entwickelt beim Verbrennen einen knoblauchartigen 
Geruch. ' 

Raffinierter Schellack, Lacca raffinata. Urn das so sehr lastige, 
ziemlich schwierige Filtrieren der Schellacklosungen zu vermeiden, raffi
niert man ihn, d. h. man befreit ihn von seinen wachsartigen Fettbestand
teilen. Es geschieht dies in der Weise, daB man den Sch ellack durch Kochen 
mit Natriumkarbonat und Wasser in Losung bringt. Auf der erkalteten 
Fliissigkeit setzt sich das wachsartige Fett ab; nach Entfernung dieses 
wird die Losung mittels Durchseihens gekliirt und nun mit verdiinnter 
Schwefelsaure zersetzt. Der Schellack scheidet sich aus, wird mit kaltem 
Wasser so lange gewaschen, bis keine Spur von Saure mehr zu erkennen 
ist, dann mit kochendem Wasser geschmolzen, geknetet und gewohnlich 
in Zopfe gefol'Dlt. So behandelter Schellack ist in Weingeist klar losIich 
(siehe Abhandlung Lacke). Nach anderer Bereitungsweise wird der 
Schellack eine Zeitlang mit Benzin behandelt, das das wachsartige Fett 
auflost. Das so gewonnene S c hell a c k wac h s findet bei der Herstellung 
von Schuhglanz Verwendung; es gibt dem in Blechdosen ausgegossenen 
Schuhglanz auf der Oberfliiche einen hohen Glanz, den Spiegel. 

Gebleichter Schellack. Lacca alba. Da selbst die hellblonden 
Sorten immer noch ziemlich starkgefarbte Losungen geben, so bleicht man 
den Schellack fiir ganz helle Lacke, wie Landkarten- oder Schilderlack, auf 
chemischem Wege, indem man die wasserige, mittels Soda bewirkte Losung 
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mit Bleichfliissigkeit, Eau de Javelle, einer Losung von unterchlorigsaurem 
Natrium, Natriumhypochlorit, das man jetzt meist statt des unterchlorig
sauren Kaliums nimmt, einige Tage behandelt, dann den Schellack mit Salz
oder Essigsii.ure abscheidet, stark auswii.scht und wie bei dem raffinierten 
Schellark weiter behandelt. Die Stangen, die stets noch wasserhaltig sind, 
erscheinen nach dem Trocknen aullen reinweiJ3, seidengIii.nzend, innen 
geiblich und geben eine bla.Bgelbe weingeistige Losung. Die Behandiung 
mit Chior wirkt iibrigens immerhin etwas nachteilig auf die Haltbarkeit 
der Lackiiberziige ein, sie verlieren an Biegsamkeit, so da.B man durch er
weichende Zusatze zum Lack diesem "Obelstand abhel£en mull. Bei langer 
Aufbewahrung verliert der gebleichte Schellack fast gii.nzlich seine Loslich
keit in Spiritus. Man ist dann gezwungen, den Schellack gepulvert einige 
Zeit mit Spiritus quellen zu lassen und dann vorsichtig zu erwii.rmen. 
Oder man la.Bt ihn in Ather oder Azeton quellen und lost ihn dann in 
Spiritus auf. Oder, was am zweckmii..Bigsten ist, man verseift ihn von 
neuem und falIt ibn wieder mit verdiinnter Schwefelsii.ure aus. 

Aufbewahrung. Man bewahrt den gebleichten SchE'llack am besten 
unter Wasser auf. Wenn das Unloslichwerden dadurch auch nicht ganz ver
hindert werden kann, so wird es doch meist bedeutend verIangsamt. 

Schellackersatz, der sich im Handel befindet, ist meist ein Gemisch 
von Schellack mit andern Rarzen, wie unechten, in Spiritus loslichen 
Kopalen oder Kolophonium oder es sind Kunstharze. 

Resins LBdanum. LadaBum. LabdaBom. 
GiliM la(U",'/8f'U8. Gillt4ceru. Zistusgewichse. 

Kreta, Zypem und Nazoa. 

Tritt freiwillig, hauptsii.chlich in den Monaten Juni und August in 
kleinen gelblichen Tropfen aus den Zweigen und Blattern des Zistusstrauches. 
Kommt in braunlich-dunklen Massen, die auf dem Bruche glanzend sind, 
in den Handel, die beste Ware von Zypern; Geruch ambraartig. In Wasser 
unloslich, in Weingeist bis auf die Verunreinigungen loslich. Zwischen den 
Fingern geknetet, erweicht es. Kommt als Ladanum e Barba und als 
gereinigte Ware in den Handel. Das Ladanum e Barba gewinnt man durch 
Auskiimmen aus dem Barte der Ziegen, an dem es sich beim Weiden fest
gesetzt hat. Diese Ware ist sehr unrein, wird aber durch Behandeln mit 
heiJ3em Wasser von den Verunreinigungen befreit, die zum Teil auch in be
triigerischer Absicht zugesetzt sind. 

Bestandteil. Geringe Menge ii.therischen Oles, etwa 0,9-2%. 
V erwe nd u ng. Inner/ich gegen krankhafte Schleimabsonderungen. 

Ferner zu Pflastern und RiiuchElfpulvern. HauptBiichlich bei der Herstellung 
von Blumendiiften. 

Resins Mastiche. Mastix. MastiL Mastic. 
Abare tlO'" PiIIldcia '"nlMcUB. A",aCtJrdidcaru. BumachgewiohBe. 

Griecbischer Archipel, namentlicb CbiOB. 

Dies kleine, immergriine Bii.umchen wii.chst auIler auf den griechischen 
Inseln auch an der Nordkiiste Afrikas. Die Franzosen haben versucht, 
es in Frankreich anzubauen, doch liefert es dort so gut wie gar keinen Mastix. 
Die ganze Handelsware wird iiberhaupt, bis auf einen kleinen Bruchteil, 
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der von der Insel Kandia kommt, von der Insel Chi os oder Skio geliefert. 
Hier baut man eine etwas breitblatterige Art der Pistacia lentiscus an, und 
die Ernte wurde friiher ganzlich als Abgabe von der Regierung beansprucht; 
selbst die Menge, die iiber die festgesetzte Abgabe hinaus gewonnen wurde, 
muBte fiir einen festgesetzten Preis an die tiirkische Regierung a bgeIiefert 
werden. Seitdem Griechenland in den Besitz der Insel gekommen ist, haben 
diese Verhaltnisse aufgehort und die Ernte ist sehr gestiegen. Dennoch 
bleibt der Preis des Mastix auch jetzt noch sehr hoch, da alle Anbauversuche 
in anderen Gegenden bislang gescheitert sind. Der Mastix befindet sich in 
eigenen Balsamgangen in der Rinde des Stammes und der Aste und tritt 
entweder freiwillig oder durch kiinstIiche Verwundungen aus. 1m April 
und Mai werden die Baume angeritzt, der Balsam tritt dann in klarem, 
zahfliissigem Zustand aus und erhiirtet sehr langsam an der Luft. 1m August 
beginnt das Einsammeln. 

Der Mastix bildet kleine, erbsengroBe, in den guten Sorten immer runde, 
selten birnformige Tranen von blaBgelbIicher Farbe, auBen weill bestiiubt, auf 
dem Bruche glasglanzend; durchsichtig, hart, sprode, leicht zerreiblich, beim 
Kauen alsbald zu einer weichen, wachsartigen Masse zusammenklebend. 
Geruch schwach, beim Erwarmen kraftig wiirzig, schmilzt bei etwa 
100° C. Geschmack ebenfalls gewiirzhaft, dabei etwas bitter. Mastix von 
eben beschriebener Beschaffenheit kommt als Mastix electa in den Handt'l; 
die' geringeren Sorten, die namentlich die von der Erde aufgesammelten 
Tranen enthalten, sind hiiufig stark durch Sand verunreinigt und heiI3en 
Mastix in Sortis. Haupthandelsplatze sind London und Hamburg. 

Der Mastix lost sich in Ather, atherischen ()len und kochendem Wein
geist ganzlich, in kaltem Weingeist ungefahr zu %0 auf. 

Unter dem Namen ostindischer Mastix kommt iiber Bombay und 
England ein Harz in den Handel, das meist groBere, mehr oder weniger 
dunkle Massen bildet, in denen nur vereinzelte helle Tranen eingeschlossen 
sind. Es soll von Pistacia cabulica, in Afghanistan und Beilldschistan 
heimisch, abstammen, kann aber in keiner Weise, selbst bei billigen Lacken, 
den echten Mastix ersetzen. 

Bestandteile. In kaltem Weingeist unlosliches Harz Beta-Masti
koresen etwa 20%, in kaltem Weingeist losJiches Harz, aus Mastizinsaure, 
Mastikolsaure und Mastikonsaure bestehend, etwa 80%; Spuren von athe
rischem ()l; Bitterstoff. Das Mastikoresen wird durch Schmelzen oder durch 
langeres r ... iegen an der Luft ebenfallS in kaltem Weingeist loslich. 

Anwendung. Der Mastix dient im Orient zum Kauen, urn das Zahn
fleisch zu starken und den Atem zu erfrischen, namentIicb bei den Frauen. 
Die allerfeinsten Sorten gehen unter dem Namen Haremmastix nach 
Konstantinopel. Ferner dient er zur Herstellung von Zuckerwaren, vor 
allem als Zusatz zur Bereitung eines Racki, eines Getreidebranntweins, 
der, mit Wasser verdiinnt, den Muselmiinnern vielfach den verbotenen Wein 
ersetzt. Bei uns ist seine Anwendung vor allem technisch, dann aber auch 
in der Heilkunde zur Herstellung desMastisols, das in der Wundbehandlung 
zur Herstellung von Keimfreiheit, Asepsis, und zur Befestigung bei Ver
banden, zum Bestreichen der Wundumgebung viel gebraucht wird. Die 
Wunde selbst darf mit Mastix nicht bestrichen werden. Man benutzt ihn 
ferner in starker weingeistiger Losung als Zahnkitt, mit Hausenblase und 
Ammoniakgummiharz zusammen zur Herstellung eines sehr dauerhaften 
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Porzellankitts, dann entweder allein, oder mit anderen Harzen gemengt, 
zur Bereitung feiner Lacke und Lackfirnisse wie Bilderlack, Negativlack. 
Mastix gibt einen sehr blanken, nicht rissig werdenden 'Oberzug (siehe 
Abhandlung Lacke). 

Priifung. Mastix kann seines Aussehens halber hauptsachlich nur mit 
Sandarak verfalscht werden; aber diese Beimischung ist leicht zu erkennen; 
da der Sandarak fast niemals in runden Tranen, sondern in langlichen 
Stengeln vorkommt, beim Kauen zwischen den Zahnen auch nicht er
weicht, sondern pulvrig bleibt. Sandarak lost sich ferner in atherischen 
Olen nur zum Teil auf, Mastix dagegen ganzlich. Eine Losungsprobe in 
Terpentinol entscheidet also bald iiber die Reinheit. 

Resina Pini. Flchtenharz. Pols: de Bourgogne. Burgundy pitch. 
Entsteht durch das Eintrocknen des Terpentins (s. d.) von verschiedenen 

NadelhOlzern (Koniferen), teils Pinus- (Kiefer und Fichte), teils Abiesarten 
(Tanne) Frankreichs, Nordamerikas, Deutschlands, Spaniens, Osterreichs und 
Ru131ands. Das so gewonnene rohe Harz kommt vor allem aus Frankreich in 
den Handel, und zwar unter dem N amen Galli pot. Diese Sorte stammt haupt
sachlich von Pinus pinaster; bildet brockelige, gelblichweiBe bis goldgelbe, 
innen meist noch weiche Klumpen von angenehm balsamischem Geruch und 
gleichem, bitterm Geschmack; sie enthalt bis 10% Terpentinol und viele 
Unreinigkeiten. Das in Deutschland gewonnene Harz fiihrt den Namen 
Scharrharz, wenn es durch Abscharren des Harzes erhalten wird, das 
aus den durch Rotwild entstandenen Schalwunden gE'flossen und erhartet 
ist. Man hat jedoch auch begonnen, die groBen Waldungen Deutschlands, 
z. B. in Oberschlesien, zur Gewinnung von Terpentin, Terpentinol und 
Harz heranzuziehen, so daB ein Teil des Bedarfes in Deutschland selbst 
gedeckt werden kann. Zu diesem Zwecke werden die Baume angehauen, 
oder es wird am unteren Ende ein Streifen Rinde abgezogen, man nennt 
dies anlachten, oder die Baume werden mit 3,5-5-cm-Bohrern einige 
Zentimeter tief angebohrt. Besonders auf die letzte Art erhalt man einen 
hellen, guten Terpentin, der bei der Destillation mit Wasserdampf iiber 
30% Terpentinol gibt, und als Riickstand ein helles Kolophonium liefert, 
das als Balsamharz oder Lach ten harz bezeichnet wird, im Gegensatz 
zom Scharrharz. Wird Gallipot mit Wasser geschmolzen und durchgeseiht, so 
entsteht Resina alba oder Pix alba, weiBes Harz, weil3es Pech, Poix 
blanche, White pitch. Es ist infolge eines geringen Wassergehaltes und 
der wasserhaltig kristallinisch ausgeschiedenen Abietinsaure triibe, sonst 
sprode, von muschligem Bruch und sehr schwachem Geruch. Schmilzt man 
Gallipot etwas langere Zeit, 1'10 wird es etwas durcbscheinend, man bezeichnet 
es dann mit Resina burgundica, Burgunderpech. Erhitzt man dies, 
bis die letzten Wasserteile entfernt sind, so gewinnt man das 

KolophoniumoderGeigenharz. Colophane. Colophony. Gelbe 
bis braune Stiicke, durchsichtig, von flachmuschligem, glasglanzentlem Bruche, 
leicht zerreiblich, geschmacklos und von schwachem Geruch, schmilzt ohne 
Knistern. Wird Kolophonium sta:ck erhitzt, so stol3t es schwere weiBe, wiirzige 
Dampfe aus. In Weingeist, Ather, Schwefelkohlenstoff, Benzol, Essigsiiure und 
Olen klar loslich, wahrend Resina alba eine triibe Losung gibt. Kolophonium 
wird aber vor allem in groBen Massen in Amerika in den Staaten Alabama, 
Karolina, Florida, Georgia und Virginia als Nebenerzeugnis bei der Terpen-
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tinolbereitung aus den Terpentinen von Pinus taeda und Pinus australis 
gewonnen, wenn man nach Abdestillieren des Terpentinols die zuriickbleibende 
Harzmasse so lange erhitzt, bis alles Wasser entferIl;t ist. J e nach dem Grade 
der Erhitzung, der angewendet wurde, ist das Kolophonium hellgelb bis 
braun. Den Farbton bezeichnet man im Handel mit einem Buchstaben 
und zwar B, D, E, F, G, H, I, K, M, N, WG und WW. Wii.hrend B die 
geringste, ist WW die beste Ware. Das nordamerikanische Kolophonium 
kommt meist uber die Ha£enplii.tze Savannah, Mobile und Wilmington in 
den Handel. Geringere Mengen von Kolophonium werden aus Frankreich 
uber Bordeaux versandt. In Deutschland gewinnt man Kolophonium, ab
gesehen vom Balsamharz (s. oben), auch aus dem Scharrharz. Dieses 
wird heia mit Benzol oder Spiritus, auch wohl Trichlorii.thylen, ausgelaugt, 
die Losung £iltriert und das Benzol bzw. das sonstige Losungsmittel im 
Kolonnenapparat abdestilliert. SchlieBlich zieht man mittels Dampf ein 
dem Holzterpentinol ii.hnliches Terpentinol abo Die Ausbeute aus dem 
Scharrharz betrii.gt 55-60% Kolophonium und 2-31/.% Terpentinol. 

Das fmher unter dem Namen Terebinthina cocta in den Handel 
kommende Harz war nichts weiter als der bei der Terpentinoldestillation 
verbleibende, noch wasserhaltige Ruckstand, zuweilen in Zopfe oder sonstige 
Formen gedreht, kommt jetzt als Resina alba in den Handel. 

Bestandteile. Wechselnde Mengen von Terpentinol bis zu 10%; 
Feuchtigkeit (auBer beim Kolophonium) 2-10%; verschiedene Harzsii.uren 
wie Pinin-, Abietinsii.ure 80-90%. 

Anwendung. Als Zusatz zu Pflastern und Zeraten; technisch zu 
Lacken, Harzseifen, Siegellacken, Fliegenleim, Kitten, zum Auspichen von 
Fassern, beim Loten usw. 

P r u £ u n g. Kolophonium mu13 sich, wenn auch langsam, in 1 Teil 
Weingeist, ferner in 1 Teil Essigsaure, auch in Natronlauge klar auflosen. 

Resina Sandaraca oder Sandaraca. Sandarak. Sandaraque. Sandaracb. 
OaU","i. IJfUIdrilldWis. O. arlicuiall':. Ooni/eras. Nadelholzer. Familie Pina/letJ8 Kiefem

gewilchse. Unterfamilie Oupre.8eas. NordwestBfrikB. AtlBsgebirge. 

Tritt entweder freiwillig oder aus kunstlich gemachten Einschnitten 
allR nAf Rinde aUB. Bildet stenglige Tranen von hellgelblicher Farbe, au13en 
weiJ3bestii.ubt, mit glasglanzendem Bruche, sehr sprode, leicht zerreiblich. 
Beim Kauen zerfii.llt as in feines Pulver, ballt also nicht zusammen. Geruch 
harzig, terpentinartig. Geschmack bitterlich. Sandarak ist in Weingeist 
vollig, in ii.therischen Olen nicht vollstandig loslich. Nicht selten findet 
man Stucke von arabischem Gummi beigemengt. 

Kommt meist uber Mogador in den Handel. A ustralischer oder 
Tasmanischer Sandarak stammt von anderen Callitrisarten und bildet be
deutend gro13ere Stucke. 

Bestandteile. Verschiedene Harzsauren, Sandarakopimarsaure, 
Spuren von atherischem 01, etwas Bitterstoff. 

Anwendung. Als Zusatz zu einigen Heftpflastermischungen; das 
Pulver dient zum Glatten von Papierstellen, von denen man durch Abkratzen 
Schriftzuge entfernt hat, um darauf wieder schreiben zu konnen; haupt
sii.chlich findet Sandarak 'in der Lackbereitung Verwendung. Mitunter zu 
Rii.ucherungen, da es beim Verbrennen auf Kohlen wurzigen Geruch abgibt. 
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Resina Succini oder Succinum. Bemllteln. Agtlltein. Gelbe Ambra. 
Soccin 00 ambre Jaone. Amber. 

Der Bernstein ist das fossile Harz liingst untergegangener N adelhOlzer, 
Koniferen. Nach den Forschungen von Professor Goppert ist as nament
Hch Pinites succinifer, der der Bernstein entstammt. W ahrscheinlich gleich 
dem Kauriharz hauptsii.chlich den Wurzeln ent£lossen. Er mua jedoch im 
vollig weichen Zustand ausgetreten sein, da sich zuweilen Insekten und 
Pflanzen eingeschlossen in ihm vorfinden. Durch die viele jahrtausendlange 
Einwirkung von Wasser, Druck und Wirme hat er dann die feste, harte Be
schaffenheit bekommen. Der griechische Name war Elektron und hiervon 
stammt der Ausdruck ElektIizitii.t, da am Bernstein zuerst die Reibungs
elektrizitii.t erkannt wurde. 

Bernstein findet sich in Torf- und Bernsteinlagern des ganzen nord
lichen Deutschlands, hauptsii.chlich angeschwemmt an einzelnen Kiisten
stellen der Ostsee, namentlich in Ostpreuaen, Samland, an der pommer
schen Kiiste, Holstein, Dii.nemark und Livland. Er wird im Schwemmland 
gegraben, teils durch Baggerung gewonnen, teils wird er durch heftige 
St,iirme ans Land gespiilt, vor aHem aber rein bergmii.nnisch gewonnen, 
und zwar in den preuBischen Bernsteinwerken, in Kraxtepellen bei Palm
nicken, wo man die bernsteinhaltige blaue Erde die etwa 40 m tief im 
Kiistenland, etwa 15 m unter dem Meeresspiegel liegt, fordert. Bis in die 
neueste Zeit hinein wurde hier die blaue Erde durch Grubenabbau ge
fordert und in groaen Forderschachten zutage gebracht. Heute ist man 
zum Tagebau iibergegangen. Man tragt durch riesep-groae Bagger die un
mittelbar am Meeresstrand iiber der blauen Erde 40 m hoch liegende Erd
schicht ab und sondert in dabei befindlichen Wiischereien durch Sieb- und 
Spritzvorrichtungen den Bernstein von der Erde und Steinen, die mit dem 
Waschwasser wieder in das Meer geleitet werden. So werden innerhalb 
24 Stunden iiber 1000 kg, zur Zeit jahrlich etwa 500 000 kg Bernstein gewonnen. 
Die Gewinnung des Bernsteins ist Alleinrecht der PreuI3ischen Regierung, die 
sie durch Konzession der Bergwerke und Hiitten A.-G.-Zweigniederlassung 
BernsteinwerkeKonigsberg abgetreten hat. Seltenerfindet sich Bernstein auch 
an anderen Kiisten vor, so in Jiitland, Gronland, Sizilien, Spanien und China; 
ferner auch in Schlesien. Er bildet abgeplattete. vielfach kieselartig ab
geschIiffene, verschieden groBe Stiicke in den Farbtonen zwischen wei.Bgelb 
und rotbraun, entweder durchsichtig oder triibe und nur durchscheinend. 
Er ist sehr hart, sprode, geruch- und geschmacklos, erweicht bei 215°, 
schmilzt bei 290° unter AusstoBung saurer Dimpfe, der Bernsteinsii.ure. 
Das zUrUckbleibende braune Harz, Bernsteinkolophonium, diente 
friiher seht viel zur Lackbereitung (s. Lacke). es ist in Leinol und Terpentinol 
loslich. Zuletzt verbrennt Bernstein mit leuchtender, blii.ulicher Flamme. 
In Weingeist, Terpentinol, Chloroform und Xther nur spurenweise, in der 
Wirme etwa ein Fiinftel, in Wasser gar nicht losIich. Infolge eines geringen 
Gehaltes an Schwefel entwickelt Bernstein bei der trockenen Destillation 
neben Bernsteinsii.ure und Bernsteinol etwas Schwefelwasserstoff. Rier
durch kann man Bernstein von Kopal un terscheiden. Man er
hitzt etwas Bernstein in einem Reagenzglas und fiihrt in den entstehenden 
Dampf ein Stiickchen Bleipapier ein. Bei Vorhandensein von Bernstein 
wird es geschwii.rzt. 
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Bestandtei1e. Spuren von atherischem 01; mehrere Harze; Bern
steinsaure; Schwefel. 

Anwendung. Die groBeren Stiicke zu Schmuckgegenstanden; die 
bei der Bereitung dieser abfallenden Spane als Succinum raspatum zu 
Raucherungen, ferner zur Darstellung von Bernsteinsaure, Bernsteinol und 
Lacken. Auch stellt man aus den Abfallpn und kleinen Bernsteinstiicken 
ebenfalls Schmuckgegenstiinde her, indem man sie in heiBem Schwefelkohlen
stoff lost und durch Pressen in formbare Massen verwandelt. Diesen mischt 
man dann auch Insekten unter, da Insekten einschlieBender Bernstein 
teurer bezahlt wird. Diesen kiinstlich hergestellten Bernstein, den Pre13-
bernstein, Ambroid, erkennt man unter dem Mikroskop daran, daB ihm 
die Luftblasen fehlen. Nach einem den staatlichen Bernsteinwerken in Konigs
berg erteilten Patente reinigt man kleine Stiicke und macht sie zugleich ZUIn 

Pressen bereit, indem man sie in Salzlosungen von bestimmtem spezififilchen 
Gewichte 8chliimmt und darauf in klarem Wasser wiischt. Daraul trocknet 
man sie, zermahlt sie und behandelt sie von neuem mit Salzlosung und darauf 
klarem Wasser. Getrocknet werden sie durch Pressen zu groBeren Stiicken 
vereinigt. Oder man pulvert die Abfiille, erwiirmt und schmilzt unter 
hohem Druck bei 400 0 zusammen. Kunstbernstein erhalt man durch 
Zusammenschmelzen von 33 Teilen gepulverten Bernsteinabfallen, 88 Tei
len gepulvertem Kopal und 12 Teilen gepulvertem Mastix. Oder es ist, 
ein Kunstharz, ein Kondensationserzeugnis von Phenol oder Kresol mit 
Formaldehyd. 

Fiir Lacke wird bei der Bearbeitung des Bernsteins entstehender Ab
fall, sogenannter Fir n is, in der Bernsteinschmelze erhitzt, in Fiisser ge
gossen und als geschmolzener Bernstein in groI3en Mengen in den 
Handel gebracht, dieser ist infolge des Erhitzens leichter loslich. 

Resina Tacamahaca. Takamahak. Hack und Mack. 
Reslne tacamaque. Daum vert de Madagascar. 

Amerikanischer oder westindischer Takamahak von Ela
phrium tomentosum, Bursera.ceae, Balsambaumgewiichse abstammend, 
bildet unregelmiiBige graubraune Stiicke von flachem, gliinzendem Bruche, 
Geruch balsamisch, harzig, beim Erwiirmen lavendelartig; brennt mit 
Hinterlassung einer locherigen Kohle; in Weingeist vollig loslich. 

Bourbon-Takamahak von CalophjIlum tacamahaca, Guttiferae, 
Guttigewachse, kommt von Madagaskar und den Maskarenen-Inseln. 
Anfangs weich, spater erhiirtend, klebrig, weiI3lich bis griin, von wiirzigem 
Geruch. In Weingeist nur zum Teil loslich. 

An wen dun g. Ziemlich veraltet, nur selten zu Pflastern und Riiuche 
rungen. 

Resinae empyreumaticae. Emppeumat1sche Harze. 

Bei der trockenen Destillation organischer Stoffe gehen neben wasse
rigen, meist sauren Erzeugnissen auch dunkle, dickfiiissige, in Wasser un
IOsliche Stoffe iiber, gewohnlich Teere genannt. Sie haben in chemischer 
Beziehung eine gewisse Verwandtschaft mit den natiirlichen Balsamen; 
auch sie sind Gemenge von harzartigen Korpern und Kohlenwasserstoffen, 
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die mit den iitherischen Olen verwandt sind. Werden sie fiir sich destilliert, 
so gehen die leichtfliissigen Kohlenwasserstoffe zuerst iiber, und die harz
artigen Bestandteile bleiben als Pech zurUck. Zu der Gruppe dieser Korper 
gebOrt genau genommen auch der schon besprochene Asphalt; ferner Pix 
nigra oder navalis, schwarzes oder Schiffspech. Poix noire. Poix 
navale. Common black pitch. Es ist dies der Riickstand, der bei der 
fraktionierten Destillation des Holzteers bleibt, kommt in Fiisser gegossen 
in den Handel und bildet braunschwarze bis schwarze, gliinzende, in der 
Kiilte sprode Massen, die mit scharfkantigem Bruche splittern und ganz 
alImiihlich, selbst in der Kiilte, wieder zusammenflie13en. Es erweicht schon 
durch die Wiirme der Hand und wird bei 80°_90° diinnfliissig. Geruch 
eigentiimlich, brenzlig. 

Anwendung. Zuweilen innerlich in Pillenform; iiul3erlich als Zusatz 
zu Pflastern und Salben; hauptsiichlich technisch zum Dichten, zum 
Kalfatern von Fiissern und Schiffen, zu Pechfackeln, sowie zur Bereitung 
des Sch uhmacherpechs, das aus Holdeer, Pech, Wachs und Terpentin 
besteht. 

Einen ganz iihnlichen Riickstand wie das Schiffspech liefert der Stein
kohlenteer bei seiner fraktionierten Destillation. Das hierbei verbleibende 
Steinkohlenpech, Pix Lithanthracis, auch Steinkohlenasphalt, 
Poix de houille genannt, dient als Ersatz des Asphalts bei Bereitung 
von Dachpappe, des Asphaltpapiers, zur Herstellung von Pre13kohlen, 
Briketts, und zur Darstellung eines ganz billigen Eisenlackes. Dieser hat 
eine mehr braune als schwarze Farbe und trocknet nur schwer und un
vollstiindig. 

An die empyreumatischen Harze anschlie13end besprf'chen wir hier 
die auch in Drogengeschiiften geforderten Teere. 

Pix liquida, Holzteer, Schif{steer, Poix liquide, Goudron 
vegetal, Goudron de bois, wird durch Schwelen verschiedener Holzarten 
wie Fichten, Buchen usw. meist als Nebenerzeugnis bei der Holzkohlen
bereitung in den Meilern, oder bei der Hf'rstellung des Holzessigs gewonnen. 
Er ist eine Auflosung von Holzpf'ch in Kohlenwasserstoffen neben anderen 
Bestandteilen und bildet eine tiefschwarze, in diinnen Schichten klarbraune, 
sirupdicke, etwas kornige Fliissigkeit von stark brenzligem, durchdringendem 
Geruch und gleichem, bitterem Geschmack. In W f'ingeist vollig loslich, 
in Terpentinol nur zum TeiJ.und mit braungelber Farbe. An Wasser, in dem 
er untersinkt" gibt er nur einige seiner Bestandteile abo Schiittelt man 
1 Teil Holzteer mit 10 Teilen Wasser, so erhiilt man das gelbliche, nach Teer 
riechende und schmeckende Teerwasser, Aqua Picis. 

N a c h wei S. Verdiinnt man von diesem Teerwasser 10 ccm mit 200 ccm 
Wasser und fiigt 2 Tropfen Eisenchloridlosung hinzu, so farbt sich die Fliissig
keit infoIge des Vorhandf'nseins von Phenol griinbraun. Mischt man gleiche 
Teile Teerwasser und Kalkwasser, so fiirbt sich die Fliissigkeit dunkelbraun. 

Bestandteile. Kreosot um so mehr, wenn der Teer aus Buchen
holz, iiberhaupt aus Laubholzern bereitet ist; Phenol; Essigsiiure; eine 
ganze Reihe von KohIenwltsseTstoffen; Harze und verschiedene Brenzstoffe, 
die die dunkle Farbe bedingen. 

Anwendung. SE'lten innerlich in kleinen Gaben gegen krankhafte 
Schleima bsonderungen, ofter zu Eina tmungen, zu Inhalationen gegen Lur gen
leiden; iiu13erlich in Salben und Seifen gegen Hautausschlag, ZUT Bereitung 
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de!! Teerwassers, und endlich technisch zum Tet'ren von Holz. Hierbei wirken 
Kreosot und Phenol faulniswidrig. 

Unter der Bezeichnung Pittylen ist ein Verdichtungserzeugnis des 
Holzteers mit Formaldehyd im Handel, ein gelbIichbraunes Pulver von teer
artigem Gerucb. LosIich in Weingeist, Ather, Laugen und schwachen Seifen
losungen. Wird gegen Hautkrankheiten und ferner zur Hautpflege angewendet. 

Pix liquida Lithanthdcis, Steinkohlenteer, Goudron de 
houille, wird in groBen Mengen als Nebenerzeugnis bei der Leuchtgas
bereitung aus Steinkohlen gewonnen. Er dient zur Darste1lung der Karbol
saure, des Phenols, und der verschicdenen basischen Korper wie Anilin, 
Toluol usw., dip die Grundlage der Teerfarbenbereitung bilden; ferner 
zur Bereitung des Steinkohlenbenzins, Benzols, des Naphthalins und 
endlich des Steinkohlenpechs. Eine schwarze, dicke, klebrige Fliissig
keit von durchdringendem Gerucb, schwerer als Wasser und mit diesem 
nicht mischbar. Steinkohlenteer ist chemisch von dem Holzteere sehr ver
schieden, indem ihm das Kreosot fast ganz fehlt, wahrend neben den 
verschiedenen Sauren eine ganze Reibe basischer Korper in ihm cnthalten 
sind. Die hauptsachIichsten sind Benzol, Toluol, Xylol, Phenol, Kresol, 
Naphthalin und Anthrazen. Er darf daher in der Heilkunde nicllt an 
Stt'lle des Holzteers angewendet werden. Bei der Verkokung der Stein
kohlen bzw. der Dastillation des Steinkohlenteers gewinnt man auch 
Tee rf e t to I, das wihrend der Kriegszeit vielfache Verwendung fand 
und auch jetzt noch fin:let, z. B. zur Bereitung von Schuhglanz und 
als Schmierolersatz bei kaltlaufenden Maschinenteilen, z. B. den Achsen 
der Wagen. Zur Innenschmierung von Maschinenteilen wie Zylindern 
eignet es sich nicht. Um es mit Mineralolen zu mischen, erwarmt man 
auf etwa 75° und riihrt kraftig zusammen. Teerfettol ist eine eigentiimlich 
riechende, dunkle, schwere Fliissigkeit, die bei mittlerer Wirme (15° C) 
aufbewahrt werden muB, da sich sonst ein kristallinischer Schlamm ab
scheidet. Um diesen Schlamm wieder zu losen, erwarmt man auf etwa 75° 
und riihrt stark um. Dieses Teerfettol kann man nach G.Schultz dadurch 
b 1 e i c hen, daB man in einem saurefesten Steingutgefii.Be 100 Teile Teer
fettol mit 2 Teilen konzentrierter Schwefel8ii.ure, 1/2 Teil Kaliumdichromat 
un:! 1/, Teil Braunstein 1 Stunde lang verriihrt. Dieses wiederholt man, 
hebert das oben schwimmende Teerfettol ab und wascht mit der HiHfte des 
Gemisches warmem Wasser nochmals, liJ3t einige Stunden absetzen, wascht 
darauf mit diinner Natronlauge und schlieB.Iich wieder mit Wasser aus. 

Pix betulina, Oleum Rusci, Oleum betulinum, Birken
teer, Litauer Balsam. Huile de bouleau. Wird in RuBland und 
Polen durch Schwelung der Zweige und Rinde der Birkenarten Betula ver~ 
rucosa und B pubescens gewonnen. Dickfliissig, rotlichbraun bis schwarz
braun, in diinner Schicht durchsichtig, von eigentiimlichem, brenzligem Gf
ruch: in Wasser kaum, in absoluten Alkohol vollig, in Ather, Weingeist 
und fetten Olen zum groBen TeillOslich. Birkenteer muB nach dem D.A.B. 
folgende Bedingungen erfiillen: Schiittelt man 2 g mit 25 ccm Wasser 
5 Minuten lang kriftig durch, so muJ3 das farblose bis gelbliche Filtrat blaues 
Lackmuspapier roten und in der Kalte ammoniakalische Silbernitratlosung 
sofort reduzieren. 10 ccm des Filtrates werden durch 3 Tropfen verdiinnte 
Eisenchloridlosung (1+9) rotlichbraun, durch 10 Tropfen Kaliumdichromat
losung (1+19) braungefarbt und dann bald undurcbsicbtig getriibt. 
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Anwendung. In Ru131and gilt der Birkenteer als Allheilmittel gegen 
aUe nur erdenklichen Krankheiten; ferner bei der Bereitung des Juchten
leders, dem er seinen eigentiimlichen Geruch verleiht. Bei uns wird er gegen 
Hautkrankheiten und von den Landleuten als Wundheilmittel bei Tieren 
angewendet; dient auch als Zusatz zu Oleum cadinum und als Zusatz zur 
Rumessenz. Ferner als insektt-nwidriges Mittel. 

Pix Juniperi, Oleum Juniperi empyreumaticum, Oleum 
cadinum, Oleum Cadi, Oleum Juniperi nigrum. Wacholderteer, 
Kaddigol, Kadinol. Huile de cade. Wird besonders in Ungarn und 
Siidfrankreich durch trockene Destillation des Holzes und der Zweige von 
Juniperus oxycedrus gewonnen. Eine teerartige, rotbraune bis dunkelbraune 
Fliissigkeit von wiirzig-brennendem Geschmack und eigentiimlichem, etwas 
an Wacholder erinnernden Geruch. In Ather und Chloroform loslich, zum 
Teil lOslich in Weingeist. Die Losung in Ather setzt meist bald £lockige 
Ausscheidungen abo Bei der Priifung mit Eisenchlorid, wie unter Pix 
betulin a angegeben, wird das Filtrat rotlichbraun bis violett, durch Kalium
dichromat gelbbraun bis rotlichbraun. Der Teer ist meist leichter als 
Wasser, schwimmt also auf diesem. Das durch Schiitteln von 1 Teil Teer 
und 10 Teilen Wasser erhaltene Teerwasser wird auf Zusatz von Eisenchlorid
losung (1 :100) rotbraun. 

Anwend ung. Zu Salben gegen Hautau88chlage. Zu medizinischen 
Teerseifen. Zu Haarsalbe und ferner bei der Bereitung des Juchtenleders. 

Unter der Bezeichnung Anthrasol ist ein Gemisch von gereinigtem 
entfarbten Steinkohlenteer und Wacholderteer unter Zusatz von etwas 
Pfefferminzol im Handel. Es stellt eine farblose bis etwas gelbliche, in 
Weingeist und fetten Olen losliche FIiissigkeit dar von eigentiimlichem 
Geruch. Die Anwendung ist gleich der der iibrigen Teere. 

Siderosthen ist eine Auflosung von Steinkohlenteer in leichten 
Teerolen. 

Gruppe XVII. 

Bilisamum. Balsam. 
Die echten Balsame sind Gemenge von atherischen Olen und 

Rarzen und kommen meist aus Landern der warmen Zone. Sie finden 
sich in den Pflanzen in eigenen Zellen, den sog. Balsamgangen. die 
auf dem Querschnitte vielfach schon mit blo.6em Auge erkennbar sind. 
Sie flie.6en freiwillig oder infolge kiinstlich gemachter Einschnitte aus, sind 
anfangs diinn£liissig, werden aber an der Luft allmahlich ziiher, in diinneren 
Schichten fest, teils durch Verdunsten der atherischen Ole, teils durch 
Oxydation dieser zu Harzen. Ihrer chemischen Zusammensetzung entspre
chend vereinigen sie die Eigenschaften der Harze und iitherischen Ole in 
sich, enthalten demgemii.6 hiiufig Sauren, Aldehyde und Ester. Sie sind in 
Wasser fast unloslich, loslich dagegen zum Teil in Weingeist, Ather, atheri
schen und fetten Olen. Der Geruch wird bedingt durch das in ihnen enthal
tene atherische 01. Der Geschmack ist meist kratzend, streng. Wird ihnen 
durch Destillation mit Wasser das iitherische 01 entzogen, so bleiben die 
Harze als sprode Massen zuriick. 
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In der Heilkunde werden haufig mit dem Ausdrucke Balsam Mischungen 
bezeichnet, die mch im Sinn der Warenkunde mit dem Begriffe Balsam nicht 
decken. Es sind gewohnlich weingeistige Losungen von atherischen Olen 
und anderen wohlriechenden Stoffen, die mit diesem Ausdrucke bezeichnet 
werden. 

BlLlsamum canadense. Terebinthina canadensis. 
Kanadabalilam. Kanadlllcber Terpentln. 

Baume du Canada. Canada turpentine. Baillam of fir. 
Abiea ba18cimea. Ooni/erae. Nadelholzer. Familie Piflaceae Kiefemgewachse. Unterfamilie 

Abietellll. Kanada. 

Ein sem klarer Terpentin, gewonnen durch Anrei.l3en der Balsam
beulen der sog. Balsamfichte. Frisch sirupartig, spater dicker werdend, 
glasklar bis bla.l3gelb. Geruch angenehm-balsamisch; Geschmack bitter 
und scharf. An der Luft erstarrt er allmahlich zu einer klaren, festen Harz
masse. In Weingeist fast vollig los1ich. LosIich in Chloroform, Ather und 
Xylol. 

Bestandteile. Bis zu 24% ein dem Terpentinolsehr ahnIiches atheri
sches 01, Kanadinsaure, Kanadinolsaure, Bitterstoff und etwas Bern
steinsa ure. 

Anwend ung. Namentlich zum Einlegen mikroskopischer Praparate, 
zu welchem Zweck er in Chloroform oder Xylol gelost wird. Zum Zu
sammenkitten von GlasIinsen bei optischen Werkzeugen, wie photographi
schen Objektiven. Ferner in der Porzellanmalerei. In seiner Heimat auch als 
Heilmittel. 

Balsamum Copwvae. Kopaivabalilam. 
Baume de copabu. Balilam of copaiba. 

Oopa'fera J aCq'Uinii. O. Langsdor/ii. O. coridcea. O. ollicindli.. O. gllyan~n.is. 

Legumin6sae. Hiilsenfriichtler. Unterfamilie Oae.alpinioidellll. 
Siidamerika. Weetindien. In neuester Zeit BUch Afrika. 

Wird von obengenannten und, wie man annimmt, noch von mehreren 
anderen Kopaiferaarten durch Anhauen mit der Axt oder Anbohren der 
Stiimme bis zum Kernholze gewonnen (Abb.473). Diese EinsammIung beginnt 
sofort nach der Regenzeit, und es solI ein groBer Baum in wenigen Stunden 
4-6 kg, im ganzen bis ungefahr 50 kg liefern. Nach Beendigung der Bal
samgewinnung werden die Verletzungsstellen wieder mit Zapfen und Mortel 
gedichtet, um so den Baum vor Schadigung zu bewahren. Der Balsam wird 
in Kanistem oder Fassern von 60 kg Inhalt ausgefiihrt. Je nach der Sorte ist 
er blaBgelb bis braunIich und mehr oder weniger dicklich. Geruch eigen
tiimlich, balsamisch; Geschmack unangenehm, etwas bitter und scharf; los1ich 
in jedem Verhaltnis in absolutem Alkohol, Ather, fetten und atherischen Olen, 
manche Sorten, z. B. vom Parabalsam, sind jedoch in Alkohol so gut wie 
unloslich, Kopaivabalsam gibt mit gleichen Teilen Benzin ebenfalls eine 
klare, hOchstens etwas weiI3lich schillernde Losung, die auf weiteren Zu
satz von Benzin flockig triibe wird, mit Alkalien wird er verseift. Das 
spez. Gewicht schwankt sehr bedeutend, je nach seinem Gehalt an atheri
schem 01. Das D.A.B. 6 schreibt eine Dichte 0,920-0,995 vor, liiI3t also 
auch die diinnfliissigen brasilianischen Balsame zu. Man unterscheidet im 
Handel hauptsachlich die Sorten: 
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Par a- 0 der Mar a nhao b als a m. Klar, hell, dunnfIussig, frisch dunner 
aIs Olivenol, auch nach langerem Stehen Idar bleibend und keinen Bodensatz 
bildend. Geruch sehr kraftig. Aus Brasilien kommt ferner der Bah i a -
balsam mit ahnlichen Eigenschaften. 

Marakaibo- oder Venezuelabalsam. Dicker, dunkler von Farbe, 
klar, nach langerem Stehen eine braune, harzige Masse absetzend. Lost sich in 

Abb. 473. Oopaifera Jacquinii. 

hloroform, Amylalkohol 
und absolutem Alkohol 
kIar, hochstens leicht weiD
lich schillernd, ebenfalls in 
gleichen Teilen Benzin, aul 
weitcren Zusatz von Benzin 
wird die La ung fJockigtrube, 
spez. ewicht nnch D.A.B. 5 
0,9 0-0,990. Kommt meist 
in Kanistern zu 18 kg, je zwei 
in eine Kiste verpackt aus 
Marakaibo in Venezuela oder 
Karthagena in olumbien, 
aIs Kar thage nB. balsa m, 
ferner au urinam und 
Demerara in Guyana, als 
uri na m balsam in den 

Handel. Wird fUr 
tecbniscbeZwecke 
dem d linnen Para· 
balsam vorgezo· 
gen und auch fUr 
die erwendung 

\ al Heilmittel vom 
Deut chenArznei· I burh zugela en. 
Man unterschei
det im Handel: 

I beso n ders fei-
nenD.-A.-6-Bal-
sam, Maracaibo 

medicinale D.A.6, Marakaibo geklart und schlieIllich den Balsam 
fiir technische Zwecke. 

Westindischer oder Kayennebalsam. Nur fUr technische Zwecke 
verwendbar. Dick, trube, terpentinartig riechend. 

Bestandteile. Xtherisches 01 4.0-80%; eine eigentiimliche Harz
saure, Kopaivasaure, 20-60%. Diese wird auch fur sich dargestellt und 
als Acid urn copaivicum, eine weiI.3e, schneeige Masse, flir die Zwecke 
der Heilkunde in den Handel gebracht. Bitterstoff. 

A n we nd u ng. Innerlich als erregendes Mittel fiir die Harnabsonderung 
bei Erkrankung der Harnwerkzeuge, bei Gonorrhoe, 10-15 Tropfen mehrmals 
taglich in Wein oder Zitronensaft; technisch als Zusatz zu Lacken, zur Er
zielung eines biegsamen Lackuberzuges; urn yon Gemalden alten Firnis zu 
entfernen und in der Porzellanmalerei. 
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Priifung. Kopaivabalsam unterliegt sehr vielen Verfalschungen, 
namentIich mit fetten Olen, Harzen und Terpentin. 

1. Auf Terpentin. Auf 105 0 erwarmt, darf er nicht terpentinartig 
riechen. 

2. Auf fettes 01, vor allem Rizinuso!. AufGlas gestrichen und vor
sichtig erwarmt, muI3 er eine klare, zerreibliche Harzschicht hinterlassen. 
Zaher, klebriger Riickstand deutet auf Zusatz von fettem 01. 

3. Zugemischter G u r j un b a I sam wird erkannt, indem man 3 Tropfen 
Kopaivabalsam in 3 ccm Essigsaure lost, 2 Tropfen einer frisch bereiteten 
Natriumnitritlosung (1 + 9) zusetzt und die Fliissigkeit vormchtig auf 
2 ccm Schwefelsaure schichtet. Es darf mch innerhalb einer halben Stunde 
die Essigsaureschicht nicht violett farben. Nach Deussen verfiihrt man 
besser so, daB man das atherische 01 des Balsams abdestilliert, einen 
Tropfen davon in 3 cem Eisessig au£lost und eine 1 prozentige Natrium
nitritlosung zusetzt. Innerhalb 5 Minuten darf mch keine dunkelviolette 
Fiirbung zeigen. Eine Verfii.lschung mit Gurjunbalsam dUrfte aber heute 
iiberhaupt bum noch vorgenommen werden. 

4. Fich tenharz und Kolophonium, die bei Verlalschungen 
des Balsam. Copaiv. hauptsachlich in Betracht kommen, wenn dflnne 
Balsame dickfliissiger gemacht werden sollen, lassen sich durch das Ver
halten des Balsams und des Harzriickstandes zu Salmiakgeist erkennen. 
Mischt man 1 Teil Balsam mit 10 Teilen Salmiakgeist, so entsteht bei reinem 
Balsam eine mehr oder minder triibe bis miIchige, schaumende Fliissigkeit, 
die auch nach 24 Stunden nicht gallertartig wird oder gallertartige Brocken 
absondert, eine Erscheinung, die bei einem Gehalte von 15-20% Fichtenharz 
eintritt. Mischt man ferner 1 Teil des zerriebenen, yom iitherischen 01 
befreiten Harzriickstandes mit 5 Teilen Salmiakgeist, so lOst sich bei echtem 
Balsam das Harz zu einer triiben Fliissigkeit, die auch bei 24stiindigem 
Stehen im geschlossenen Glase nicht gallertartig wird, wiihrend schon bei 
10% Kolophon- oder Fichtenharzgehalt die Fliissigkeit beginnt gallertartig 
zu werden. 

5. Als allgemeine Priifung auf Verfiilschungen ist folgende maI3gebend: 
Kopaivabalsam 4 Stunden auf 105 0 erwiirmt, solI weder Terpentin-, noch 
Kolophonium-, noch Fettgeruch aufweisen und ein durchsichtige!l, in Pe
troleumiither und absolutem Alkohol klar losIiches, leicht zerreibIiches Harz 
hinterlassen. 

BaIsamum gurj6nicum. GurJunbaisam. Gardschanbalsam. 
Baume de gurJun ou de gurgu ou de gurgum. Wood-oDe 

Dipterocarpus kwbintUva. D. aldtw. D. QflguBtif6Ziw u. D. Dipterocarpdc8D8. 
Fliigelfruchtgewiichse. 

Ostindien. 

Wird sowohl auf dem ostindischen Festland, als auch auf den Inseln 
dumh Anbohren oder Anhauen der obengenannten riesenhaften Baume ge
wonnen. Sie finden lIich in Bengalen, Burma und auf den Andaman-Inseln. 
Der Balsam flieI3t 6 Monate lang, und ein einziger Baum solI bis zu 
200 kg liefern. Der Balsam ist diinnfliissig, diinner als Olivenol, in durch
fallendem Lichte gelb bis gelbbraun, in auffallendem Lichte triibe, mehr grau
griin erscheinendj filtrierter Balsam zeigt diese Fii.rbung etwas geringer. 
LOsIich in Chloroform und Schwefelkohlenstoff, dagegen in absolutem Alko-

Buchheister-Ottersbach. I. 15. Auf!. 28 
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hoI, Ather und Azeton nur teilweise losIich. Mischt man Gurjunbalsam mit 
5 Teilen Wasser und schiittelt krii.ftig um, so erhiilt man eine steife Emulsion. 
Geruch schwach an Kopaiva,balsam erinnernd; Geschmack gewiirzhaft, 
nicht sehr kratzend. 

Bestandteile. Xtherisches 01 bis iiber 80%; Harz; eine eigentiimliche 
Sa.ure, Gurjunsiiure, die zum Teil ungeIost in mikroskopisch kleinen Kri
stallen, die sich nach langem Stehen als weiI3es kristallinisches Pulver ab
setzen, im Balsam schwimmt. 

Anwend ung. Innerlich zu gleichen Zwecken wie der Kopaiva
balsam; iiuI3erlich gegen Hautausschlag, namentlich Flechten, in Form 
eines Kalkliniments, in den Heimatliindern als Allheilmittel innerlich und 
iiuI3erlich; technisch zur Lackbereitung, zu Firnissen und FuI3bodenolen, 
in der Heimat technisch zum Anstrich von Schiffen, Hiiusern und Bambus
gegenstiinden. Der Balsam trocknet allerdings sehr langsam aus, gibt aber 
dann einen sehr festen, gliinzenden Oberzug. 

P r ii fun g. Um Kopaivabalsam von Gurjunbalsam zu unterscheiden, 
mischt man 1 Tropfen Kopaivabalsam mit 19 Tropfen Schwefelkohlen
stoff und fiigt 1 Tropfen einer Mischung gleicher Teile Schwefelsiiure und 
Salpetersiiure hinzu. Kopaivabalsam scheidet einen rotbraunen, kristalli
nischen Niederschlag aus, Gurjunbalsam dagegen einen purpurvioletten. 
Hardwickiabalsam, der in Vorderindien durch Anbohren von Hard
wickia pinnata, einem den Kopaivaarten iihnlichen Baume gewonnen wird, 
bleibt unveriindert. Der im Heimatland als G~rjan oil bezeichnete und 
hauptsiichlich von D. turbinatus abstammende Gurjunbalsam darf nicht 
mit dem in oil verwechselt werden, einem Balsam, der von Dipterocarpus 
tuberculatus gewonnen wird, dem Terpentin iihnIich ist und selbst im Hei· 
matland keine groBe Bedeutung hat. 

Mit Gurjunbalsam, der auch unter der Bezeichnung Wood-oil im Handel 
ist, darf auch nicht das chinesische Holzol, Oleum Ligni sinensis, 
das eigentliche Wood- oil verwechselt werden. 

Dieses 01 ist ein fettes, iiuI3erst leichttrocknendes, eigentiimlich 
riechendes 01, das groI3ere Trockenkraft besitzt als das Leinol und wider
standsfahiger gegen auI3ere Witterungseinfliisse ist als dieses. Es wird 
aus dem nuI3artigen Samen der apfelgroI3en Friichte des Wood-oil-Baumes, 
auch Tun g b a u m genannt, Aleurites cordata, einem W olfsmilchgewachse, 
durch Pressung gewonnen. Dieser Baum ist besonders in der Provinz Sze
chuen in China auf gebirgigem Boden heimisch, aber auch die Provinzen 
K weitschau, Hunan und Hupeh erzeugen groI3ere Mengen HolzoI. Die harten 
Samenschalen werden zerklopft, die Samenkerne entweder mehrere W ochen 
getrocknet oder in Pfannen gerostet, dara uf zwischen Steinen zermahlen und in 
einfachen Holzpressen der Pressung unterworfen. Bei kalter Pressung erhiilt 
man ein hellgelbes 01, heiI3 gepre.l3t ist es dunkelgelb. Das schwarze, dick
fliissige Wood-oil, wie es die Chinesen verwenden, das tung-yu, wird durch 
starkes Erwarmen des hei.13 gepre.l3ten Oles gewonnen. Das Holzol trocknet 
bei feuchter Witterung schneller als bei trockener. Unter dem Einflusse von 
Licht wird es bei LuftabschluB allmahlich fest, schmilzt aber bei 32° wieder, 
Iltark erhitzt, iiber 200°, wird es gallertartig. Werden 100 Teile Holzol mit 
8 Teilen borsaurem Manganoxydul auf 270° erhitzt und nach dem Abkiihlen 
mit 700 Teilen Benzin gemischt, so entsteht eine wasserhelle Fliissigkeit, 
die allmiihlich in eine weiJ3e durchscheinende Masse iibergeht. 
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Anwendung. 1m Heimatland zum Holzanstrich, z. B. zum Olen 
der Barken und Boote, ferner zum Wasserdichtmachen von Geweben. 
Die Pre.l3kuchen zur Bereitung von Tusche und als Diingemittel. In Europa 
ist es ein gesuchter Stoff fiir die Lackbereitung und wird hier in gro.l3en 
Mengen auf Harzlacke und schnelltrocknende Fu.l3bodenole verarbeitet. 

Der Haupthandelsplatz fur Holzol ist Hankow, auch Kanton. Das 
01 wirdaberauch vielfach mitSesam-, Erdnu.l3-und RubOl verfalscht. Holzol 
dad nicht verwechselt werden mit dem Japanlack, dem Kiurushi, 
einem Balsam, der von Rhus vernicifera, einem Sumachgewachs aus Japan, 
stammt, durch Einschnitte in die Rinde gewonnen, ebenfalls in der Lack
bereitung verwendet, aber haufig durch Holzo1mischungen ersetzt wird. 

Bal.lsamum Hardwickiae. Hardwlckiabalsam. Baume de hardwlckie. 
Hardwfokia pinndla. Legumin68ae. Hiilsenfriichtler. Unterfarnilie Oaesalpinioideas. 

Vorderindien. 

Wird durch Anbohren gro.l3erer Baume gewonnen. Das Anbohren 
geschieht etwa 1 m uber dem Boden bis tief in das Kernholz hinein. Der 
Baum, in Indien Yeune oder Colavu genannt, liefert innerhalb 4 Tagen 
bis zu 50 kg Balsam, ist dann aber erschOpft. Der Balsam bildet eine braun
rote, in dunnen Schichten mehr griinliche, dunnere oder dickere Flussigkeit. 
Loslich in Weingeist, Ather, Chloroform und Petroleumbenzin; unlOslich in 
Methylalkohol. Geruch eigentumlich; Geschmack gewiirzhaft. 

Nachweis. Lost man 1 Tropfen in 19 Tropfen Schwefelkohlenstoff, 
so zeigt sich auf Zusatz von je 1 Tropfen Schwefelsaure und Salpetersaure 
beim Schutteln keine Farbenveranderung. 

Bestandteile. Atherisches 01, Harze, Hardwickiasaure. 
Anwendung. In der Heimat zum Anstrich von Holz. Bei uns in der 

Lackbereitung und Porzellanmalerei. 

Balsamum (de) Mecca oder B. judaicum. Mekkabalsam. 
Balsam von Gilead. Baume de Mecque. 

Balsamodendron gileadense. Bur8erdceae. Balsarnbaurngewiichse. 

Arabien, Palii.stina. 

BiIdet eine trube, graugriinliche, dickflussige Masse, die sich bei langerem 
Stehen, ahnlich dem Terpentin, in eine obere klare, dunne und eine untere 
triibe, zahe Schicht teilt. Er wird entweder durch Einschnitte in die Rinde 
oder durch Auskochen der jungen Zweige gewonnen. Geruch balsamisch, 
an Rosmarin erinnernd; Geschmack gewurzhaft, bitter. 

J etzt fast veraltet, galt fruher als magenstarkendes Mittel. 

Balsamum peruvianum. B. indicum oder B. nigrum. Perubalsam. 
Indlscher Balsam. Wundbalsam. Baume du Perou. Balsam of Peru. 

Myro:x;ywn bdlsamum,lIM. (Abart) PereJrae Leguminosae. Hiilsenfriichtler. 
Unterfamilie Papiliondlae. SchrnetterlingsbliitJergewii.chse. 

San Salvador, Zentralarnerika. 

Die Bezeichnung peruvianisch stammt daher, daB der Balsam 
friiher uber den peruvianischen Hafenplatz Callao in den Handel gebracht 
wurde. Die Heimat des obengenannten Baumes ist der Norden Sudamerikas 

28* 
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bis Mexiko. Gewonnen wird der Balsam in San Salvador, an der sog. Balsam
kiiste von wildwacbsenden Baumen und auch hier solI es kaum ein Dutzend 
Indianerdorfer sein, in denen die Gewinnung des Balsams betrieben wird. 
J edoch sind seit einigen Jahrzehnten in Surinam Anpflanzungen gemacht 
und die Versuche, aus diesen Baumen Balsam zu gewinnen, sind giinstig 
ausgefallen. Die Ausfuhr aus San Salvador betrug im Jahre 1925 etwa 
47 000 kg, wovon 8460 kg nach Deutschland, vor aHem nach Hamburg ver
schickt worden sind. 

Die Gewinnung ist eigentiimlich. Die immergriinen Baume sollen eigent
lich erst vom 25. Jahre an benutzt werden, was heute meist aber nicht inne
gehalten wird, sie konnen mehrere 100 Jahre ait werden und ungefahr 
30 Jahre Balsam liefern. Sie liefern das ganze J ahr hindurch Balsam, doch wird 
der Balsam besonders im November und Dezember gewonnen. Man lockert 
zuerst d.urch bestandiges Klopfen einen Teil der Stammrinde und lost durch 
Einschnitte an allen vier Seiten des Baumes Rindenstreifen, ohne sie voll
standig zu entfernen; auch laI3t man immer zwischen den einzelnen Ein
schnitten Rindenstreifen unverletzt, damit die Baume nicht etwa absterben. 
Unter die gelockerten Rindenstreifen schiebt man Zeuglappen, damit diese 
den ausflieI3enden Balsam aufsaugen. Nach etwa acht Tagen werden die 
Lappen fortgenommen, die angeschnittenen Rindenstellen mittels kleiner 
Harzfackeln angeziindet, nach wenigen Minuten jedoch wieder ausgeloscht. 
Der Austritt des Balsams erfolgt nun weit reichlicher; es werden neue Lappen 
untergeschoben, und so oft sie sich vollgesogen, entfernt; die Rinde fallt ge
wohnlich bald ab und man legt auf die Wundflache immer von neuem 
Lappen, solange noch Balsam austritt. Wahrend in den ersten acht Tagen 
der Balsam hell und triibe erscheint, flieI3t er nach dem Ankohlen klar und 
braun. Die von den Rinden entblOI3ten Baumstellen werden darauf mit 
Lehm bestrichen, daI3 die Rinde darunter wieder wachsen kann und der 
Baum nicht geschadigt wird. Die gesammelten Lappen werden schlieI3lich 
gewohnIich mit der abgefallenen Rinde zusammen mit Wasser ausgekocht, 
wobei der Balsam, der spezifisch schwerer ist als Wasser, zu Boden sinkt. 
Werden die Lappen fUr sich ausgekocht, so erhiilt man den Balsamo de 
trapo, der gewohnlich mit dem Balsam der ausgekochten Rinden, dem 
Balsamo de cascara gemischt wird. Der Balsam wird von den Indianern 
nach dem Erkalten in sog. Kale bassen, in Kiirbisflaschen gefiillt und so an 
die Zwischenhandler abgeliefert. Dieser rohe Perubalsam ist gewohnlich 
stark verunreinigt. Man laI3t ihn einige Wochen in eisernen GefaBen, die 
etwa 10 cm iiber dem Boden einen Hahn haben, absetzen, die schwereren 
Verunreinigungen scheiden sich unterhalb des Hahnes ab, die leichteren treten 
mit dem Wasser an die Oberflache. Der Balsam wird dann abgelassen 
und in verzinnten eisernen Gefii.Ben bei geIindem Feuer unter haufigem 
Abschaumen so lange erhitzt, bis mch kein Schaum mehr zeigt. Verschickt 
wurde er fmher teils in eisernen, sehr verschieden groBen Trommeln, teils 
in griinen, mit Leder umnahten Steintopfen von etwa 20 kg Inhalt; jetzt in 
Kisten zu 2 Kanistern von je 12 kg Inhalt oder meist in Kanistern von 25 kg. 

Der Balsam ist in der Pflanze nicht fertig gebildet vorhanden, sondern 
entsteht erst als krankhafte Ausscheidung infolge des Klopfens und des 
Anschwelens, er bildet eine fast sirupdicke, braunrote bis dunkelbraune 
Fliissigkeit, die nur in diinnen Schichten durchscheinend klar ist. Geruch 
angenehm vanille- und benzoeartig; Geschmack ahnlich, anfangs miIde, 
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darauf stark kratzend. Der Balsam mul3 sich, zwischen den Fingern ge
rieben, fettig anfiihlen, darf aber nicht kleben und Faden ziehen; zwei mit 
Perubalsam bestrichene aufeinandergelegte Korkscheiben kleben nicht zu
sammen; er trocknet beim Erwarmen nicht aus. Hierdurch unterscheidet 
er sich von den iibrigen Balsamen. Seine Reaktion ist ziemlich stark sauer. 
In absolutem Alkohol ist er in jedem Verhiiltnisse IOslich; mit gleichen Teilen 
Weingeist miseht er sieh kIar. In Ather ist er nicht vollstandig losIich; mit 
fetten Olen gibt er triibe Mischungen, geringe Mengen nimmt er klar auf; 
nur yom Rizinusol lost er 15% kIar auf. 

Bestandteile. Zimtsaure 5-6%; olartiges Zinnamein, 56-70%, 
bestehend aus Benzoesaure-Benzylather und Zimtsaure-Benzylather; Harz 
20-30%. Vanillin. 

Anwendung. Innerlich als die Harnwerkzeuge reizendes Mittel und 
gegen Lungenschwindsucht; zu groBe Gaben verursachen Nierenentziindung; 
iiuBerlich als vortreffliches Mittel gegen die Kratze, 10,0 auf den Korper zu 
"erreiben; ferner zur Heilung kleiner Wunden, namentlich entziindeter 
Brustwarzen, zur Verhinderung der Keime auch bei groBeren Wunden 
und gegen Frostbeulen. Auch als Zusatz zu Haarwiissern und Haarsalben, 
Pomaden. Bei Anfertigung von Haarsalben, die vaselinehaltig sind, ist 
es zweekmaBig, um Ausscheidung zu vermeiden, den Perubalsam mit etwas 
Rizinusol anzureiben. In weit groBeren Mengen bei der Herstellung von 
Blumendiiften; endlich in der Schokoladenbereitung als Ersatz der Vanille 
bei billigen Sorten. Auch gegen Lause soIl sich der Balsam bewahlt haben. 

Priifung. Der Perubalsam ist seines hohen Preises wegen zahllosen 
Verfalschungen unterworfen, deren Nachweis nicht immer leicht ist. Die 
hauptsachlichsten sind fette Ole, namentlieh Rizinusol, Kopaivabalsam 
und Kunstbalsame, starke alkoholische oder esterhaltige Losungen von 
Benzoe, Styrax, Kanadabalsam und ahnIichen Stoffen. 

1. Will man sich iiberzeugen, ob der Balsam iiberhaupt mit der
artigen Stoffen verfalscht ist , so geniigt eine einfache Priifung, die 
darauf beruht, daB reiner Perubalsam in Benzin fast unloslich ist. Man 
schiittelt in einem diinnen, in Grade eingeteilten Glase gleiche Raumteile 
Balsam und Benzin kriiftig durch und iiberlaBt die Mischung, gut verkorkt, 
mehrere Stunden der Ruhe. War der Balsam rein, so erscheint das oben 
stehende Benzin fast farblos und zeigt annahernd dieselben Teilstriche wie 
vorher; waren fettes 01, Kopaivabalsam, Terpentin usw. zugegen, so sind 
diese im Benzin gelost, die Farbe ist meist verandert, die Raumteile des 
Benzins vergroBert, und beim vorsichtigen Abdampfen der kIar abgegossenen 
Losungen bleiben die Beimischungen imScMlchen zuriick und konnen weiter 
untersucht werden. 

2. Auf fe ttes 01. 10 Tropfen Perubalsam mit 20 Tropfen Schwefelsiiure 
vermischt, sollen eine zahe Mischung geben, die, nach einigen Minuten mit 
kaltem Wasser iibergossen, auf der Oberflache violett erscheint und nach 
dem Auswaschen mit kaltem Wasser einen briichigen Harzriickstand hinter
liJ3t; wa.r OJ zugegen, erscheint der Riickstand zah und schmierig. Oder man 
priift na.ch dem Deutschen Arzneibuch auf fettes 01 durch Chloralhydrat
losung. 1 g Perubalsam muB sich in einer Losung von 3 g Chloralhydrat in 2 g 
Wasser klar losen. Hierbei ist jedoch zu beachten, daB das zu losende Chloral
hydrat vollstiindig trocken, iiber Kalk aufbewahrt ist, da sonst auch bei 
reinem Balsam die Forderung des Deutschen Arzneibuches nicht erfiillt wird. 
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3. Die Dichte des Balsams ist 1,145-1,158; doch lassen sich hier
durch nur selten Verfalschungen erkennen, da das spez. Gewicht dumh 
diese nur unwesentlich veriindert wird. 

4. Auf K u n s t b a I sam e: Werden 5 Tropfen Perubalsam mit 6 ccm 
Petroleumiither kraftig geschiittelt, so muB sich der ungelOste Teil als 
klebrige Masse an der Wandung des Probierrohres festsetzen, darf aber 
nicht als Pulver zu Boden fallen. 

5. Auf K 0 lop h 0 n i u m: Werden 2 g Perubalsam mit 10 ccm Petro
leumather kraftig geschiittelt und 4 ccm des filtrierten Petroleumatheraus
zuges mit 10 cern einer KupferazetatlOsung (1 + 999) geschiittelt, so darf 
der Petroleumather nicht griin gefarbt werden. 

Um sich von der Reinheit des Balsams zu iiberzeugen, ist es erforderlich, 
mehrere Priifungen vorzunehmen. Fiir zuverlassiger als diese q ualitativen 
Priifungen werden die quantitativen Bestimmungen des Harzgehaltes 
und des Zinnameingehaltes erachtet. 

6. Den Harzgehalt bestimmt man, indem man 1 g Perubalsam 
mit Ather auszieht und unter Nachwaschen filtriert. Das Filtrat schiittelt 
man zweimal mit je 20 ccm 2prozentiger Natronlauge und darauf zweimal 
mit destilliertem Wasser; die Fliissigkeiten werden darauf vereinigt und 
der Ather im Wasserbad verjagt. Nach dem Erkalten der Fliissigkeit ver
mischt man diese mit Salzsiiure im DberschuB. Das Harz fant aus, wird 
auf einem gewogenen Filter ausgewaschen und bei 80° getrocknet. Es 
darf nun nicht mehr als 0,28 g betragen. 

7. Den Gehalt an Zinnamein bestimmt man wie folgt. Man 
schiittelt eine Mischung aus 2,5 g Perubalsam, 5 g Wasser und 5 g Natron
lauge mit 30 gAther krii.£tig 10 Minuten lang. Darauf fiigt man 3 g Tra
ganthpulver hinzu und schiittelt nochmals kraftig. Darau£ werden 24 g 
der filtrierten, klaren atherischen Losung in einem gewogenen Kolben ver
dunstet, der Riickstand wird eine halbe Stunde lang bei 100° getrocknet 
und nach dem Erkalten gewogen. Er muB mindestens 1,07 g betragen. 
Diese Priifung nach dem Deutschen Arzneibuche wird nach Stocker besser so 
!orgenommen, daB man den Balsam zuerst einige ,Zeit fiir sich mit dem 
Ather schiittelt und darauf die Lauge zusetzt. 

1m Handel finden sich Ersatzmittel fiir Perubalsam unter den Be
zeichnungen Peruscabin, Peruol und Perugen. 

Peruscabin ist Benzoesiiurebenzylester, Peruol eine Mischung dieses 
Esters mit Rizinusol oder mit Vaselinol. Perugen, auch als synthe
tischer Perubalsam bezeichnet, ist eine Mischung verschiedener balsa
mischer Stoffe wie Styrax, Tolubalsam und Benzoe mit dem Benzoesiiure
benzylester und ahnlichen Estern. Perugen hat einen yom echten ab
weichenden Geruch und ist etwas kornig. 

WeiBer PerubBlsBID. Balsamum peruvianum album kommt 
ebenfalls von der Balsamkiiste. Die Abstammung ist nicht sicher bekannt. 
War man friiher der Ansicht, daB er aus den Friichten des Perubalsam
baumes gewonnen wurde, nimmt man neuerdings an, daB er von einer Styrax
art, einem Liquidambarbaum entstamme. Es ist eine gelbliche, meist etwas 
dickliche Fliissigkeit von styraxiihnlichem Geruch. In Alkohol nicht voll
standig lOslich. Geschmack kratzend. Er enthalt freie Zimtsaure, Zimt
sattreester, aber kein Zinnamein. Wird bei der Herstellung von Blumenduft 
verwendet. 
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Balsamum tolutanum. Tolubalsam. Baume de Tolu. Balsam of Tolu. 
Myr6xylon MlBamum. IJar. (Abart) genuinum. Legumin6aae. Hiilsenfriichtler. 

Unterfamilie Papilionatae. Sohmetterlingsbliitlergewaohse. 
Siidamerika, besonders Kolumbien. Unteres Stromgebiet des Amazonen. und 

Magdalenenstroms. Auoh Ostindien, Java. 

Fliellt gleich dem Terpentin infolge aullerer Eingriffe, wie spitzwinkliges 
Anhauen, als krankhafte Ausscheidung aus den Stammen obengenannten 
Baumes (Abb.474) und wird in Fruchtschalen oder Kiirbisflaschen, Kale
bassen, oder auch auf 
Blattern aufgefangen. Die 
Gewinnung geschieht 
hauptsachlich bei Tur
bako, Merzedes und Plato. 
Frisch zahfliissig, klebrig, 
gelb- bis rotbraun, spater 
zu einer braunlichen Harz
masse erhartend, die sich 
zu einem gelblichen Pulver 
zerreiben lallt. Geruch 
angenehm, dem Perubal
samahnlich,jedochfeiner; 
Geschmack ebenfaIls, 
etwas sauerlich, weniger 
kratzend als beim Peru
balsam. Leicht in sie· 
dendem Weingeist, Chloro
form und Kalilauge, ZUlU 

Teil in Ather und in 
Schwefelkohlenstoff los
lich. Die weingeistige 
Losung rotet blaues Lack· 
muspapier, Eisenchlorid· 
Wsung farbt sie griin. 
Wird 1 g Tolubalsam mit 
5 g Wasser zum Sieden er
hitzt und fiigt man der 
noch warmen abfiltrierten 
Fliissigkeit 0,03 g Kalium- Abb.474 . Myroxylon balsa mum var. genuinum. 

permanganat hinzu, so 
tritt illfolge des Zimtsauregehaltes ein Geruch nach atherischem Bitter
mandelOl, nach Benzaldehyd, auf. Der erstarrte Balsam wird bei 30° wieder 
weich, bei 60° schmilzt er. Verschickt wird er gewohnlich in Blechdosen 
von 2 bis 3 kg, oder er kommt, wie der Karthagenabalsam, fest in den 
Handel. 

Bestandteile. Ein wohlriechender Kohlenwasserstoff Tolen, beim 
Destillieren mit Wasser iibergehend, 20-30%; Zimtsaure, Benzoesaure; 
Harze, etwas Vanillin, Zimtsaure-Benzylather, Benzoesaure-Benzylather. 

An wen dung. Innerlich gegen Lungenschwindsucht, hau ptsachlich 
aber bei der Herstellung von Blumendiiften, urn zarte Geriiche zu verstarken, 
und zu Raucheressenzen. Ferner in der Mikroskopie. 
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Prufung. Beimischung fremder Harze, wie Kolophonium, liiBt 
sich durch Ausziehen mit Schwefelkohlenstoff nachweisen. 

Schwefelkohlenstoff lose von 100 Teilen Balsam nicht mehr als 20 Teile, 
wenn er bei 30°-35° eine halbe Stunde lang vorsichtig mit dem Balsam 
erwarmt wird. Der nach dem Verdunsten des Schwefelkohlenstoffs ver
bleibende Ruckstand mu.6 beim Dbergie.6en mit Schwefelsaure eine rein
blutrote Farbung annehmen. 

Balsamum Styracis. Styrax. Styrax crudus. Styrax: liquidus. 
Storax oder Styrax. Baume Iiquldambar. Baume d'ambre. Styrax Iiquide. 

LiquidGmbar orienta/is. HamamelidGceae. 
Kleinosien, Ceylon, Syrien. 

Wird aus der inneren zerkleinerten Rinde und dem Splinte des sehT 
gro.6en, bis 10 m hohen, platanenahnlichen Baumes mit handformigen Blat
tern und kleinen Bluten dUl'ch Auskochen mit Wasser und nachheriges Aus-

Abb. 475. Liquidambar orientalis. 

pressen gewonnen (Abb. 475). Die unversehrte Rinde enthiilt keinen Storax, 
er entsteht erst nach Verletzung der Rinde durch Anschneiden. Er bildet eine 
dicke, ziihe, schmierige Masse, durch eingemengtes Wasser trube, frisch von 
graugruner Farbe, allmahlich, namentlich an der Ober£lache mehr braun 
werdend. In Wasser sinkt Storax unter und es zeigen sich vereinzelt auf dem 
Wasser farblose Tropfchen. 

Kocht man Storax mit wenig Wasser und filtriert das Wasser hei.6 
ab, so scheiden sich nach dem Erkalten Kristalle aus. Erhitzt man darau£ 
die heille Losung mit Kaliumpermanganatlosung und verdunnter Schwefel
saure, so tritt ein Geruch nach Bittermandelol auf. Geruch angenehm, 
vanilleartig; Geschmack bitter, scharf. In Terpentinol und Benzin ungefahr 
zu 60% loslich, in Weingeist lost er sich zu einer triiben, nach dem Filtrieren 
klaren Fliissigkeit, die sauer reagiert; hart wird er nur in sehr dUnnen Schich
ten. Der Balsam kommt in Fassern hauptsachlich von der Insel RhodoB 
uber Konstantinopel, Smyrna und Triest in den Handel. Auch in Amerika, 
in Honduras hat man mit der Gewinnung des Storax begonnen. Hier werden 
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in den hoch oben in den Bergen liegenden Urwiildern von Indianern die 
am unteren Teile des Stammes des amerikanischen Storaxbaumes Liqui
dambar styracifluum befindlichen Balsambeulen, sog. Taschen an
geschnitten, der Balsam flieBt dann langsam uber in die Taschen gelegte 
Rinnen in die Au£fangegefiiBe. Der gesammelte l}ltlsam wird schlieJ31ich 
in GefaBe von 50 eng!. Pfund InhaIt gefiiIlt. Befinden sich die Taschen 
an dem oberen Teile des Stammes, so wird dieser gefallt. Doch zeigt 
dieser Balsam von dem echten abweichende Eigenschaften, er ist mehrvonder 
Dicke des Rizinusoles. 

Die nach dem Pressen der ausgekochten Rinde verbleibenden Ruck
stande kamen fruher als Storax calamitus in den Randel; heute wird 
diese Ware, wenn verlangt, meist durch Mischen von Styrax mit Sage
spanen hergestellt. Sie wird zu Raucherzwecken verwendet. Die Rinde 
des Styraxbaumes war friiher als Cortex Thymiatis yom Deutschen 
Arzneibuchc vorgeschrieben. 

Bestandteile. Ein KohlenwasserstoH Styrol CsRs' freie Zimtsaure, 
ferner Styrazin, ein Zimtsaure-Zimtather; Harze, Spuren von Vanillin. 

Anwendung. AuBerlich, ahnlich dem Perubalsam, gegen Raut
krankheiten, namentlich bei Kratze; ferner in starker Verdunnung bei 
Bereitung von Blumenduften, urn zarte Geriiche Zll verstarken, und zu 
Rauchermitteln. Auch in der Mikroskopie. 

Prufu ng. 1. AufVerfiilschung mit fettem 01, hauptsiichlich Oli ven
und Rizinusol pruft man, indem man 1 g Storax mit 3g Schwefelsaurc 
verreibt und mit kaltem Wasser auswascht, es muB eine brocklige Masse 
entstehen, die nicht schmierig ist. 

2. Auf Zumischung von Terpentin priift man, indem man einen 
Tropfen Storax auf eine weiBe Porzellanplatte streicht und einen 
Tropfen rohe Salpetersiiure darauf bringt, es muB eine dunkelgrune 
Farbung entstehen, ist Terpentin zugegen, ist die Farbung an der Be
ruhrungsfliiche blau. 

3. Auf K 0 lop h 0 n i u m pruft man folgendermaBen: 10 g werden in 10 g 
Weingeist gelost. Von der fiI trierten Losung wird der Weingeist verdam pft 
und der Ruckstand bei 1000 ausgetrocknet. Dieser Ruckstand muB min
destens 6,5 g betragen, halbflussig sein und muB in Benzol fast vollstandig, 
in Petroleumbenzin aber nur teilweise lOslich sein. 

Storax wird sehr viel verfalscht und so ist eine sorgfaltige Prufung sehr 
notig. 

Fur den Gebrauch als Heilmittel wird der Storax zuerst von dem groBten 
Teile des Wassers durch Erwarmen im Wasserbad befreit, dann in gleichen 
Teilen Weingeist gelost, filtriert und wiederum eingedickt, bis der Weingeist 
verfluchtigt ist. 

Dieser gereinigte Storax, Styrax liquidus depuratus, stellt eine 
kraftig braune, in dunner Schicht durchsichtige, dicke Masse dar von an 
Benzoe erinnerndem Geruch. Er ist in gleichen TeiIen Weingeist lOslich, 
bei weiterem Zusatz von Weingeist trubt sich die Losung. In Ather, Ben
zol, Schwefelkohlenstoff lOst er sich unter Flockenabscheidung. Wird er 
bei 1000 getrocknet, so dan er hochstens 10% verlieren. 

Ofter befindet sich ein Kunsterzeugnis im Handel, das mit Zimtol 
vermischt ist, man erkennt es meist schon am Geruch, sonst durch etwas 
verdunnte Schwefelsaure und Kaliumpermanganatlosung. 
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Terebinthinae. Terpentine. Terebinthine. 

a) Terebinthina communis, gem-einer Terpentin. Wird durch 
Anhauen, AnreiBen oder Anbohren verschiedener Nadelhtilzer, Koniferen, 
vor allem Europas und N ordamerikas gewonnen und entweder in unter
gestellten GefaBen oder in Gruben am FuBe des Baumes gesammelt. Um 

die Waldungen zu schonen, ist man in Amerika davon abgegangen, tief
gehende Htihlungen in die Stamme zu bohren. Einerseits verloren die 
Stamme hierdurch an Lebenskraft und brachen bei Stiirmen ab, ander
seits waren sie eine bestandige Gefahr fiir Waldbrande, da die H5hlungen 
tief unten angebracht waren und bei Grasbranden leicht Feuer fingen. Man 
verfahrt jetzt so, daB man eine Flache von der Rinde entbl5Bt und eine 
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im rechten Winkel gebogene Blechrohre in den Stamm einsetzt. An die 
Spitze der Rohre hangt man ein GefaB, in das der Balsam flieBt. Oder man 
treibt in die von der Rinde entblOBte Flache eine Blechtafel, an die ein 
Kasten gehiingt wird und macht iiber der Tafel Einschnitte. Die Kasten 
sind mit Deckeln versehen, daB der Terpentin nicht verunreinigt werden 
kann. 1m zweiten Jahre bringt man die Tafel etwas hOher an, urn im dritten 
Jahre sie noch hOher einzutreiben (Abb.476-478). Dann iiberlaBt man die 
Baume einige Jahre der Ruhezeit. Von beigcmengten Unreinigkeiten be
freit man den Terpentin durch Umschmelzen und Durchseihen, oder indem 
man ihn, wie in Frankreich und Nordamerika, in durchlOcherte Fasser oder 
Kisten fiillt und diese der Sonnenwarme aussetzt. Er bildet eine triibe, 

Abb.477. Tcrpentinwald Amerikas im zweiten Jahre der Terpentingewinnung. 

weiBgelbliche, honigartige, kornige Masse, die sich bei langerem Stehen in 
zwei Schichten teilt, eine obere klare, braunliche, zahflussige und eine untere 
festere, weiBkornige. Geruch stark balsamisch; Geschmack bitter, scharf. 
In Weingeist, Ather und Olen leicht loslich; schmilzt, seines starken Wasser
gehaltes wegen, mit Prasseln. 1m Handel unterscheidet man folgende Sorten: 

1. Deutschen Terpentin, Terebenthine allemande, von 
Pinus silvestris, Pinus laricio, Abies excelsa. Geruch stark; Geschmack 
bitter; enthiilt 30-35% atherisches 01. Meistens aus Finnland, RuBland 
und Osterreich, zum Teil aus Thiiringen stammend. Der osterreichische 
Terpentin, Terebinthina austriaca ahnelt in manchen besseren Sorten 
jedoch dem Larchenterpentin. Er kommt aus Niederosterreich in kleinen 
ovalen Fassern in den Handel. 

2. Franzosischen oder Bordeaux - Terpentin, Terebinthina 
gallica, Terebenthine de Bordeaux, von Pinus pinaster, Pinus 
maritima. Wird namentlich in den Vogesen und in den Landes zwischen 
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Bordeaux und Bayonne gewonnen; man haut den Baum an und liiBt den 
Terpentin in einen unter der Verwundungsstelle stehenden Steintopf flieBen, 
der Terpentin enthiHt nur 25% atherisches 01. Der Geruch ist feiner als 
der des deutschen. 

3. Amerikanischen Terpentin, Terebinthina americana 
von Pinus palustris, Pinus australis und Pinus taeda, hauptsachlich im 
Siiden der Vereinigten Staaten in Texas, Louisiana, Florida und Georgia, 
aber auch in Mexiko gewonnen. WeiBlich, dick, zahe; Geruch kraftig, wiirzig; 
Geschmack scharf, bitter; liefert nur 16-20% iitherischcs 01. 

b) Terebinthina veneta oder T.laricina. Venezianer Terpen
tin. Larchen - Terpentin. Gloriaharz. Terebinthine de Venise 

Abb. 478. Terpentlnwald Amerikas 1m dritten Jahre der Terpentingewinnung. 

o u d u MeIize. In Tirol, Siidfrankreich und der Schweiz durch Anbohren 
der Stamme der Larchentanne, Larix decidua gewonnen. Die Liirchen
tanne wirft im Gegensatz zu den iibrigen NadelhOIzern im Herbst die 
Nadeln ab o Sic wird bis zu 50 m hoch und kann ein Alter bis zu 600 Jahren 
erreichen. Der Terpentin ist vollig kIar, in diinnen Schichten fast farblos, 
in grolleren Massen gelblich, dickfliissig, stark Faden ziehend. Geruch 
feiner als der des gewahnlichen Terpentins, etwas zitronenartig; Geschmack 
brennendscharf. Gibt mit Weingeist und Benzin eine vollig klare Lasung. 
Beirn Schmelzen prasselt er n i c h t, weil wasserfrei; liefert 20-30% athe
risches 01. 

StraBburger Terpentin, Terebinthina argentoratensis oder 
T. alsatica, WeiBtannenterpentin von den Franzosen Terebin
thine au citron, Terebinthine des Vosges, genannt. Dieser sehr 
feine Terpentin, der im ElsaB und den Vogesen von Abies pectinata gewonnen 
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wird, kommt nur wenig in den deutschen Handel. Er ist frisch triibe, wird 
aber bald klar und durchsichtig. Geruch angenehm zitronenartig; Geschmack 
sehr bitter; Iiefert etwa 35% atherisches 01. Dieses besitzt, namentlich 
nach mehrmaIiger Rektifikation, einen angenehmen, feinen Geruch und solI 
hauptsachlich zur Verfalschung teurer atherischer Ole dienen. 

Der italienische Larchenterpentin, Terebinthina italica, 
ist dunkler als der echte, zeigt sonst dieselben Eigenschaften, hat auch 
dieselbe Abstammung. 

Bestandteile der Terpentine. 1therisches 01 in wechselnden 
Mengen von 15-35%; verschiedene Harzsiiuren, wie Pimarinsaure, Pimar
saure und Pimarolsaure, Bitterstoff und etwas Bernsteinsaure. 

Anwendung. Innerlich zuweilen als harntreibendes Mittel, auller
[ich als Zusatz zu zahlreichen Pflastern und Salben. Technisch vor aHem 
zur DarsteHung des Oleum Terebinthinae, des Colophonium und Resina 
Pini (s. d.); ferner als erweichender Zusatz zu SiegeHack, Flaschenlack und 
zu Spirituslacken (s. d.). 

K iinstlicher Terpentin, Terebinthina artificialis unterscheidet 
sich von dem echten Terpentin durch sein Verhalten zu 80 prozentigem 
Weingeist. 1 Teil Kunstterpentin mit 3 Teilen Weingeist gemischt, gibt 
unter Ausscheidung eine triibe Losung, im Wasserbade tritt eine Verande
rung nicht ein. Gemeiner Terpentin scheidet grolle Mengen ab, im Was
serbade wird aber die Mischung klar. Venezianer Terpentin lOst sich fast 
klar auf. 

Gruppe XVIII. 

Olea aetherea. Atherische Ole. 
Zu dieser fiir den Drogenhandel so iiberaus wichtigen Gruppe gehOren 

eine zahlreiche Menge von Korpern, die sich hiiufig nur in ihren physikali
schen Eigenschaften gleichen, wahrend sie ihrer chemischen Natur nauh 
hiichst verschieden sind. Wir verstehen dem Sprachgebrauche nach unter 
atherischen Olen diejenigen fliichtigen Korper, welche den Pflanzen oder 
den Pflanzenteilen den Geruch und teilweise auch den Geschmack verleihen. 
Diese Stoffe lassen sich gemeiniglich durch Destillation mit Wasser oder 
Wasserdampfen aus den betreffenden Pflanzenteilen darstellen und von dem 
Wasser trennen. Sie zeigen dann den bezeichnenden Geruch der Pflanzen 
in verstarktem Malle. N ur bei einzelnen Bliiten von besonders feinem Ge
ruche, wie Veilchen, Lindenbliite, Jasmin usw., deren Duft auch auf einem 
Gehalt an iitherischem Ole beruht, zeitigt die Destillation keinen Erfolg. 
Hier miissen andere Wege eingeschlagen werden, die wir bei der Bereitung 
der iitherischen Ole besprechen werden. 

Die atherischen Ole finden sich bald in der ganzen Pflanze verteilt, 
bald nur in einzelnen Teilen, wie Bliiten, Wurzeln, Fruchtschalen usw.; 
haufig sind sogar in den verschiedenen Teilen der Pflanzen ganz verschiedene 
Ole enthalten, die in der Zusammensetzung und im Geruch ganzlich von
einander abweichen. Bodenbeschaffenheit und die Witterung sind ebenfalla 
von gro.l3em Einflu.13 auf die Giite des Ola. 

Die atheriachen Ole sind als Ausscheidungsstoffe zu betrachten, die 
mit der Ernahrung der Pflanze und dem Wachstume nichts mehr zu tun 
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haben. 1m Gegenteil wirken sie in Losungen den Pflanzen zugefiihrt, selbst 
denen, welchen sie entstammen, schiidlich. Der Zweck der iitherischen Ole 
fiir die Pflanzen ist entweder die Anlockung oder Abschreckung der Insekten. 
Ihren iiu13eren Eigenschaften nach lassen sie sich folgenderma13en beschreiben. 
Sie stellen bei mittlerer Wiirme meistens Fliissigkeiten dar, die vielfach 
stark lichtbrechend und im reinen Zustande gro13tenteils nur schwach ge
fiirbt erscheinen. Hiervon gibt es nur wenige Ausnahmen, wie das tiefblaue 
bzw. braune Kamillenol, das blaugriine Wermutol, das braune Kalmusol 
und einige andere. 

Einige, wie das VeilchenwurzelOl, das Arnikabliitenol sind jedoch 
noch b'ei einer hOheren Wiirme als 15° fest, das hei13t salbenformig, und 
einige andere Stoffe, die ihrer chemischen Natur nach ebenfalls zu den 
iitherischen Olen zu rechnen sind, die sog. Kampferarten, bleiben sogar bei 
noch gro13erer Wiirme fest. Bei geringer Wiirme scheiden sich zahlreiche 
iitherische Ole in zwei Teile, einen festen, das sog. Stearopt en (Kampfer
arten; Camphora, Menthol, Thymol u. a. m.), und einen fliissigen, das 
Elaeopten, das selbst bei gro13en Kiiltegraden nicht erstarrt. Der Grad 
der Wiirme, bei dem diese Scheidung erfolgt, ist bei den verschiedenen Olen 
sehr ungleich; auch bringen hier Alter des Oles, Gewinnungsweise usw. 
bei ein und demselben Ole kleine Unterschiede hervor. Die Ursache dieser 
Scheidung liegt darin, da13 die iitherischen Ole, wie wir bei der Betrachtung 
ihrer chemischen Zusammensetzung sehen werden, Gemenge ganz ver
schiedener Stoffe sind. 

Der Siedepunkt der iitherischen Ole liegt meistens weit iiber 100°, 
trotzdem verfliichtigen sie sich aber bei jedem Grad und werden namentlich 
mit den Diimpfen des kochenden Wassers am leichtesten verfliichtigt; hierauf 
beruht auch ihre Darstellung. Alle haben eine gro13e Affinitiit zum Sauer
stoff der Luft, sie nehmen ihn mit Begierde auf und werden dadurch dunkler 
von Farbe unddicker; sie verharzen, wie der technischeAusdruck lautet. 

Das spezifische Gewicht ist sehr verschieden; es liegt zwischen 0,750 
bis 1,100. Doch treten auch hierin bei den einzelnen Olen durch Alter usw. 
bedeutende Schwankungen ein, so da13 das s,Pezifische Gewicht selten einen 
genauen Anhaltpunkt fiir die Reinheit des Oles abgibt. In Wasser sind sie 
gro13tenteils nur spurenweise lOslich, jedoch verleihen schon diese geringen 
Spuren dem Wasser ihren Geruch und Geschmack. Leicht lOslich sind sie 
dagegen meist in Ather, Chloroform, Schwefelkohlenstoff und absolutem 
Alkohol. Von 90prozentigem Weingeist bedarf ein jedes iitherische 01 eine 
gro13ere, und zwar ganz bestimmte Menge zur Losung, die bei den einzelnen 
Olen verschieden ist; mit Fetten und fetten Olen mischen sie sich in jedem 
Verhiiltnisse. 

Echte iitherische Ole kennen wir bisher nur aus dem Pflanzenreiche. 
Die Riechstoffe der Tiere, wir erinnern an Moschus, Zibet, sind keine echten 
iitherischen Ole; sie sind zum Teil wahrscheinlich ammoniakalischer Natur, 
zum Teil aber beruhen sie auf der Gegenwart freier Fettsiiuren, andererseits 
enthalten sie aber als Triiger des Geruches chemische Verbindungen, vor 
allem Ketone, die auch manchen Pflanzenteilen den bezeichnenden Geruch 
geben. Nicht alle iitherischen Ole finden sich in den betreffenden Pflanzen 
fertiggebildet vor, sondern einzelne entstehen erst durch die Einwirkung 
gewisser Stoffe derselben, wie fermentartiger und glykosidischer Korper, 
aufeinander bei Gegenwart von Wasser und Luft. Wir erinnern hierbei an 
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Bittermandelal und Senfal. Angeziindet verbrennen die atherischen 
Ole mit lebhafter, stark ruBender Flamme; auf ein Stiick weiBes Papier 
getropft, zeigt sich anfangs ein durchsichtiger Fleck, den Fettflecken 
gleich, der aber allmahlich, namentlich beim vorsichtigen Erwarmen, ver
schwindet. 

Wenn wir in dem V orhergehenden die physikalischen Eigenschaften 
betrachtet haben, die allen Gliedern der Gruppe gemein sind, so wird die 
Kennzeichnung schwieriger, sobald wir auf die chemische Zusammensetzung 
und die Konstitution der atherischen Ole eingehen. Freilich ist uns die 
chemische Konstitution nicht bei allen genau bekannt; aber die wir 
kennen, zeigen uns, in wie viele verschiedene Gruppen sie eingereiht werden 
miiBten, wollten wir sie yom rein chemischen Standpunkt aus betrachten. 
Denn, wahrend einige Kohlenwasserstoffe sind, gehOren andere zu den Alde
hyden, andere zu den zusammengesetzten Athern, den Estern. Eine weitere 
Schwierigkeit der chemischen Kennzeichnung liegt darin, daB die meisten 
der atherischen Ole gar keine einfachen Karper, sondern Mischungen 
der verschiedenen, oben genannten Karper sind, die wir durch Kalte, 
fraktionierte Destillation und ahnliche Vorgange voneinander trennen 
kannen. 

Ihrer Zusammensetzung nach bestehen sie aIle aus nur wenigen Ele
menten, sehr viele nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff, und zwar von der 
Formel C1oH16 oder (ClOH16)n; bei anderen tritt der Sauerstoff noch hinzu, 
und nur eine sehr kleine Zahl enthiilt auBer diesen drei Elementen noch 
Schwefel; noch seltener tritt zu diesen der Stickstoff. 

Friiher teilte man die Ole vielfach ein in reine Kohlenwasserstoffe oder 
sauerstofffreie Ole, auch Terpene genannt, und sauerstoffhaltige Ole. 
Es hat diese Einteilung jedoch nichts fiir sich, da die sauerstoffhaltigen 
hiiufig wiederum nur Auflasungen sauerstoffhaltiger Ole in Terpenen sind. 
Und gerade in der Trennung dieser Stoffe hat man groBe Fortschritte gemacht. 
Man stelIt eine ganze Reihe davon £iir sich dar: wir erinnern dabei an Men
thol, Thymol usw. (siehe spater bei den einzelnen Olen). 

J e weiter wir in der Erkenntnis der chemischen Konstitution der Ole 
vordringen, um so mehr lernen wir diese kiinstlich darstellen. Wahrend dies 
fruher bei keinem einzigen der Fall war, hat uns jetzt die Chemie schon ge
lehrt, Bittermande16l, Zimtol, Senfal, Wintergriinal, N erolial, J asminal 
und andere nachzubilden, und die Hoffnung ist durchaus berechtigt, daB 
es gelingen wird, immer mehr und mehr diese zum Teil so kostbaren Stoffe 
synthetisch darzustelIen, wie es schon gelungen ist, den Duft vieler Friichte, 
der durch ganz unendlich kleine Mengen zusammengesetzter Ather bedingt 
ist, in den sog. Fruchtathern kiinstlich nachzubilden. 

Fast immer zeigt es sich bei der genauen Untersuchung der atherischen 
Ole, daB einer der in ihnen enthaltenen Stoffe der Haupttrager ihres Ge
ruches ist. Vielfach sind beigemengte Kohlenwasserstoffe, die sog. Terpene 
die Ursaehe, daB der Geruch des natiirlichen ales weniger fein erscheint, 
als dies nach der Entfernung der Terpene der Fall ist. Es kommen in den 
atherischen Olen an Terpenen hauptsachlich vor: 

a) Die eigentlichen Terpene von der Formel C1oH16 • Ihr Siedepunkt 
sehwankt zwischen 160° bis 190°. Man unterseheidet hiervon Pinen, 
Kamphen, Terpinolen, Sylvestren, Terpinen, PhelIandren, Limonen, Dipen
ten und Fenehen. 
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b) Die Sesq uiterpene C1SHg,. Sie finden sich in den zwischen 250 0 

und 2800 iibergehenden Teilen der atherischen Ole. Man unterscheidet das 
Kadinen, Karyophyllen und Humulen. 

c) Die Diterpene CgoHas. Ihr Siedepunkt liegt iiber 300". Sie finden 
sich nur in einigen atherischen Olen. 

Diese Erkenntnis der Beeintrachtigung des Geruches durch die Ter
pene hat zu der Darstellung der sog. terpenfreien bzw. sesq uiterpen
freien Ole ge£iihrt, die nebenbei noch den Vorteil leichterer Loslichkeit 
in verdiinntem Weingeist zeigen. Bei anderen Olen wiederum wird der 
Geruch durch die Gesamtheit der Bestandteile bedingt; es zeigen die ein
zelnen Bestandteile dann niemals den voUen Duft des natiirlichen Oles. 
In den letzten Jahrzehnten sind die atherischen Ole zahlreichen Unter
suchungen unterworfen worden, und man kennt heute eine ganze Reihe von 
Stoffen, die in den verschiedenen Olen vorkommen, sie gehOren, gruppen
weise eingeteilt, zu den Kohlenwasserstoffen, den Alkoholen, den Alde
hyden, den Ketonen, den Sauren und deren Verbindungen mit Alkohol· 
radikalen, den Estern und endlich den Phenolen und Phenolathern, und in 
wenigen Fallen noch den Zyan- und den Schwefelzyanverbindungen. 

Von Kohlenwasserstoffen kommen eine groBe Reihe vor; von 
den hochsiedenden Paraffinen an bis zu dem leichtfliichtigen Pinen, Kamphen 
Limonen u. a. m. 

Von Alkoholen finden sich Methyl- und AthylaIkohol teils £rei, teils 
in Verbindung mit Sauren, ferner Linalool, Geraniol, Zitrone1lol, Ter
pineol u. a. m. 

Von Aldehyden nennen wir: Azetaldehyd, Valeraldehyd, Benzal
dehyd, Zitral, Zimtaldehyd u. a. m. Von Ketonen sind die wichtigsten 
Karvon, Fenchon, Menthon u. a. m. Von Sauren, meistenteils gebunden 
in Es ter n, kommen namentlich die Sauren der Fettsaurereihe vor: Ameisen
saure, Essigsaure, Valeriansaure, Buttersaure, Kapron- und Kaprinsaure, 
Myristizinsaure, ferner Benzoesaure, Zimtsaure und vor aUem die Salizyl
saure, die in einer Menge von Olen als Salizylsaure-Methylather vorkommt. 

Von den Phenolen und Phenolathern sind namentlich Thymol, 
Anethol, Eugenol und Safrol zu nennen. 

Die Darstellung der atherischen Ole geschieht, abgesehen von den 
Riechstoffen, welche sich nicht durch DestiIlation gewinnen lassen,. und 
deren Bereitung wir am SchluB eingehender besprechen werden, auf zwei 
Wegen, durch PressuIl;g oder DestiIlation. Yehr oder weniger ist die Ge
winnung an die Gegenden gebunden, wo die betreffenden Pflanzen wachsen 
oder sich mit Vorteil anbauen lassen. Bei den meisten der ii.therischen Ole 
mull die Darstellung aue den frischen Rohstoffen vorgenommen werden, 
nur ein kleinerer Teil vertrii.gt das Trocknen und allmii.hliche Verarbeitung 
des Rohstoffes. Hierher gehBren die sog. Samenole, vielfach aue Friichten 
hergeste1lt, wie Kiimmel-, Anis-, Fenchelol, oder die Wurzelole, wie 
Kalmusol und die Gewiirzole. Bei diesen ist die Gewinnung nicht an den 
Ort gebunden und gerade dieses Zweiges hat sich Deutschland, an der Spitze 
Leipzig mit seinen groBartigen Fabriken, bemachtigt. 'Oberhaupt haben 
sich fUr die Herstellung gew,isse Hauptgegenden herauegebildet, z. B. Sizllien 
fiir die Schalenole, wie Zitronen-, Bergamottol usw., Siidfrankreich fiir die 
feinen Blumenole und Extraits, deren Gewinnung in der Gegend von Nizza 
und Grasse in groBartigem MaBstabe betrieben wird. England ist 
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hervorragend in Pfefferminz- und LavendelOl; Bulgarien und die Tiirkei 
stellen am Abhange des Balkangebirges und in Kleinasien weitaus den grol3ten 
Teil alles Rosenoles her usw. Die letzten J ahrzehnte haben bedeutende Ver
besserungen in der Herstellung gebracht, namentlich die Destilliervorrich
tungen sind immer mehr und mehr vervollkommnet worden. 

1. Pr ess u ng. Diese Art der Gewinnung ist nur moglich bei Rohstoffen, 
die das en in groI3en Mengen enthalten; es sind dies einzig und allein die 
Fruchtschalen der verschiedenen Zitrusarten wie Zitronen, Apfelsinen, 
Pomeranzen, Bergamotten usw., der Agrumenfriichte. Diese Ole werden 
im Handel auch als Messinaer oder Kalabreser Essenzen bezeichnet. 
Die Gewinnungsart ist einfach. Die Schalen werden von der Frucht ge
trennt, die Olbehalter durch eigene V orrichtungen, durch Reibtrommeln 
zerrissen und der entstandene Brei durch Hand-, Dampf- oder hydraulische 
Pressen ausgepreI3t. Das 01 flieI3t, gemengt mit schleimigem Saft, in unter
gesetzte Gefii.Be und wird nun rasch in grol3e, geschlossene, kiihl zu stellende 
Bebalter gebracht, worin es sich allmahlich durch Absetzen klart. Oder 
die Olbehiilter der Fruchtschalen werden durch sich drehende Stachelrader 
angeritzt und die Schalen gegen einen Schwamm gepreI3t, der das 01 auf
nimmt und der von Zeit zu Zeit in GefaI3e ausgedriickt wird. Haufig werden 
die noch olhaltigen Fruchtschalen dann der Destillation mit Wasserdampf 
unterworfen und dieses minderwertigere 01 mit dem PreI30le gemischt. Ein 
Prellol enthalt neben dem reinen iitherischen 01 immer noch andere darin 
aufgeloste Stoffe, z. B. den Farbstoff der Schalen. 

2. Destillation. Dieser Weg der Gewinnung wird bei der gro.Bten 
Anzahl der iitherischen Ole in Anwendung gebracht, obgleich as nicht zu 
leugnen ist, daI3 die Giite der Ole vielfach durch die Destillation beeintriich
tigt wird. Es zeigt sich, selbst bei kriiftigen Olen, eine Veranderung; denn 
ein dllstilliertes Zitronenol ist an Feinheit des Geruches nicht mit einem 
gepre.Bten Ole zu vergleichen, und ein destilliertes Rosenol, so schon auch 
sein Geruch sein mag, ist doch nur ein schwacher Abglanz des Duftes der 
frischen Rose. Allmithlich wird man deshalb fiir die feineren Ole den Weg 
der Destillation verlassen, um zu dem der Extraktion, den wir spiiter kennen 
lernen werden, iiberzugehen. Frankreich hat in dieser Beziehung mit der 
Bereitung von Rosenduft durch Extraktion den Anfang gemacht. Die auf 
diese Weise gewonnenen Extraits sind gar nicht zu vergleichen mit alkoho
lischen Losungen von destilliertem Roseno!. 

Die Destillation selbst geschieht auf verschiedene Weisen, teilweise 
unmittelbar iiber freiem Feuer in einfachen Destillierblasen mit Kiihlvor
richtung; es ist dies die iilteste, einfachste, aber auch schlechteste Art, 
nach der aber immer noch in nicht sehr weit vorgeschrittenen Liindern 
gearbeitet wird. Noch heute z. B. werden grol3e Mengen Rosenol auf 
diese Weise gewonnen. In einzelnen Fiillen, bei schwerfliichtigen Olen, 
setzt man dem Wasser, mit dem der Rohstoff in der DestilIierblase gemischt 
wird, Kochsalz hinzu, um den Siedepunkt zu erhohen. 

In gro13eren Fabriken hat man die DestilIation liber freiem Feuer fast 
ganz aufgegeben und arbeitet entweder mit unmittelbarem Dampfstrom 
oder mit Manteldampf. Diese beiden Arten werden namentlich fiir die Stoffe 
angewendet, die ihr Olleicht abgeben; nur bei sehr hartem, festem Roh
stoffe wie Rinden, harlen Wurzeln und einigen Samen oder Friichten, zieht 
der Hersteller die Destillation iiber freiem Feuer vor. 

B uohheiater·Ottersbach. I. 16. Autl. 29 
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Dieser am nachsten steht das Arbeiten mit Manteldampf; der iiber
hitzte Dampf vertritt einfach die Stelle des Feuers. Man benutzt hierzu 
Destillierblasen, die mit einem doppelten Boden versehen sind. Die Blase 

Abb. 479. Destillationsapparat mit Manteldampf. 
AuBerdem mit RllckfIuBvorrichtung fllr das Konden

sationswasser vrrsehen. 

wird ganz auf gewtihnliche Weise 
mit Wasser und dem Rohstoffe 
beschickt und dann in den Hohl
raum, der den Kessel in seiner 
unteren HaIfte umgibt Dampf 
von etwa 3 Atmospharen Span
nung eingelassen. Dieser Dampf, 
der einen bedeutend htiheren 
Hitzegrad hat als siedendes 
Wasser, bringt den Inhalt der 
Blase zum Kochen, ohne daB 
hierbei, wie es beim Destillieren 
iiber freiem Feuer haufig vor
kommt, ein Anbrennen des Stof
fes stattfinden kann (Abb. 4:79). 
Noch haufiger abergeschieht die 
Destillation durch einen un
mittelbaren Dampfstrom; diese 
Bereitungsweise wird nament
lich in sehr groBen Betrieben 
ausgefiihrt, wo man dann mit
tels eines einzigen Dampfkessels 
eine ganze Reihe verschiede
ner Destillationen ausfiihren 
kann. Das Verfahren hierbei 

ist sehr einfach: die Rohstoffe werden, mit Wasser angefeuchtet, in metallene 
GefaBe gebracht, die unterhalb eines Siebbodens einen Hahn zum Ein-

Abb.480. Destillierapparat mit unmittelbarem Wasserdampf. 

strtimen des Dampfes haben, wahrend der obere Teil helmartig mit einer 
Kiihlvorrichtung verbunden ist. Sobald der Kessel beschickt ist, wird der 
Dampf eingelassen, und dieser reiBt dann alles fliichtige 01 mit sich. Diese 
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Gewinnungsweise hat den Vorzug, daIl sie neben dem iitherischen Ole 
nicht so viel Kondensationswasser gibt als die anderen Weisen; der 
Verlust an 01 ist hier also geringer, da doch immer etwas im Wasser 
aufgelos. wird (Abb. 480). 

Namentlich bei (jlen, die in groIlen Mengen hergestellt werden, wendet 
man.sog. kontinuierliche Apparate an. Rier ist das GefiiIl, in das die 
Rohstoffe eingefiihrt werden, zwischen dem Destillierkessel und dem Kiihl
rohr eingeschoben. Das Kondensationswasser flieIlt, sobald es sich vom (jle 
geschieden hat, durch eine sinnreiche Vorrichtung wieder in den Kessel 
zuriick (Kohobation). 1st der Inhalt des GefiiIles erschopft, wird die Ver
bindung zwischen Kessel und Ge£iiIl geschlossen, letzteres mit neuen Pflan
zenteilen gefiillt, und die Destillation nimmt sofort mit demselben Wasser 
ihren Fortgang. Auf diese Weise ist es moglich, fast ohne Verlust an iithe-
rischem (jle zu arbeiten. Alle Massenole, wie Kiim- ..-.-. 
melol, Anisol, werden auf diese Weise dargestellt. 1I\' 

Um dem Obelstand entgegenzuarbeiten, daIl 
die Feinheit des Geruches der iitherischen (jle bei ~ 
den hohen Wiirmegraden der gewohnlichen DestiI- r t _ 
lation leidet, nimmt man die Destillation in - -=:-
luftverdiinntem Raume vor. : ~~ :. ~~::-

Bei allen Destillationen, sie mogen nach 
irgendeiner beliebigen Art ausgefiihrt werden, Abb. 481. 

Kommunizierende RlIhren. ist das Raupterfordernis eine moglichst starke 
Kiihlung der entweichenden Diimpfe, damit diese giinzlich in den tropf
bar fliissigen Zustand iibergefiihrt werden. 

Die Kondensationserzeugnisse treten am AbfluIlrohr der Kiihlschlange 
als milchig-triibe Fliissigkeit hervor, die in ein untergesetztes GefiiIl von 
eigentiimlicher Form, die sog. Florentiner Flasche, £IieIlt. Diese ist nach 
dem Grundsatze der ko mm unizierenden Rohren aufgebaut (Abb. 481). 
Fiillt man in ein U-formig gebogenes Glasrohr eine Fliissigkeit, so steht diese 
in beiden Schenkeln des Rohres gleich hoch. Der auf der Fliissigkeit 
ruhende Druck ist in beiden Schenkeln gleich groIl, und da eine Fliissig
keit infolge der geringen Kohiision der einzelnen Teile das Bestreben hat, 
wagerecht zu sein, wird sie sich in beiden Schenkeln in gleicher Hohe 
befinden. Die Florentiner Flasche ist nun so hergestellt, daIl iiber 
ihrem Boden ein S-formig gebogenes Rohr eingefiigt ist, das etwa zu 
Dreiviertel die Rohe der Flasche erreicht. Der Vorgang ist nun folgender: 
In der FIasche scheiden sich (jl und Wasser alsbald in zwei Teile, das fast 
immer leichtere 01 schwimmt obenauf, das schwerere Wasser sinkt zu Boden 
und tritt, sobald die Fliissigkeit den hochsten Punkt des S-formigen Rohres 
erreicht hat, aus diesem aus, wiihrend das (jl, sobald sich die Flasche vollig 
fiillt, durch eine Tiille oder ein Glasrohr, das sich in einem durchbohrten Kork 
oben in einem Tubus befindet, in ein zweites Gefiill abflieIlt oder abgegossen 
wird. Bei (jlen, die schwerer sind als Wasser, ist die Scheidung umgekehrt 
(Abb.482-484). Die gesammelten (jle werden durch AbgieIlen moglichst 
vom Wasser getrennt und dann in geschlossenen Gefiillen der Ruhe 
iiberlassen; hierbei scheidet sich noch immer etwas Wasser aus. Diese 
letzten Spuren werden schlielllich im Scheidetrichter, einem Trichter, 
dessen Abflullrohr durch einen Hahn geschlossen werden kann, von dem 
iitherischen 01 entfernt. Bei allen diesen Arbeiten ist die Luft moglichst 

29'" 
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fernzuhalten, darum sind die Scheidetrichter stets mit festschlie.l3enden 
Deckeln oder Sttipseln versehen. 

Die bei der ersten Destillation gewonnenen iitherischen Ole haben 
selten den Grad von Feinheit und Reinheit, den man von ihnen verlangt; 
liIie enthalten fast immer andere, bei der Destillation aus den Pflanzenteilen 
mitgerissene Stoffe und sind auch mehr oder weniger gefiirbt. Um sie ganz 
zu reinigen, unterwirft man sie einer zweiten Destillation mit Wasser, der 
Rektifikation. Dies geschieht entweder mit unmittelbarem Dampf 
oder, indem man das 01, mit der 5-6fachen Menge Wasser gemischt, in 
eine Destillierblase bringt. Bei einzelnen Olen, wie Pfefferminz- und Anisol, 
die besonders reich an Verunreinigungen harziger N a tur zu sein pflegen, 
wird sogar vielfach eine zweite Rektifikation, eine Bisrektifikation, 
vorgenommen. Ein solches 01 wird in den Preislisten mit bisrectificatum 
bezeichnet. Bei feinen Bliitenolen vermeidet man die Rektifikation giinz
lich, weil deren Geruch immer etwas darunter leidet (Abb. 485). 

Abb. 482-484. Florentlner Flasr-hen. 

Alte harzig gewordene Ole lassen sich durch eine Rektifikation ebenfalls 
verbessern. 

Die bei der Destillation zuriickbleibenden Kondensationswiisser werden z. T. 
fiir sich in den Handel gebracht, z. B. Orangenbliitenwasser und Rosenwasser. 

A ufbewahrung. AHe iitherischen Ole sollen moglichst vor Luft 
und Licht geschiitzt werden; die Vorriite bewahrt man daher am besten 
im dunklen Keller auf, und zwar in ganz gefiillten und fest geschlossenen 
Flaschen; im Verkaufsraume vermeide man zu groBe Flaschen. Ein ge
ringer Zusatz von Alkohol vermindert die Verharzung der Ole. Jedoch 
lii.l3t sich nur mit gewissen Schwierigkeiten der Prozentgehalt an zuge
setztem Alkohol genau feststellen; sonst wiirde es durchaus zu rechtfertigen 
sein, wenn aIle iitherischen Ole, die es bei ihrer Anwendung vertragen, 
mit 4-5% Alkohol versetzt wiirden. 

Kleinere Mengen harzig gewordenen ales lassen sich nach Hager da
durch wieder ver bessern, daB man sie mit demfiinften TeilihresRaumteiles 
eines Gemisches aus gleichen Teilen Borax, Tierkohle und Wasser wiihrend 
einer halben Stunde unter ofterem Umschiitteln mengt. Darauf liillt man 
sie an einem kiihlen Ort absetzen und trennt sie durch Filtration. 

Priifung. Bei den zum Teil sehr hohen Preisen der iitherischen Ole, 
erreichen doch einzelne von ihnen, wie Rosenol und Irisol, Preise bis 2000 M. 
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und mehr fiir das Kilogramm, sind diese zahlIosen Verfiilschungen ausge
setzt. AIle die groberen Beimengungen, wie A1kohol, Chloroform, fette 
Ole usw. lassen sich verhiiltnismiiJ3ig leicht nachweisen. Ganz anders liegt da
gegen die Sache, sobald die Verfalscbung mit andercn, biIligeren iitherischen 

Olen stattge£unden hat; mer ist eine sichere Erkennung bei der Verschmitzt
heit, mit der diese Verfiilschungen vorgenommen werden, oft unmoglich. Rier 
mussen oft Nase und Zunge die besten Prufsteine abgeben, und es liiBt sich 
mit einiger Dbung auch viel damit erreichen. Verfiilschungen mit Phthal-
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saureestern, vor allem mit Phthalsauredimethylester, die vielfach vor 
kommen, zeigen sich hau£ig schon durch ein sehr hohes spezifisches Ge
wicht an. 

1. Auf den Geruch priift man in folgender Weise: zuerst riecht man in 
das GefaI3 selbst; dann aber, wenn man hierbei nichts Bedenkliches ge
funden hat, tupft man mit dem Stopsel ein Tropfchen des fraglichen Oles 
auf die obere Handflache und verreibt es dort ganzlich. Hierdurch treten 
fremde Geriiche, namentlich wenn sie, wie dies bei den billigeren Olen meist 
der Fall ist, strenger sind, weit deutlicher und klarer hervor. Oder man taucht 
einen Streifen FlieI3papier in das fragliche 01 und erwarmt ihn, indem man 
damit rasch iiber einer Lichtflamme hin und her fahrt; hierbei treten harzige 
Geriiche zuletzt besonders scharf hervor. Selbst ganz reine, unverfalschte 
Ole sind, je nach Alter und DarsteHungsweise, so wesentlich im Geruche 
verschieden, daI3 auch hier die Nase den Ausschlag geben muI3. 

2. Den G esc h mac k priift man am besten in der Weise, daI3 man ein 
Tropfchen des Oles mit ein wenig Zuckerpulver innig verreibt und in 
einem groI3en Glase Wasser lost. In dieser Verdiinnung tritt der Ge
schmack am deutlichsten hervor. 

3. Das spezifische Gewich t gibt nur beifrischen Oleneinen wirklichen 
Anhaltpunkt; bei a]teren Olen, se]bst wenn sie unverfalscht sind, treten oft 
sehr bedeutende Abweichungen ein. Ganz dasselbe gilt yom Siedepunkte, 
der bis zu 20° schwankt. Bei einzelnen Olen, namentlich dem Rosenole, 
kann dagegen der Erstarrungspun kt, d. h. der Grad, bei dem das 0] 
anfangt, sich zu triiben und durch Ausscheiden von Stearopten dick zu 
werden, einen Anhalt fiir Reinheit oder Verfalschung geben, doch lassen 
sich auch hierdurch nur grobere Verfalschungen erkennen. 

4. Die auch vorkommende, aber nur bei dickem Ole mogliche Ver
falschung mit f e t t e mOl ist leicht zu erkennen, wenn man ein Tropfchen 
01 auf weiI3es Papier bringt und leicht erwarmt. Bei reinem Ole ver
schwindet der Fleck, ist fettes 01 zugegen, bleibt er. Alte verharzte atbe
rische Ole geben einen ahnlichen Fleck, doch laI3t sich dieser mit Wein
geist wegwischen. Erscheint das 01 nach der Papierprobe verdachtig, so 
gibt man etwa 10 Tropfen in ein Uhrglas und laI3t diese verdunsten; fettes 
01 bleibt als ein schmieriger Riickstand zuriick. 

5. Die hiiufigste aHer vorkommenden Verfiilschungen ist die mit Al k 0 h 01. 

Ihre Erkennung ist in den meisten Fallen sehr leicht durch das Verhalten 
der iitherischen Ole zu Fuchsin. AlIe atherischen Ole, mit Ausnahme der
jenigen, welche Sauren oder den Sauren ahnliche Stoffe enthalten, wie 
Nelkenol, Kassiaol, altes oder nicht von der Blausaure befreites Bitter
mandelol, wirken auf Fuchsin nicht lOsend, wahrend der geringste Zusatz 
von Alkohol sofort eine Losung bewirkt. Man priift folgendermaI3en: man 
bringt einen Tropfen des zu untersuchenden Oles auf eine weiI3e Porzellan
platte und legt mittels einer Messerspitze ein ganz kleines Kornchen Fuchsin 
hinein. 1st das 01 rein, schwimmt das Fuchsin unverandert darin umher; 
ist Alkohol zugegen, farbt sich der Tropfen sofort rot. Diese Probe ist so 
scharf, daI3 noch 1 % Alkohol angezeigt wird; selbst bei dunkelgefarbten 
Olen, wie Kalmus-, Absinthol, laI3t sich in der diinnen Schicht auf dem 
weiI3en Untergrunde die Fiirbung beobachten. Oder man bringt 5 ccm des 
zu untersuchenden Oles in ein Reagenzglas, das man mit einem Watte
pfropfen, an dessen Unterseite ein Kornchen Fuchsin eingebettet ist, ver-
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schlie.Bt und erwarmt einige Zeit auf 90°. 1st Alkohol zugegen. werden die 
entweichenden Dampfe Fuchsin lOsen und die Watte rot farben. 

Nur bei den obengenannten saurehaltigen Olen ist die Probe nicht zu
treffend; sie lOs en a uch ohne Alkoholzusa tz Fuchsin auf; hier mu.B die Pro be von 
Hager mit Tannin in Anwendung kommen; sie beruht darauf, da.B Tannin in 
reinem Ole vOllig ungeWst bleibt, in mit Alkohol verschnittenem dagegen zu 
einer zahen Masse zusammenklebt. In ein kleines Glasrohrchen werden 10 bis 
20 Tropfen 01 gebracht und ein paar Kornchen nicht pulverformiges Tannin 
hinzugefugt. Nach dem Durchschutteln wird das Rohrchen verkorkt beiseite
gestellt, und nach einigen Stunden schuttelt man von neuem auf; war das 01 
rein, schwimmt das Tannin unverandert darin umher, im entgegengesetzten 
FaIle hat es den Alkohol angezogen und bildet damit eine klebrige mehr oder 
weniger schmierige Masse, die meist dem Boden des Rohrchens anhaftet. 

Diese Proben, die zuletzt aufgefuhrte hat ffir aIle Ole Gultigkeit, be
wahren sich vortrefflich. Eine andere ist die Platinmohrprobe. Hier gibt 
man in ein Uhrschalchen ein wenig des zu untersuchenden Oles, in ein 
zweites etwas Platinmohr und daneben ein Stuckchen angefeuchtetes blaues 
J~ackmuspapier. Das Ganze bedeckt man mit einer Glasglocke oder einem 
Trinkglas, um es von der Luft abzuschlie13en. War das 01 alkoholhaltig, 
so wird sich das blaue Lackmuspapier nach einiger Zeit roten, dadurch ver
ursacht, da.B Platinmohr infolge des auf sich verdichteten Sauerstoffes die 
Eigenschaft hat, Alkoholdampfe zuerst in Aldehyd und dann in Essigsaure 
uberzufuhren. Eine sehr einfache Priifung auf Alkohol ist: In Wasser fallende 
Tropfen eines mit Alkohol verschnittenen Oles bleiben nicht klar, wie dies bei 
reinem Ole der Fall ist, sondern geben eine milchige Trubung. Zusatz von Alko
hoI verringert ubrigens stets das spezifische Gewicht der atherischen Ole. 

Hat man nach irgendeiner dieser Priifungsarten Alkohol gefunden, so 
la.Bt sich auch die Menge desselben annahernd bestimmen, indem man in 
ein mit Teilstrichen versehenes dunnes Glasrohr gleiche Raumteile atheri
sches 01 und Wasser, oder noch besser Glyzerin fullt; nachdem man das 
Glasrohr verkorkt hat, schuttelt man kraftig durch und stellt es beiseite; 
haben sich 01 und Wasser bzw. Glyzerin vollstandig geschieden, so beob
achtet man die Teilstriche. War das 01 rein, werden die Raumteile unver
andert oder doch nur ganz schwach abweichend erscheinen; war Alkohol 
zugegen, so ist dieser yom Wasser oder Glyzerin aufgenommen und deren 
Raumteil hat sich infolgedessen vergro.Bert, der des Oles dagegen verringert. 
Angenommen, wir hatten 10 Teilstriche 01 und ebensoviel Wasser genommen, 
es zeigten sich aber spater 11 Teilstriche Wasser und 9 Teilstriche 01, so 
wfirde dieses einen Zusatz von 10% Alkohol anzeigen. 

6. Auch eine Verfalschung mit Chloroform kommt vor; es kann dies 
aber wegen des hohen spezifischen Gewichtes des Chloroforms (1,489) nur 
in geringem MaJ3e geschehen und obendrein nur bei Olen, die selbst sehr 
schwer sind. Das Verfahren zur Erkennung dieser Verfalschung ist folgendes: 

Man schuttet in ein Reagenzglas. das mit einem durchbohrten Korke ge
schlossen ist, und durch dessen Bohrung ein rechtwinklig gebogenes dunnes 
Glasrohr geht, ein wenig des zu untersuchenden Oles und erwarmtdas Reagenz
glas gelinde. Das Glasrohr wird in der Mitte des freien Schenkels durch eine 
untergesetzte Lampe zum Gluhen erhitzt. Hierdurch wird bewirkt, da.B die 
aus dem Reagenzglase sich entwickelnden Dampfe zersetzt werden und, 
falls Chloroform beigemischt war, in Kohlenstoff, Salzsaure, Chlor usw. 
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zerfallen. Hat man nun in das Ende des Glasrohres, wo die zersetzten Dampfe 
entweiehen, ein Stuekchen Papier, das mit Jodkaliumstarkekleister getrankt 
ist, hineingesehoben, so findet in dem FaIle, daB Chloroform zugegen war, 
sofort eine Blauung statt, da das Jod des JodkaIiums durch das Chlor aus
geschieden wird und die vorhandene Starke sofort blau farbt. 

7. Auf Verfalschung mit Phthalsaureester pruft man nach dem D. 
A. B. wie folgt: Erhitzt man in einem Probierrohr 1 cem atherisehes 01 
mit 3 cem einer mit absolutem Alkohol frisch hergestellten und filtrierten 
Losung von Kaliumhydroxyd (1+9) 2 Minuten lang im siedenden Wasser
bade, so darf nach dem Abkuhlen innerhalb einer halben Stunde nur bei 
Nelkenol und Rosenol eine kristallinische Ausseheidung erfolgen. Die bei 
diesen beiden Olen entstehenden Niederschlage muss en sich wieder klar 
lOsen, wenn man das Gemisch zum Sieden erhitzt. 

8. Auf organische Halogenverbindungen bzw.organische 
s y nth e tis c heR i e c h s t 0 f fe, die meist nicht vollig halogenfrei sind, 
pruft man nach dem D. A. B. Man verbrennt in einer Porzellanschale 
ein etwa 2 qem groBes Stuck Filtrierpapier, das man mit 2 Tropfen des 
atherischen Oles getrankt hat, und fangt die ruBenden Dampfe in einem 
mehrmals mit destilliertem Wasser ausgespulten GefiiBe von etwa 1 Liter 
Inhalt auf. Spult man nun das GefaB mit 10 ccm destilliertem Wasser 
a us, filtriert, fugt einige Tropfen Salpetersaure und SilbernitratlOsung 
(1 +19) hinzu, so darf sieh nach 5 Minuten keine Opaleszenz zeigen. 

9. Weit schwieriger wird die Aufgabe der Prufung, wenn es sieh um die 
Verfalschung mit billigeren atherischen Olen handelt. Man tut gut, sich erst 
klar zu machen, welche Ole in einem gegebenen Fall etwa als Verfalsehungs
mittel in Frage kommen konnen. Es sind dies im groBen und ganzen nieht 
viele; abgesehen von der Verfalschung des Rosenols mit Rosengeraniumol 
handelt es sich hiiufig um feine Terpentinole, hier spielt vor allen Dingen 
das aus dem Elsasser Terpentin gewonnene atherisehe Terpentinol, Essence 
de terebinthine au citron, eine Hauptrolle, ferner um Sassafrasol, Kopaivaol 
und Eukalyptuso1. AIle bisher hierfur angegebenen Prufungsarten sind in 
ihrer AIlgemeinheit fast niemals genugend. Sie reichen fast immer nur fur 
einzelne FaIle aus, da sie gewohnlieh in den Mischungen die fur reine Ole 
angegebenen Reaktionen nicht mehr zeigen, und gerade am allerschwierigsten 
ist die Erkennung der VerfiiJschung eines sauerstofffreien ales mit irgend
einem Terpentinol, z. B. ZitronenOl mit Terpentino1. 

Als Prufungsmittel auf billigere atherische Ole gilt das Verhalten der 
atherischen Ole zu Jod. Es zeigt sich namlich die Eigentumliehkeit, daB das 
J od von den sauerstoff£reien Olen, den reinen Kohlenwassersto££en, mit Be
gierde aufgenommen wird, und zwar ist bei einzelnen die Reaktion so stark, 
daB eine Verpuffung eintritt. Die sauerstoffhaltigen Ole dagegen zeigen 
keine irgendwie merkliche Reaktion. Wir sind also durch dieses Verhalten 
imstande, grobe Verfalschungen sauerstoffhaltiger Ole mit sauerstofffreien 
zu entdecken. Die Probe wird ausgefuhrt, indem man in ein Uhrglaschen 
6-8 Tropfen, k e i n e s fa 11 s me h r, des zu untersuchenden ales gibt und 
dann ein k lei n e s Kornchen J od hineinfallen laBt. 

Starke Erhitzungen bzw. Verpuffungen zeigen folgende Ole: 
01. AUl·ant. Cort., 01. Bergamottae, 01. Citri, 01. Lavandulae, 01. Pini, 

01. Spicae, 01. Terebinthinae, weshalb bei der Priifung V 0 ra i c h t notig 
ist, die Aug e n z U a c h ii t zen sin d. 
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Keine Reaktion zeigen: 
01. Amygda1. amar. 01. Calami 01. Menth. pip. 01. Tanaceti 
" Balsami Copaiv. "Caryophyllor." Rosae " Valerianae . 
. , Cajeputi "Cinnamomi" Sinapis 

Eine dritte Gruppe zeigt schwache Erwarmung und geringe Dampfe. 
Hierher gehBren: 

01. Anisi vulg. 01. Cubebar. 01. Rosmarini 
" "stell. "Foeniculi.. Salviae 01. Thymi. 
" Cardamomi " Menth. crisp. " Sassafras 

Man ersieht aus diesen Zusammenstellungen, daB eigentIich klar 
erkennbar sind nur Verfalschungen von Olen aus der zweiten Gruppe mit 
denen aus derersten und umgekehrt, allenfalls auch z.B. die bei amerikanischem 
PfefferminzBI haufig vorkommenden Verfalschungen mit SassafrasBl. 

Von in einigen Fallen grBBerem Wert ist die Hagersche Schwefelsaure
Weingeistprobe. Sie wird in folgender Weise ausgefuhrt: 

In einem kleinen Reagenzglase werden 5-6 Tropfen 01 mit 25 bis 
30 Tropfen reiner konzentrierter Schwefelsaure durch Schutteln gemischt; 
es tritt hierbei eine verschieden starke Erwarmung ein, die sich in einzelnen 
Fallen bis zur Dampfentwicklung steigert. Nach dem vBlligen Erkalten 
gibt man 8-10 ccm Weingeist hinzu und schuttelt stark durch. Die Mi
schung zeigt nun nach dem Absetzen eine verschiedene Farbe und Klarheit. 

Erkennbar sind durch diese Probe namentlich SassafrasBl, EukalyptusBl 
und KopaivabalsamB1. Ersteres zeigt in der weingeistigen Mischung eine 
dunkel-kirschrote Farbung. Das PfefferminzBl und KrauseminzBl, die haufig 
mit SassafrasBI vermischt werden, verhalten sich ganz anders. KopaivaBl 
zeigt in der Weingeistmischung eine himbeerrote, EukalyptusBl eine pfirsich
blutenrote Farbung. 

Nach dem Vorhergesagten ist es ersichtlich, daB der erfahrene Fach
mann immer wieder auf die Priifung durch Geruch und Geschmack zuruck
greifen wird. Das beste Schutzmittel gegen Betrug ist der Bezug aua einem 
angesehenen Hause. 

Anwendung. Die atherischen Ole finden eine ungemein groBe An
wendung in den verschiedenen Zweigen der Industrie. Wahrend die billigen, 
vor allem das TerpentinBl, eine sehr groBe Verwendung in der Lackbereitung 
finden, werden die feinen und wohlriechenden namentIich zur Herstellung 
von LikBren und Blumenduften verwendet. 

Auch in der Heilkunde dienen sie innerlich, in der Verreibung mit Zucker 
als sog. Olzucker, Elaeosaccharum, vielfach entweder als Geschmack
verbesserungsmittel oder als ein die Magennerven reizendes Mittel. AuBer
lich werden namentIich die billigeren, wie Terpentin-, Rosmarin-, Thymian-, 
LavendelBl uSW. ala erwarmende und belebende Einreibungen gebraucht. 

Wie wir schon in der Einleitung der Abhandlung uber die atherischen 
Ole bemerkt haben, gibt es eine ganze Reihe sehr fein duftender Bluten, 
deren atherische Ole sich nicht auf dem gewBhnlichen Wege der Destillation 
herstellen lassen, weil sie zu empfindlich sind, um eine Erwarmung auf 
100° C zu vertragen. Hier mussen andere Wege angewandt werden; es sind 
dies die Mazeration oder Infusion, die Enfleurage, die Absorption 
und endlich die Extraktion. 

Wir wollen in dem Folgenden ein kurzes Bild dieser verschiedenen 
Gewinnungsarten geben. Es ist dies ein Industriezweig. in dam groBe 
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Summen umgesetzt werden, der sich aber, begiinstigt durch die Witterungs
verhiiltnisse, hauptsachlich an den Mittclmeerkiisten Siidfrankreichs, in 
der Gegend von Nizza und Grasse, niedergelassen hat. .. 

Die alteste Art ist die Mazeration. Sie beruht darauf, daB Ole oder 
feste Fette den Bliiten ihren Duft entziehen und in sich festhalten. Es 
k6nnen hierzu jedoch nur die feinsten und geruchlosen Ole und Fette ver
wendet werden. Von Olen verwendet man Mandel- oder Pfirsichkern6l, 
Behen6l oder die feinsten Sorten des Oliven6ls; von festen Fetten 
Schweineschmalz und Talg. Beide miissen bei sehr gelindem Feuer 
ausgelassen und dann noch einer besonderen Reinigung durch Kochen mit 
etwas Alaun, Kochsalz und ein wenig schwacher Lauge unterworfen werden. 

Abb. 486. Infusionsapparat nach Pie v e r. 

Ob die sog. Mazeration, d. h. ein Ausziehen bei 15 0-200 oder die In
fusion, wobei die Warme bis zu 65 0 gesteigert wird, angewendet werden 
kann, richtet sich nach der Natur der auszuziehenden Bliiten. Die Infusion 
wird vorgezogen, weil sie zu einem rascheren Ergebnisse fiihrt. 

Das Verfahren hierbei ist einfach: Man zieht die Bliiten in dem gelinde er
warmten 01 oder eben geschmolzenen Fett aus, bis sie geruchlos geworden sind; 
dann werden sie abgepreBt, neue Bliiten in das Fett gebracht und damit so 
lange fortgefahren, bis es den gewiinschten kraftigen Geruch angenommen hat. 
Die Zeit, welche die Bliiten zu ihrer Ersch6pfung brauchen, ist sehr verschie
den, doch ist es gut, sie nicht gar zu sehr auszudehnen, weil das Fett sonst 
Ieicht einen krautartigen Geruch annimmt. In den groBen Fabriken benutzt 
man hierzu den Pieverschen Apparat, der ein sehr rasches Arbeiten er
m6glicht und dabei den VorteiI einer sehr einfachen Bauart hat (Abb. 486). 

In einem Wasserbade, dae durch eingeleitete Diimpfe stets auf der 
gewiinschten Wiirme erhalten wird, befindet sich ein Kasten, meist mit 
Zinkblech ausgeschlagen, mit einem luftdichten Deckel versehen, der innen 
durch Scheidewande in mehrere gleiche Abschnitte geteilt ist. In jede dieser 
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Abteilungen paBt ein Drahtkorb, in den die betreffenden Eltiten gefiillt 
werden. 1st die Fullung der Drahtkorbe besorgt, werden diese in die Ab
teilungen eingehangt und der Deckel geschlossen. Durch einen seitlichen 
Hahn tritt nun das gelinde erwarmte Fett in die erste Abteilung, ist sie ge
fiillt, flieBt das Fett durch einen oberen AusfluBhahn in Abteilung 2, von 
dieser in Abteilung 3, dann wieder in Abteilung 4 und so fort, bis es schlieB
lich nach Offnung eines Hahnes aus der letzten Abteilung oben abflieBt. 
Sind die BIuten in der ersten Abteilung erschopft, die dazu erforderliche 
Zeit kennt der Arbeiter aus Erfahrung, wird der ZufluB des Oles gehemmt, 
der Drahtkorb mit den Eluten herausgehoben und die ubrigen Korbe je um 
eine Abteilung zuruckgehangt, so daB der letzte Korb in die vorletzte Ab
teilung zu hangen kommt. In die letzte Abteilung aber wird ein Korb mit 
frischen Eluten eingehangt. Nun beginnt das Einstromen des Fettes von 
neuem, und diese Arbeit wird fortgesetzt, bis aile vorhandenen Eluten 
erschOpft sind. Das einmal durchgeflossene 01 kann immer von neuem 
wieder durchgeleitet und so ein Fett von beliebiger Starke erreicht werden. 

Viele Bluten vertragen aber noch nicht einmal diese geringe Erwarmung; 
fur diese ist ein anderes Verfahren gebrauchlich, das die Franzosen mit dem 
Worte Enfleurage bezeichnen. Zu diesem Zwecke wird auf Glastafeln, 
die in viereckige Rahmen einpassen, das 
betreffende Fett dunn aufgestrichen und 
auf dieses die Bluten, mit dem Kelche 
nach oben gelegt. Die Rahmen sind 
oben mit Lochern und unten mit Zapfen 
versehen, so daB sie sich mit Leichtigkeit 
fest aufeinanderschichten lassen. Ge
wohnlich werden 30-40 zu einer Art 
von Saule aufeinandergeschichtet. Nach 
24 Stunden wird die Saule auseinander
genommen, die BIuten werden ent
fernt und durch frische ersetzt. In 
dieser Weise wird fortgefahren, bis das 
Fett die gewunschte Starke des Ge
ruches angenommen hat, wozu oft eine 
Zeit von 30-40 Tagen erforderlich ist 
(Abb.487). 

Das auf diese Weise gewonnene Fett 
besitzt zwar einen sehr feinen Geruch, 
tragt aber, wegen seiner langen Beruh
rung mit der Luft, den Keim des Verder
bens in sich. Es nimmt sehr bald einen 
etwas ranzigen Geruch an. 

Um diesen Dbelstand zu vermeiden, 
hat man ein sehr sinnreiches Verfahren 

Abb. 487. Enfleurage-Apparat. 

in Anwendung gebracht, das ermoglicht, innerhalb eines Tages dasselbc 
Ergebnis zu erzielen, das bei der Enfleurage die Arbeit eines Monats erfordert. 

Es ist dies die Absorption. Sie beruht darauf, daB ein Strom von 
feuchtwarmer Luft oder besser feuchter Kohlensiiure den Duft der Elumen 
mit sich reiBt und ihn wiederum mit Leichtigkeit an Fett abgibt. Man benutzt 
gleiche Rahmen wie bei der Enfleurage, jedoch werden hier nicht Glasplatten 
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eingelegt, sondern es wird feine Gaze eingespannt. Auf diese werden ent
weder mit 01 getriinkte Tiicher gelegt oder aber Fett, das durch Pressen 
durch ein Sieb in Nudelform gebracht ist. Die Rahmen werden aufeinander
geschichtet und fest aufeinandergepreBt. Jetzt fiillt man groBe eiserne 
Trommeln mit Bliiten, verschlieBt sie luftdicht und treibt durch einen unteren 
Hahn einen Strom gewaschener, feuchter Kohlensaure oder feuchter, warmer 
Luft hindurch, der, nachdem er die Bliiten durchstromt hat, aus einem oberen 
Hahn, vermittels einer Rohrenleitung, in die aufeinandergeschraubten Rah
men eintritt. An dem unteren Ende der Saule wird die Luft bzw. die Kohlen
saure mittels einer Saug- und Druckpumpe ausgesogen und wiederum von 
neuem durch die Bliiten gepreBt. Sind die Bliiten erschDpft, wird eine neue 
Bliitentrommel eingeschoben. Das auf den Rahmen befindlicheFettsattigtsich 
in kurzer Zeit vollig mit dem Dufte der Bliiten, ohne daB es, namentlich wenn 
Kohlensiiure benutzt worden ist, den Keim des Ranzigwerdens in sich triige. 

Die nach irgendeiner dieser Arten gewonnenen, mit dem betreffenden 
Blumendufte getriinkten Ole nennt der Franzose Huile an tiq ue, die festen 
Fette dagegen Pommades. Dieser Bezeichnung wird dann noch der Bliiten
name beigefiigt. SoIl der Duft auf Alkohol iibertragen werden, so schiittelt 
man starken Weingeist wiihrend mehrerer Tage oftmals mit dem auszu
ziehenden Fette durch. Die Pommades werden zu diesem Zweck in Nudel
form gebracht. Oder man bringt die Fette in groBen kupfernen, mit Riihr
werk versehenen Trommeln mit dem Weingeist zusammen. Der Weingeist ent
zieht dem Fette den groBten Teil seines Duftes, lOst aber auch Spuren des Fettes 
auf. Um diese Spuren zu entfernen, wird der Weingeist stark abgekiihlt; hier
durch scheidet sich das gelOste Fett kristallinisch ab und wird durch AbgieBen 
von dem Weingeiste getrennt. Die Fette haben aber noch immer einen TeiI 
des Duftes zuriickbehalten und werden als Pomadenkorper verbraucht. 

Die gewonnenen weingeistigen Ausziige heillen Extraits, und zwar 
E. simple, double, triple, je nachdem sie mit der ein-, zwei- oder 
dreifachen Menge Fett behandelt sind. Sie haben einen ungleich feineren 
Geruch als einfache weingeistige Losungen von iitherischen Olen. Eine 
weingeistige Losung von Oleum Neroli ist gar nicht zu vergleichen mit 
dem Extrait des £leurs d'Orange. 

Die neueste Art der Gewinnung von Blumendiiften ist die Extraktion. 
Der Name sagt schon, worin ihr Wesen besteht; es ist ein Auflosen, Extra
hieren des in den Bliiten enthaltenen Oles mittels sehr leicht fliichtiger 
Korper. Verwendbar hierzu sind Ather, Schwefelkohlenstoff. Chloroform, 
Chlorkohlenstoff und Petroleumiither. Ather, der schon bei 35 0 siedet, 
wiirde aus diesem Grund am passendsten sein; jedoch ist sein Preis zu hoch 
und obendrein veriindert er sich bei solcher Verarbeitung etwas, bildet Spuren 
von Essigsiiure und wirkt dadurch schadlich auf die Feinheit der Geriiche ein. 
Chloroform ver bietet sich a us gl eichen Griinden ; dagegen erziel t man mit Schwe
felkohlenstoff, auch mit Chlorkohlenstoff und besonders mit Petroleumiither 
vorziigliche Erfolge. N amentlich der letztere wird jetzt allgemein angewendet; 
er wird in sehr groBen Massen und zu sehr billigen Preisen gewonnen und steIlt, 
wenn vollig gereinigt, eine angenehm riechende, bei 50 0 siedendeFliissigkeit dar. 

Seiner ~roBen Brennbarkeit wegen ist bei der ganzen Arbeit besondere 
Vorsicht notig. Aile GefiiBe miissen vollstandig dicht schlieBen und die 
Feuerraume zur Erzeugung der notigen Diimpfe ganzlich getrennt von den 
eigentlichen Arbeitsraumen sein. 
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Die Vorrichtung, die man zur Extraktion gebaut hat, ist ziemIich einfach, 
aber sehr sinnreich, sie ermoglicht, dieselbe Menge Extraktionsfliissigkeit 
immer wieder von neuem zum Ausziehen zu benutzen, ohne dafl wesent
liche Verluste dabei eintreten konnen (Abb. 488). 

In einem geschlossenen Behalter befindet sich der Petroleumather; 
unterhalb des Behii.lters wird ein eisernes hohles Gefiifl eingeschaltet, das 
kurz iiber dem Boden einen zweiten, eineD Siebboden, hat. Dieses Gefii.fl 
wird mit den frischen Bliiten gefiillt, 
der Deckel aufgeschraubt und durch 
ein Leitungsrohr mit dem Petroleum
ii.therbehalter verbunden. Der Boden 
des die Bliiten enthaltenden Gefii.fles 
steht wiederum durch eine Rohr
lei tung mit einer Destillierblase in 
Verbindung, die mit einem Wasserbad 
umgeben ist. Sind die Bliiten einge
fliIlt, wird der Abfluflhahn des Behii.l
ters fiir den Petroleumii.ther geoffnet, 
und der Petroleumii.ther flieflt iiber 
die Bliiten. N achdem er die notige 
Zeit eingewirkt hat, lii.flt man ihn lang
sam durch den unteren Abfluflhahn 
in die Destillierblase, deren Wasser
mantel durch eintretende Dii.mpfe auf 
etwa 60° erhitzt ist, einflieJ3en. Rier 
verfliichtigt er sich sofort wieder; der 
Dampf wird durch eine starke Kiihl
vorrichtung verdichtet und flieflt in 
das Anfangsgefii.fl zuriick und von da 
wieder in den Bliitenbehii.lter usw., 
bis die Bliiten erschOpft sind; dann 
werden frische Bliiten eingefiiIlt und 
so fortgefahren, bis aIle zu Gebote 
stehenden Bliiten verarbeitet sind. 
J etzt wird der in der Destillierblase be
findliche Riickstand so lange vor
sichtig erwarmt, als noch Petroleum
ii.therdiimpfe entweichen. Urn die 
letzten Spuren des Petroleumathers 
aus dem vorhandenen Riickstande zu 
entfernen, treibt man mittels einer 
siebartigen Offnung einen Strom von 

Abb.488. 
Extraktionsapparat. a Vorratsgefiill fUr die 
Extraktionsflllssigkeit. b Extraktionsgefill. c 
Dampfmantel. d Destillationsgefill. e Dampf
rohr fUr die verfltlchtigte Extraktionsflllssig
keit. f KtIhlschlange. !! Rohr mit Brause zum 

Einlassen der Kohlensiure. 

Kohlensii.ure hindurch, der die letzten Spuren mit sich reiBt. Auf dem 
Boden der Destillierblase befindet sich nun ein verhaltnismiiBig sehr 
kleiner Riickstand, der, erkaltet, eine salbenartige, etwas gefarbte Masse dar
stellt, die den Duft der angewandten Bliiten in der groBten Reinheit und 
Feinheit zeigt. 

Dieser Riickstand enthalt neben dem iitherischen Ole die wachsartigen 
Stoffe, die fast in keiner Bliite fehlen, ferner Spuren von Farbstoffen und 
ExtraktivstoffeD, er wird ale konkretes atherisches or bezeichnet. 
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Zur Bereitung des Extrait wird der Rtickstand III der erforderlichen 
Menge reinstem Alkohol au£gelOst. 

Die in Amerika iiblichen F 1 a v 0 uri n g ext r a its sind alkoholfreie 
Emulsionen iitherischer Ole mit P£lanzenschleim unter Zusatz von Glyzerin. 

Niiheres tiber die sog. Extraits und die Bereitung der Blumendtifte 
im allgemeinen siehe Buchheister - Ottersbach, Drogisten-Praxis, 
2. Teil "Vorschriftenbuch". 

Wir bringen nun zum SchluJ3 noch eine der von Schimmel & Co., Leipzig, 
veroffentlichten Dbersichtsta£eln tiber die Ergiebigkeit der einzelnen Drogen 
an iitherischem 01. 

ltherischer Olgehalt einer Anzahl Drogen und Pflanzenteile 
nach Ermittelungen im GroBbetrieb von Schimmel & Co. in Leipzig. 

Droge 

Ajovan-Friichte 
Alant-Wurzel 
Angelika-Friichte 
Angelika-Wurzel, thiiringische .. sachsische 
Anis-Friichte, russische 

Arnika-Bliiten 
Arnika-Wurzel 
Asa foetida 

th iiringische 
mahrische 
Chili 
spanische 
levantiner 

Barentraube 
Baldrian-Wurzel, deutsche 

holliindische 
japanische 

Basilikum-Kraut, frisches 
Bay-Blatter 
BeifuB-Kraut 
BeifuB-Wurzel 
Betel-Blatter 
Birken-Teer 
Bukko-B1atter 
Cassia-lignea 
Cheken-Blatter 
Culilavan-Rinde 
Dill-Friichte, deutsche 

russische 
ostindische 

Elemi-Harz 
Estragon-Kraut, fruches 
Eukalyptus-B1atter, getrocknet 
Feldthymian 
Fenchel-Friichte, sachsische 

Fliederblumen 
Galbanum-Harz 
Galgant-Wurzel 

galizische 
ostindische 

Name der Pflanze 

Carum ajowan 
Inula helenium 
Archangelica officinalis 

Pimpinel\a anisum 

Arnica montana 

Ferula asa foetida 
Arbutus uva ursi 
Valeriana officinalis 

Patrinia scabiosaefolia 
Ocymum basilicum 
Pimenta acris 
Artemisia vulgaris 

Piper betel 
Betula alba 
Barosma crenulata 
Cinnamomum cassia 
Myrtus cheken 
Laurus culilavan 
Anethum graveolens 

Anethum sowa 
Icica abilo 
Artemisia dracunculus 
Eucalyptus globulus 
Thymus serpyIIum 
Anethum foeniculum .. 
Foeniculum panmorium 
Sambucus nigra 
Galbanum officinale 
Alpinia galanga 

Mittlere Ausbeute 
von 100 Kilo 

kg 

3,000 
1,000-2,000 

1,150 
0,350-1,000 

1,000 
2,400-3,200 

2,400 
2,400-3,200 
1,900-2,600 

3,000 
1,500-6,000 
0,040-0,070 
0,500-1,000 
3,300-3,700 

0,010 
0,500-0,900 

1,000 
6,000-6,500 
0,020-0,040 
2,300-2,600 

0,200 
0,100 

0,600-0,900 
20,000 

2,000 
1,200 
1,000 

3,500-4,000 
3,000-4,000 

4,000 
2,000 

15,000-30,000 
0,100-0,400 

4,100 
0,150-0,600 
4,400-5,500 
5,500-6,000 

1,200 
0,025 

14,000-22,000 
0,500-1,500 
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Droge Name der PlIanze 

Geranium-Kraut, frisches 
Hasel-Wurzel 
Herakleum-Friichte 
Hopfen-Bliiten 
Hopfenmehl, Lupulin 
Ingber-Wurzel, afrikanische 

bengalische 
japanische 
Kochinchina 

Iris-Wurzel 
lBop-Kraut 
Iva-Kraut 
Kalmus-Wurzel 
Kamillen, deutBche 

.. romische 
Kardamomen, Ceylon 

Madr&8 
Malabar 
Siam 

K&8karill-Rinde 
K&Bsia-Bliiten 
Kiefernadel-Bliitter 
Kopaiva-Balsam, Para 
Koriander-Friichte, thiiringer 

Krauseminz-Kraut 
Kubeben 

russische 
holliindische 
ostindische 
italienische 
Mogadore 

Kumin-Friichte, Mogadore 
Malteser 
syrische 
ostindische 

Kurkuma-Wurzel 
Kiimmel-Friichte, angeb. deutBche 

.. holliindische 

.. ostpreuJ3ische 

.. miihrische 
wilde deutsche 

.. norwegische 

.. ruasische 
Lavendei-Bliiten, deutBche 
Liebstock-Wurzeln 
Linaloe-Holz 
Lorbeeren 
Lorbeer-Bliitter 
Lorbeer-.. kalifornische 
Mazis-Bliiten 
Majoran-Kraut, frisch 

.. trocken 
Mandeln, bittere 
Massoy-Rinde 
Matricaria.Kraut 
Matiko·Bliitter 
Meister-Wurzel 
Melissen-Kraut 

Peiargonium-Arten 
Asarum europaeum 
Herac1eum sphondylium 
Humulus lupulus 

Zinglber officinale 

Iris florentma 
Hyssopus officinalis 
Iva moschata 
Acorus calamus 
Matricaria ohamomilla 
Anthemis nobilis 
Elettaria cardamomum 

Croton eluteria 
Cinnamomum cassia 
Pinus silvestris 
Copaifera officinalis 
Coriandrum sativum 

Mentha crispa 
Piper oubeba 
Cuminum oyminum 

Curcuma longa 
Carum carvi 

Lavandula vera 
Levisticum officinale 
Elaphrium graveolens 
Laurus nobilis 

Oreodaphne oalifornica 
Myristica moschata 
Origanum majorana 

Amygdalus amara 
M&8soia aromatica 
Matricaria parthenium 
Piper angustifolium 
Imperatoria ostruthium 
Melissa officinalis 
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Mittlere Ausbeute 
von 100 Kilo 

kg 

0,180 
1,000 

1,000-3,000 
0,300-1,000 

2,250 
2,600 
2,000 
1,800 
1,900 

0,100-0,200 
0,300-0,900 

0,400 
1,500-3,500 
0,130-0,240 
0,800-1,000 
4,000-6,000 
4,000-8,000 

4,250 
4,300 

1,500-3,000 
1,900 

O,450-0,G50 
45,000 
0,800 

0,800-1,000 
0,600 

0,150-0,200 
0,500 

0,200-0,300 
0,300 

10,000-18,000 
3,000 
3,500 

2,500-4,000 
3,000-3,500 
5,200-5,400 
3,500-5,000 
4,000-6,500 
5,000-5,500 

4.000 
6,500-7,000 
5,000-6,500 
3,200-3,600 

2,900 
0,300-1,000 
7,000-9,000 

0,800 
1,000-2,500 

7,600 
4,OOO-1G,OOO 
0,300-0,400 
0,700-0,900 
0,500-0,700 
6,500-8,800 

0,030 
1,500-3,500 

0,900 
0,015-0,100 
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Droge 

Michelia·Rinde 
Miihren·Friichte 
Moschus-Samen 
Moschus-Wurzel 
Muskat-Niisse 
Myrrhen 
Nelken, Amboina 

Bourbon 
Sansibar 

N elken-Stiele 
Nelken-Wurzel 
Olibanum-Harz 
Opopanax-Harz 
Orange-Bliiten 
Pappel-Sprossen 
Pastinak-Friichte 
Patschuli-Kraut 
Peru-Balsam 
Pestwurzel- 01 
Petersilien-Kraut 
Petersilien-Friichte 
Pfeffer, schwarzer 
Pfefferminze, frisohe 
Pfefferminze, trockene 
Pfirsich-Keme 
Piment 
Pimpinell-Wurzel 
Porsch 
Rainfarn-Kraut 
Rauten-Kraut 
Reseda-Bliiten 
Rosen-Holz 
Rosen-Bliiten, frische 
Sadebaum-Kraut 
Salbei-Kraut, deutsches .. i talienisches 
Sandelholz, ostindisches .. Makassar 

westindisches 
Sassafras-Holz 
Schafgarben-Kraut 
Schlangenwurzel, kanadische 

virginische 
Schwarzkiimmel-Samen 
Sellerie-Kraut 
Sellerie-Samen 
Senf-Samen, hollii.ndischer 

deutsoher 
ostindischer 
puglieser 
russischer 

Spanisch-Hopfen-Kraut 
Speick-Wurzel 
S ternanis, chinesischer 

japanischer 
Storax 
Thymian-Kraut, deutsches, frisches 

trocknes 

Name der Pilanze 

Michelia nilagirica 
Daucus carota 
Hibiscus abelmoschus 
Ferula sumbul 
Myristica mosohata 
Balsamodendron myrrha 
Caryophyllus aromaticus 

" " Geum urbanum 
BosweJlia-Arten 
Pastinaca opopanax 
Citrus bigaradia Risso 
Populus nigra 
Pastinaca sativa 
Pogostemon patchouli 
Myroxylon Pereirae 
Tussilago petasites 
Apium petroselinum 

Piper nigrum 
Mentha piperita .. 
Amygdalus persico. 
Myrtus pimento. 
Pimpinella saxifraga 
Ledum palustre 
Tanacetum vulgare 
Ruta graveolens 
Reseda odorata 
Convolvulus scoparia 
Rosa centifolia 
Juniperus sabina 
Salvia officinalis 

Santalum album .. 
Amyris balsamifera 
Laurus sassafras 
Achillea millefolium 
Asarum canadense 
Aristolochia serpentaria 
Nigella sativa 
Apium graveolens 

Sinapis nigra 

Sinapis juncea 
Origanum creticum 
Valeriana celtica 
Illicium verum 

religiosum 
Liquidambar orientalis 
Thymus vulgaris 

Mittlere Ausbeute 
von 100 Kilo 

kg 

0,300 
0,800-1,600 
0,100-0,250 
0,200-0,400 
8,000-15.000 
2,500-8,500 

19,000 
18,000 
17,500 

5.500-6.000 
0.040 

3.000-8,000 
6,000-10,000 

0.100 
0,300-0,500 
1,500-2,500 
1,500-4,000 

0,400 
0,056 

0,020-0,080 
2,000-6,000 
1,000-2,300 
0,100-0,250 
0,500-1,500 
0,800-1,000 

3,500 
0,025 

0,300-0,400 
0,200-0,300 

0,180 
0,002 
0,040 
0,020 

4,000-5,000 
1,500-2,500 

0,150 
3,000-5,000 
1,600-3,000 
1,600-3,000 
7,000-8,000 
0,070-0,130 
3,500-4,500 

2,000 
0,460 
0,100 

2,500-3,000 
0,850 
0,750 
0,590 
0,750 
0,500 

2,000-3,000 
1,500-1,750 

5,000 
. 1,000 

0,400-1,000 
0,300-0,400 

1,700 
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Droge 

Thymian.Kraut, franziis., friaches 

" 
trocknes 

Vetiver. Wurzel 
Wacholder.Friichte, deutsche 

i talienische 
ungarische 

W&saerfenchel·Friichte 
Wermut.Kraut 
Zedernholz 
Zimt, Ceylon 
Zimt·Bliiten (siehe Kassia·Bluteu) 
Zimt, weiBer 
Zitwer.Bliiten 
Zitwer. Wurzel 

N arne der Pfianze 

Thymus vulgaris 

Andropogon muricatus 
Juniperus communis 

Phellandrium aquaticum 
Artemisia abRynthium 
Juniperus virginiana 
Cinnamomum ceylaniculU 

Canella alba 
Artemisia maritima 
Curcuma zedoaria 

Oleum Abelmoschi. Moschuskornerol. 
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Mittlere Anabeute 
von 100 Kilo 

kg 

0,900 
2,500-2,600 
0,400-0,900 
0,700-1,200 
1,000-1,500 
0.800-1,000 
1,100-1,600 
0,200-0,400 
2,500-4,500 
0,500-1,000 

0,750-1,000 
2,000 

1.000-2,000. 

Essence d'abelmosch. Essence de graine d'ambrette. Oil of ambrette. 
Gewonnen durch Destillation aus den Samen von Hibiscus abelm6schus, 

Familie der Malvazeen, Ost-Indien. 
Die Destillation liefert eine Ausbeute von 0,2% eines, bei gewohnlichem 

Warmegrad, infolge eines groBen Gehaltes an Palmitinsaure festen Oles. 
Es erstarrt schon bei + 30 0 bis 35 0 • Geruch angenehm, moschusartig. 
Dichte 0,900. 

Anwendung. Bei der Bereitung von Blumenduft. 

Oleum Abietis. 01. Pini silvestris. 01. Pini Foliorum. 
01. Lanae Pini. 

Kiefernadelol. FichtennadelOi. WaldwollOi. EdeItanneniil. Edeltannennadeliil. 
Essence d'aiguilles de pins. Essence de laine de foret. Oil of pine needles. 

Wird aus den frischen Fichtennadeln oder den jungen Zweigen von Pinus 
abies, Pinus silvestris, Pinus alba, Abies pectinata und anderen Pinus- und 
Abiesarten meist als Nebenerzeugnis bei der Bereitung der Waldwolle, 
die zu Matratzen benutzt wird, und des Fichtennadelextraktes oder Wald
wollextraktes gewonnen. Die jungen Sprossen oder Nadeln iibergieBt man 
mit 5 Teilen siedendem Wasser, laBt eine Nacht hindurch stehen und destil
liert das atherische 01 abo Will man das Extrakt bereiten, verfahrt man 
zuerst genau so, dampft aber dann die abgepreBte Fliissigkeit bei maBiger 
Erhitzung bis zu einem diinnen Extrakt ein. Dem erkalteten Extrakt setzt 
man dann unter Umriihren etwas FichtennadelOl zu, Extractum Pini 
silvestris. Fichtennadelextrakt. Zu beachten ist, daB Fichten
nadelextrakt vielfach durch gereinigte Sulfitlauge gestreckt wird und als 
"Fichtennadelextrakt Handelsware" in den Handel kommt. Oder es 
sind iiberhaupt nur Kunsterzeugnisse. Solche sogenannten Extrakte ent
halten vielfach freie schweflige Saure oder Sulfite. 

Das 01 ist diinnfliissig, meist schwach griinlich gefarbt; von an
genehmem, balsamischem Geruch. Dichte 0,905--0,925. 

Echtes Waldwollol lOst sich in starkem Weingeist und Ather vol!
standig. Von 90 prozentigem Weingeist brauch t es zur Losung 0,5-1 Raumteil. 

Buchheister·Ottersbach. I. 15. AUf!. 30 
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GroBe Mengen eines billigeren FichtennadelOls kommen aus Sibirien, 
wo die DestiIIation im April und Mai vorgenommen wird. Dieses 01 findet 
groBe Verwendung fiir technische Zubereitungen, wie Schuhglanz, Lacke, 
kiinstIiche Terpentinole und zur Herstellung des synthetischen Kampfers. 

Die feinsten Ole, Edeltannenol oder EdeltannennadelOl, kommen aus 
dem Schwarzwald und Niederosterreich. 

Auch in Amerika werden sellr groBe Mengen von Fichtennadelol her
gestellt, aber meist in Amerika fiir Schuhglanz und Wagenschmiere selbst 
verbraucht. Man unterscheidet hier vor alIem das Hemlock- oder 
Spruce - Tannennadelol, von dem jahrlich etwa 50000 Pfund, und 
das Zedernblatterol, wovon jahrlich etwa 20000 Pfund hergestelIt 
werden. 

Anwendung. Zu Einreibungen; zur Darstellung der Fichtennadel
seife; gleichwie das Fichtennadelextrakt als Zusatz zu Badern; zu Ein
atmungen und zur Darstellung des Tannenduftes. 

Von Terpentinol untersc heidet es sich durch seine volIige LOBlichkeit 
in Weingeist. 

Bestandteile des Ols: 5% Bornylazetat, Pinen und Limonen. 
DaB Bornylazetat, auch Borneolazetat, der Essigsaure

bornylester ClOH170C2HaO, der wichtigste Bestandteil der Fichtennadel
ole, wird kiinstlich hergestellt durch DestiIIation von Borneol, dem Haupt
bestandteile des Kampfers, mit wasserfreier Essigsaure und Schwefelsaure. 
Es sind farblose KristaIIe, leichtloslich in Weingeist und Ather, die den 
Geruch nach Tannennadeln zeigen. Sie finden Verwendung zur Bereitung 
von Tannenduft. 

Oleum AbsYntbii. Wermutiii. Essence d'absinthe. Oil of wormwood. 

Wird aus dem frischen, seltener aus dem getrockneten bluhenden 
Kraute gewonnen. Frisch ist es dunkelgriin bis blaugrun, spater braun 
und wird dann immer dickfliissiger. Durch Rektifikation iiber Kalk liiBt es 
sich farblos darstellen. Geruch und Geschmack sind kraftig, stark, dem 
Kraut ahnlich. Dichte 0,900-0,955. Siedepunkt bei 180°-205° C. In 
2-4 Teilen 80 prozentigem Weingeist klar IOslich; bei Zusatz von Wasser 
scheidet es sich zum Teil milchig abo 

Anwendung. Fast nur zur Likorbereitung. Vor allem friiher in der 
Schweiz und Frankreich zur Bereitung des Absinths. Jetzt in beiden 
Landern fiir diesen Zweck verboten. Auch die Verwendung des Ols fiir 
Rezepturzwecke ist unter Aufsicht gestellt. Auch in Deutschland ist der 
Handel mit Wermutol unter gewisse Vorschriften gestellt. 

Das 01 soIl bei anhaltendem GenuB ungemein schadigend auf die 
Gehirnnerven wirken, es soIl zum Wahnsinn fiihren. 

Bestandteile. Thujon und Thujylalkohol. 
Wermutol wird heute in Nordamerika hergesteJIt (vgl. Wermut), 

wahrend friiher Frankreich das meiste 01 Iieferte. Auch Schimmel & Co., 
Leipzig, haben die DestiIIation aus Wermut eigenen Anbaues aufgenommen, 
deutsches Wermutol, und liefern fiir den Handel auch ein terpen
freies 01. 

P r ii fun g auf etwaigen Zusatz von Terpentinol durch die Loslichkeits
probe in 80prozentigem Weingeist. 
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6leum Amygdalamm amararum. Blttermandelol. 
Essence d'amandes anu\res. on of bitter almonds. 

Es ist in den bitteren Mandeln (siehe Amygdalae amarae) nicht fertig 
gebildet, sondern entsteht erst allmahlich durch die Einwirkung des Emul
sins auf das Amygdalin bei Gegenwart von Wasser. Das Emulsin ist nach 
neuerer Anschauung ein Gemenge verschiedener Enzyme, denen man die, 
Bezeichnungen Amygdalase, Prunase, OxynitriIase und Oxynitrilese ge
geben hat, und die samtlich zur "Oberfiihrung des Amygdalins in die End
ergebnisse beitragen. Das Amygdalin zerfallt hierbei schlie.6lich in Bitter
mandelol, Blausaure und Zucker. 

COOH27NOU + 2 H20 = C.H&COH + HCN + 2. C.H1ZO. 
Amygdalin + Wasser = BittermandelOl + Blausaure + Zucker. 

Die Spaltung des Amygdalins vollzieht sich wahrscheinlich ill zwel 
Vorgangen: 

CZoHz7NOn + H20 = C14H17NOe + CeRuOe 
Amygdalin + Wasser = Mandelnitrilglykosid + Zucker. 

CI4H17N06 + H20 = C.H5COH + HCN + CSHItO. 
Mandelnitrilglykosid + Wasser = Benzaldehyd + Blausaure + Zucker. 

Die Darstellungsweise ist etwa folgende: Bittere Mandeln oder vielfach 
Aprikosenkerne und Pfirsirihkerne, die besonders aus Kleinasien, Damaskus, 
Kali£ornien, China und Japan in den Handel kOlIlmen, werden durch Walzen 
zerkleinert und dann durch Pressen yom fetten Ole befreit. Hierbei ist 
gro.l3ere Warme zu vermeiden, da das Emulsin bei 800 seine Wirksamkeit 
ganzlich verliert. Die Pre.l3kuchen werden gepulvert, mit einer nicht zu 
gro.l3en Menge Wasser angeriihrt und der diinne Brei wird in der geschlossenen 
Destillierblase einige Stunden sich selbst iiberlassen. Die DestiIlation er
foIgt dann mit Manteldampf. 

Das Bittermandelol befindet sich, da es spezifisch schwerer ala Wasser 
ist, am Boden der Vorlage. Das dariiberstehende Wasser wird bei gro.l3erem 
Betrieb immer wieder zur Destillation neuer Mengen benutzt; bei der letzten 
Destillation wird durch Auflosen von Glauhersaiz das darin geloste 01' 
abgeschieden. Zum Teil wird aber auch das Destillationswasser selbst in 
den Handel gebracht: es ist das Aqua Amygdalarum amararum. 
Dies enthii.lt au.l3er gelostem Bittermandelol, das sich in Wasser verhaltnis
mii..l3ig stark lost, den gro.l3ten Teil der aus dem Amygdalin entstandenen 
Bla.usaure. Der. letzte Teil der Blausaure ist in dem atherischen Ole 
gelost, und mit ihm chemisch verbunden zu Benzaldehydcyanwasser
stoff CeHsCOH. HCN, bzw. Benzaldehydcyanhydrin, Mandelsii.urenitril 
C.HsCH(OH)CN, so daB die Saure durch Rektifikation nicht davon ge
trennt werden kann. 01. Amygdalarum amararum cum Acido 
hydrocyanico. SolI das Bittermandelol davon befreit werden, so geschieht 
dies durch Schiitteln mit Kalkmilch und Eisenvitriol und nachherige Rekti
fikation. 

Auch bei der DestiIlation der Kirschlorbeerblatter wird neben dem 
Aqua Laurocerasi eine kleine Menge iitherisches 01 gewonnen, das 
im Geruch ein klein wenig abweicht, sonst aber dem Bittermandelole 
gleichwertig ist. 
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Fiir die Zwecke der Likorbereitung und Backerei, die ja hauptsachlich 
fiir den Drogenhandler in Betracht kommen, mull das 01 von der Blau
S9. ure befreit sein, da es im anderen FaIle stark giftig wirkt. Ole u m 
Amygdalarum amararum sine Acido hydrocyanico. Auch 
das Deutsche Arzneibuch verlangt unter der Bezeichnung Benzaldehyd 
ein blausaurefreies 01. 

Das BittermandelOl stellt eine schwach gelblich gefarbte, stark licht. 
brechende Fliissigkeit dar, von 1,046-1.050 Dichte und starkem Bitter
mandelgeruche. Das spezifische Gewicht wird um so haher, je mehr Blau
saure das 01 enthalt. Der Siedepunkt schwankt zwischen 178°-182°. 

Seiner chemischen Zusammensetzung nach stellt es sich dar als Benz
aldehyd; seine Formel ist CaH6COH. Es nimmt begierig 8auerstoff aus der 
Luft auf und wird dadurch zu Benzoesaure C6H6COOH; Licht und Feuchtig
keit fordem diesen Vorgang. In altem Ole zeigen sich daher haufig ausge
schiedene Kristalle von Benzoesaure; ebenso bilden sich am Stopsel durch 
hangengebliebene Tropfchen deutliche Kristallkrusten. 

Das 01 wird vielfach auch kiinstlich hergestellt, entwedCf nach dem 
Kolbeschen Verfahren durch Einwirkung von Natriumamalgam auf Benzoe
saure oder aus dem Toluol CaH6CHa' Man fiihrt das Toluol zuerst in Benzyl
chlorid iiber, in CaH6C~Cl, indem man Toluol zum Sieden bringt und mit 
Chlor behandelt, oder indem man im Sonnenlicht Chlor in Toluol leitet. 
Die entstehende farblose Fliissigkeit vermischt man mit 10 Teilen Wasser 
und 1,4 Teilen Bleinitrat, kocht 3-4 Stunden und leitet wahrend des 
Kochens langsam einen Strom Kohlendioxyd hindurch. Darauf destilliert 
man die Fliissigkeit abo 

Oder man fiihrt das Toluol in Benzalchlorid iiber, in CaH6CHCI2 , indcm 
man siedendes Toluollang~ Zeit mit Chlor behandelt, und erhitzt das Benzal
chlorid mit Natronlauge unter Anwendung von Druck. 

C.HoCHC12 + 2 NaOH = CsHoCHO + 2 NaCI + ~O 
Benzal- + Natrium- = Benz- + Natrium- + Wasser. 
chlorid hydroxyd aldehyd chlorid 

Die so hergestellten Ole sind blauaaurefrei. Die vielfach kii ns't
liches Bittermandelol genannte Fliissigkeit, die als Mirbanol, 
Essence de Mirbane, in den Handel kommt, ist in Wirklichkeit Nitro
benzol CaHoN02 und wird durch die Einwirkung rauchender Salpeter
saure auf Benzol hergestellt. Der Geruch ist dem des BittermandelOles 
ahnlich, jedoch darf Nitrobenzol nicht fiir kosmetische Mittel oder zu Kopf
lausen;titteln verwendet werden, da dadurch leicht Vergiftungserscheinungen 
eintreten. Fiir Genullzwecke ist es ebenfalls strengstens zu vermeiden, da 
es star k giftig wir kt. Es stellt eine gelbliche bis gelb-braunliche Fliissig
keit dar, ohne das starke Lichtbrechungsvermogen des BittermandelOles. 
Seine Dichte ist 1,160-1,200; es ist in Wasser fast gar nicht und nur 
wenig in Weingeist lOslich. 

Priifung des BittermandelOls. 
1. Auf etwaigen B I a usa u reg e h a I t untersucht man in folgender 

Weise. 0,2 g 01 werden in einem Probierrohrchen mit 10 g Wasser und 
einigen Tropfen Natronlauge geschiittelt und mit ein wenig Ferrosulfat 
und einem Tropfen Eisenchloridlosung schwach erwarmt, darauf mit 
Salzsaure angesauert. Es darf sich nach einigen Stunden weder ein blauer 
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Niederschlag von Berlinerblau noch eine griinblaue Farbung bemerkbar 
machen. 

2. Auf Chlorgehalt, der sich bei kiinstlich hergesteJltem Bitter
mandelol vorfindet, priift man: Ein Stiick zusammengefaltetes Filtrier
papier wird mit 0,2 g 01 getrankt und in einer Porzellanschale ver
brannt. 

Die ru.llenden Dampfe fangt man in einem mehrmals mit destilliertem 
Wasser ausgespiilten GefaBe von 1 Liter Inhalt auf, spiilt mit 10 ccm 
destilliertem Wasser aus, filtriert und fiigt einige Tropfen Salpeter
saure und Silbernitratlosung hinzu, - fS dad sich kaum eine Triibung 
zeigen. 

3. Bittermandelol soIl mit Chi 0 r 0 for m verfalscht vorkommen. 
Priifung hierauf siehe Einleitung. 

4. Die gewohnliche Verfiilschung ist die mi~ M i r ban 0 I, Nitro
benzol. Man erkennt sie leicht durch Losung des fra:glichen Oles in 
Wasser; 2 Tropfen geben mit 60--300 Tropfen Wasser eine klare Losung. 
Bleibt etwas ungelost, so erscheint das 01 verdiichtig und man ver
fihrt zur sicheren Erkennung eines Zusatzes von Mirbanol folgender
maBen: 

Man lost 1 g Bittermandelol in 8 g Weingeit!t auf, tiigt 1 g Xtzkali 
hinzu, erhitzt das Ganze so lange, bis zwei Drittel des Weingeistes verfliich
tigt sind, und stellt dann beiseite. War das Bittermandelol rein, so hat 
man nur eine klare, braune Fliissigkeit, die ohne aIle kristallinischen Aus
scheidungen in jedem Verhiiltnisse mit Wasser mischbar ist. Enthielt es aber 
Nitrobenzol, so findet man je nach dem Grade der Verfalschung eine groBere 
oder kleinere Menge einer harten, braunen, kristallinischen Masse ausge
schieden; die dazwischenliegende alkalische Fliissigkeit ist ungefarbt. Diese 
Probe liiBt noch 4% Nitrobenzol erkennen. Oder man lOst 1 g 01 in 
25 ccm Weingeist, fiigt 25 ccm Wasser hinzu, liiBt auf die Fliissigkeit so 
lange 3 g Zinkfeile und 10 ccm verdiinnte Schwefelsiiure unter Erwarmen 
auf dem Wasserbad einwirken, bis der BittermandelOlgeruch verschwun
den ist, verdunstet den Alkohol, filtriert und kocht mit einigen Tropfen 
einer filtrierten Chlorkalklosung (1 + 9). Es darf sich keine rote oder pur
purviolette Farbung zeigen. 

5. Auch eine Verfalschung mit A I k 0 hoi ist haufig, sie wird schon 
durch die geringere Dichte gekennzeichnet. 

Das Bittermandelwasser, Aqua Amygdalarum amararum 
cum Acido hydrocyanico, wird in der Heilkunde als Hustenmittel 
und schmerzIinderndes Mittel gewohnlich mit Morphium zusammen ange
wendet. Das D.A.B. lal3t es durch Auflosen von 11 Teilen Mandel
sa u r e nit r iI, das eine gelbe nach Bittermandelol riechende Fliissigkeit 
darstellt, in 500 Teilen Weingeist und Hinzufiigen von 1489 Teilen Wasser 
herstellen. Es enthalt 0,10/ 0 Zyanwasserstoff. Den Gehalt an Zyan
wasserstoff bestimmt man durch Titration mit Zehntel-Normal-Silber
nitratlosung. Man verdiinnt 25 g Bittermandelwasser mit 100 ccm destil
liertem Wasser, setzt 2 ccm Kaliumjodidlosung (1 + 9) und 1 ccm Am
moniakfliissigkeit hinzu und unter fortwiihrendem Umriihren so lange 
Zehntel-Normal-Silbernitratlosung, bis eine gelbliche Triibung eingetreten 
ist. Es sollen hierzu 4,58-4,95 ccm Zehntel-Normal-SilbernitratloBung 
erforderlich sein. 
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Oleum Andropog6ni8 citrati. 
Lemongrasiil. Indlsches Verbenaiil. ZitronengrasiiI. 

Essence de lemongrass ou de vervelne des Indes. Oil 01 lemongrass. 
Unter diesem Namen kommt von Ostindien, und zwar hauptsiichlich von 

der Malabarkiiste iiber Kochin, von Reunion, in kleinen Mengen auch von Cey
lon und Java, das 01 des in ganz Indien heimischen Zitronengrases, Andro
pogon citratus, Cymbopogon flexuosus Stapf. . Dieses Gras solI ein Mittel 
zur Bekiimpfung der Schlafkrankheit sein, indem die Tsetsefliege, die als 
Ubertriigerin der Krankheit angesehen wird, Widerwillen gegen di('se Grasart 
hat. Die Destillation beginnt im J wi, nach dem Einsetzen der Regenzeit, 
und wiihrt bis in den Januar hinein. Das sog. westindische 01, abstam
mend von Cymbopogon citratus, kommt von Barbados; Jamaika, auch von 
Mexiko und Brasilien; diese Ole sind meist sehr schlecht loslich. Das Lemon
grasollst gelbrotlich bis briiunlich. leicht beweglich und von angenehme~, 
zitronenartigem Geruch und Geschmack .. Dichte 0,899-0,903. Schon in 
.2-3 Teilen 70prozentig!lm Weingeist kIar loslich. Auch von Formosa 
kommt Lemongrasol in den Handel, das den westindischen Olen iihnlich i~t. 

Bestandteile. ZitraI70-85%. Geraniol. 
Anwendung. Zur Herstellung von Blumendiiften, besonders kiinst

licher Veilchenriechstoffe, ferner in de~ Seifenbereitung und zur Darstellung 
des Zitrals. 

Piiifung. Es wird oft mit Rizinusol und Terp~ntinol verfiilscht. 
AuBer durch die Loslichkeitsprobe stellt man die Verfiilschung durch die 
Fettfleck- und die Get:nchprobe fest. Dies ist auch not.ig, weil sich im 
Hp.ndel Ole aus Ostindien befinden, die schwer' loslich sind. Man destilliert 
in Ostindien auch ein wei.Bstengliges und ein rotstengliges Gras, deren 
Stammpflanzen noch nicht feststehen, das weiBstenglige soIl von Cymbo
pogon albescens abstammen. Das 01 aus weiBstengligem Grase gibt mit 
70 prozentigem Weingeist keine klare Losung, der Gerucb ist auc~ mehr 
dem Zitronellol iihnlich. 

Oleum Anethi. DUliil. Essence d'aneth. on of din. 
Wird aus den Friichten von Anethum graveolens gewonnen; es ist 

bla.Bgelblich; der Geruch is~ dem der-Friichte gleich, der Geschmack sii.6lich
brennend. Dichte O,895-0,9~5. Lei~ht losli~h in starkem Weingeist und 
Ather; ferner lOsJich in 5-8 Teilen 80prozentigem Weingeist. Auf die 
Loslichkeit in 80prozentigem Weingeist ist besonders zu achten, da Dillol 
aus Galizien mit Fenchelol verfalscht in den Handel kommt. Dies~s ver
fiilschte 01 zeigt auch ein hOheres spezifisches Gewicht 0,942. 

Bestandteile. Limonen, Karvon und Paraffin. 
Anwendung. Ah Kiichengewiirz. 

Oleum Ang~licae. EngelsuB. oder AngeUkaiiI. 
Essence d'angellque. 011 01 angeliea. 

SoIl nur aus der Wurzel von Archangelica officinalis bereitet werden. 
Das vielfach im Handel vorkommende, aus den Friichten gewonnene 
und so fii.lschlich als 01. Angelicae e Seminibus, Angelikasamenol, 
bezeichnete 01 ist weniger fein von Geruch. D.as 01 ist fast farblos, von 
krii.ftigem Geruch und gewiirzhaftem, brennendem Geschmack; es lost mch 
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in 6 Teilen 90 prozentigem Weingeist klar auf, verharzt sehr leicht, wird 
dann braun und nimmt einen sehr unangenehmen Geruch an. Dichte n. 
D.A.B. 0,848-0,913. 

Bestandteile. Phellandren, Methylathylessigsaure und Oxypentade
zylsaure. 

An wen dun g. Zur Likorbereitung und Her8tellung von Blumendiiften. 

Oleum animale foetidum seu crudum. Tierol. FranzosenOi. 
HlrschhornOi. Bremsenol. Anlmalischer Teer. Knochenteer. 

Essence de corne de cerl. 
Das unter diesen Namen vorkommende 01 gehOrt, streng genommen, 

nicht hierher. Es ist ein sog. Brenzol, gewonnen bei der trockenen Destil
lation tierischer Stoffe, wie Knochen, Leder, Wolle, Leim, neben Ammoniak 
und Ammoniumkarbonat; meistens als Nebenerzeugnis bei der Darstellung 
von Knochenkohle und Blutlaugensalz aus der Knorpel-, Leim- und Fett
masse der Knochen. Es ist eine schwarze, teerartige Fliissigkeit von stinken
dem, widerlichem Geruch und ziemlich stark alkalischer Reaktion. Bei 
langerem Stehen scheidet sich oft eine wasserige Flussigkeit abo Das 01 
enthiilt neben zahlreichen Brenzstoffen, Pyrrol, Ammoniakverbindungen und 
Pyridinbasen, 30% fluchtiges 01, das den pflanzlichen atherischen Olen ahn
lich ist. Dieses fliichtige 01 kummt gleichfalls in den Handel unter dem N amen 

Oleum animale aethereum oder DippeIii. l.therisches Tierol. DippelOl. 
Huile animale de Dippel. 

Es wird durch Destillation und nachfolgende Rektifikationen aus dem 
rohen Tierole gewonnen. 

Frisch farblos, spater gelb werdend, sehr diinnflussig. Dichte 
0,760-0,840. Es reagiert alkalisch und teilt diese Reaktion dem damit 
geschiittelten Wasser mit. Der Geruch ist eigentiimIich, aber nicht so 
unangenehm wie der des rohen Oles. 

An wend ung. Hier und da innerlich gegen Erkrankung der Nerven, 
gegen Krampfe und als wurmwidriges Mittel. 

Das RohOI dient namentlich in der Tierheilkunde als auBerliches Heil
mittel, ferner auch als Wanzenvertl'eibungsmittel, als Schutzmittel gegen 
Fliegen, zum Fernhalten von Kaninchen von Feldern und jungen Baum
anpflanzungen usw., indem man damit getrankte Lappen an den Stammen 
anbringt oder die Stamme ein wenig damit bestreicht. Ebenfalls als 
Mause- und Rattenvertreibungsmittel, indem man es in die Gange ein
gieBt, und ferner zur Herstellung von Vergallungsmitteln, Denaturierungs
mitteln fiir Spiritus. 

Oleum Anisi stellati. Oleum Badiani. SternanlsOi. BadlanOl. 
Essence de badiane. Oil 01 star anise. 

Wird aus den Friichten von Illicium verum Hooker (s. Fructus Anisi 
stellati) dargestellt. Es ist farblos, hOchstens schwach gelb und von starkem 
Anisgeruch; der Geschmack ist suB, hinterher brennend, Dichte n. 
D.A.B. 0,979-0,989. Es gleicht in seinem Au.6eren fast ganzlich dem 
Anisole, solI nach Schimmel & Co. zwischen + 14 Q und + 18 Q erstarren; 
alteres 01 tut dies selten. Um den Erstarrungspunkt festzustellen, mu.6 
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das 01 auf + 10° abgekiihlt sein. Wenn notig, mgt man etwas festes 
AnisOl hinzu, um das 01 iiberhaupt zum Erstarren zu bringen. Loslich in 
3 Teilen 90prozentigem Weingeist. Diese Losung muB Lackmuspapier 
gegeniiber unwirksam sein. Stark lichtbrechend. Schwerlosliche Ole sind 
meist verfalscht, z. B. mit fettem 01 oder MineralOl. 

Es kommt in groBen Mengen aus China, und zwar aus den siidwest
lichen chinesischen Provinzen Kwang-Si und Kwang-Tung iiber Kanton 
in ganzen und hal ben Kisten mit je zwei oder vier Blechkanistern. Das so 
eingefiihrte 01 wird meist nochmals mit Wasser rektifiziert. Eine besonders 
geschiitzte Sorte ist das sog. Tongking-Sternanisol aus Franzosisch
Tongking in Hinterindien und hiervon wieder die Handelssorte Rote 
Schiffs mar ke. Auch in Deutschland wird aUB den trockenen Friichten 
das 01 destilliert. 

Von dem Ol. Anisi vulgaris unterscheidet es sicrl. hauptsachlich durch 
den Geschmack infolge des Gehalts an Safrol. Es darf aber nach dem 
D.A.B. 6 anstatt des gewohnlichen Anisols abgegeben werden. 

Bestandteile. Pinen, Phellandren, Anethol 80-89%, Safroi, Ter
pineol, Zineol, Hydrochinonathylather, Methylchavikol und Anisaldehyd. 

Anwendung. Hauptsiichlich in der Likorbereitung. 
Unter der Bezeichnung Blumenol kommt ein Sternanisol in den 

Handel, das nicht aus den Bliiten des Sternanises gewonnen wird, sondern 
aus den unreifen Friichten. Der Erstarrungspunkt dieses Oles liegt 
zwischen + 9° bis + 13°. 

Oleum Anisi vulgaris. Anisol.~. Essence d'anis. Oil of anise. 

Es wird aus den Friichten von Pimpinella anisum, und zwar haupt
siichlich aus russischem Anis, vielfach jedoch aus den Abfiillen und der 
Spreu gewonnen und gleicht in seinem alli3eren Verhalten ziemlich genau 
dem Sternanisole (s. d.); der Erstarrungspunkt liegt bei + 15 0 bis 19°, jedoch 
um so bOher, je mehr Spreu zu seiner Darstellung verwandt ist. AuBerdem 
biiBt Anisol durch langes Lagern an Kristallisationsvermogen ein und er
starrt schlieBlich iiberhaupt nicht mehr. Loslich in 3 Teilen 90prozentigem 
Weingeist. Dichte n. D.A.B. 0,979-0,989. Es besteht aus Anethol und 
etwa 12% eines nicht sehr angenehm riechenden Kohlenwasserstoffes. 
Das Anethol, ClOH120, der sauerstoffhaltige Bestandteil des Oles, 
wird rein in den Handel gebracht und verdient in der Likorbereitung 
seines feineren Geschmackes halber die groBte Bedeutung. Es bildet 
eine weiBe , kristallinische Masse von wiirzigem Geruch und siiBem 
Geschmack. Sein Schmelzpunkt liegt gewohnlich bei 21 °_22°, darf nicht 
unter 15° zuriickgehen; die Dichte betriigt bei + 25° 0,985. Anethol 
lOst sich in 2 Teilen 90 prozentigem Weingeist klar auf. 

Die Gesamtherstellung Deutschlands von AnisOl wird auf 30000 kg 
geschiitzt. 

1. Priifung auf Ph e n 0 I e. Der Losung des Anisoles in 3 Teilen 
90 prozentigem Weingeist fiigt man 7 Teile Wasser und einige Tropfen 
verdiinnte EisenchloridlOsung (1 + 9) hinzu. Das Gemisch darf nun nicht 
violett gefiirbt werden. 

2. Auf B lei und K u p fer. Man versetzt ein Gemisch von Anisol 
mit der durch etwas Salzsiiure angesiiuerten gleichen Menge Wasser mit 
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einigen Tropfen einer NatriumsulfidlOsung, so darf die wiisserige FliiBsig
keit nicht dunkel gefarbt werden. 

Bestandteile. Anethol, Anisketon usw. 
Anwendung. Innerlich als schleimlosendes oder die Bliihungen be

forderndes Mittel, ii uBerlich in 3~40 prozentiger alkoholischer Losung gegen 
Ungeziefer; ferner in bedeutenden Mengen zur Likorbereitung und Biickerei. 

Oleum Apii graveoIentis Foli6rum. Selleriebliitterol. 
Essence de leumes de celerie. on 01 celery leaves. 

Gewonnen durch Dampfdestillation aus den frischen Blattern des 
Selleriekrautes. Ausbeute 0,1%. Das 01 ist dunnflussig, griingelblich, 
von kriiftigem Selleriegeruch und -geschmack. Dichte 0,848-0,850. 
Klar loslich in 10 Teilen 90 prozentigem Weingeist. 

Be s tan d t e i I e. Zwei Kohlenwasserstoffe, Limonen, etwa 60% und 
Selinen, 10%; ferner Sedanolid und Sedanonsiiureanhydrid. 

Anwendung. Ais vorzuglicher Zusatz fur Suppenwurzen usw. 
Das aus dem Selleriesamen gewonnene 01, Ausbeute 2,5--3%, ist 

weniger fein von Geruch als das aus Bliittern. 

Oleum Aurlmtii ammo Oleum C6rticis Aurantii. 
Bltteres Pomeranzenol. Essence d'ecorces d'oranges ameres. 

Essence d'orange bigarade. on of bitter orange. 
Aus der Fruchtschale von Citrus aurantium amara und Citrus bigaradia, 

der in den Mittelmeerliindern heimischen bitteren Pomeranze, teils duroh 
Auspressen, teils durch Destillation gewonnen. Das PreBol ist bedeutend 
feiner von Geruch. Es ist gelbgrunlich, dunnfliissig und von bitter-gewurz
haftem Geschmack. Dichte 0,852-0,857, Siedepunkt 290°. Das destillierte 
01 ist frisch fast farblos, wird aber bald dunkler und dickflussiger. 
Pomeranzenollost sich erst in 1~15 Teilen 90prozentigem Weingeist. 
Mit Jod verpufft es. (Vorsich t!) 

Bestand teile. Limonen, Zitral. 
Anwendung. In der Likor-, Limonaden- und Blumenduftbereitung. 
Seit dem Erdbeben in Messina im Jahr 1908 hat man auch in West-

indien, hauptsiichlich in Jamaika, mit der Pressung von Pomeranzenol be
gonnen, man stellt sowohl bitteres wie siiJ3es Pomeranzenol her. Diese Ole 
kommen in kupfernen GefiiBen uber London in den Handel. 

Oleum Aurantii dulcis. Oleum portugallicum. 
ApfelsinenOi. StiDes Pomeranzenol. StiDes Orangenol. StiDes Orangen
scbalenol. PortugalOl. Essence d'ecorees d'OJ:anges douees. Essence de 

nllroll portugal. 011 of neroU portugal. 
Wi,d aus der Schale von Citrus aurantium sinensis, der Apfelsine, 

und zwar in gieicher Weise wie das bittere Pomeranzenol (s. d.), namentlich 
in Suditalien, Kalabrien und Sizilien, ferner auch in Amerika gewonnen. Je 
reifer die Fruchte sind, desto groBer ist auch der Gehalt an atherischem Ole. 
Kommt ebenso wie das bittere in kupfernenGefiiBen, Estagnons, in den 
Handel. Es ist gelb von Farbe, von suBlichem Apfelsinengeruch und -ge
schmack. Dichte 0,850. In 5-8 Teilen 90prozentigem Weingeist ist es 
loslich. Die Kalabreser Ole sind hiiufig dunkler und minderwertiger. Ais 
bestes gilt die Messinaware. 
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Dient mitunter zur Verfiilschung von Zitronen-, Bergamott- und 
bitterem Pomeranzenol. Das zuletzt genannte wird dadurch leichter in 
Weingeist loslich. 

Das echte Portugalol oder N eroli portugalol soIl aus den Bl ii ten 
der siiJ3en Orange hergestellt werden. Nach Schimmel & Co. ist ein solches 
01 aber iiberhaupt nicht 1m Handel. 

Bestandteile. Limonen, Zitral. 
Anwendung. In der Likor-, Limonaden- und Blumenduftbereitung. 

Oleum Aurantii Florum oder 01. Neroli oder 01. Naphae. 
Orangenbliiteniil. NeroliiiL Essence de neroli. Oil of neroli. 

Wird in Siidfrankreich, umNizza und Grasse, aUB den Bliiten der bitteren 
Pomeranze und auch der Apfelsine dargestellt. Die Bliiten werden Anfang 
Mai gepfliickt, und zwar betrii.gt die Ernte in Frankreich durchschnittlich 
3 Millionen kg. Auch in Spanien, Siiditalien und Algier, in der Gegend von 
Blida, hat man mit der Destillation des Oles begonnen. In Tunesien, in 
der Gegend von Nabeul, werden jiihrlich etwa 200000 engl. Pfund Orangen
hliiten verarbeitet, die etwa 200 Pfund iitherisches 01 liefern. Orangen
bliitenol ist frisch schwach gelhlich, wird aber bald dunkel, mehr rot und 
dann dickfliissiger. Der Geruch ist fein, bei alten Olen streng, sogar wider
lich. Dichte 0,870-0,881. Die Reaktion ist neutral. Loslich in 1-2 Teilen 
80prozentigem Weingeist. Die Losung schillert violettblau. Weiter ver
diinnt sqhillert die Losung weiI3Iich und scheidet bei liingerem Stehen 
Stearopten, Nerolikampfer aus. Mit Jod verpufft es. Schiittelt man 
Neroliol mit konzentrierter NatriumbisuIfitlOsung, zeigt es eine Rotfiirbung. 
1m Handel unterscheidet man drei Sorten. 

1. Oleum Neroli petale solI aus den von den Kelchen befreiten 
Bliiten dargestellt werden. 

2. Oleum N eroli bigarade, wird aus den Bliiten der Bigarade
apfelsine, denen vielfach noch Bliitter un~ Fruchtschalen beigemengt sind, 
hergestellt. 

3. Oleum Neroli petit grain, Essence de petit grain, enthiilt 
nur wenig Bliitenol; wird fast ausschlie.l3lich aus den Bliittern und den un
reifen kleinen Friichten wildwachsender Orangenbaume hergestellt. Dieses 
01 kommt in gro.l3en Mengen aus Paraguay; so wurden im Jahr 1926, etwa 
73800 kg ausgefiihrt, die von 30 Petitgrainolfabriken hergestellt waren. 
Das 01 kommt in Blechbiichsen von 2-3 kg in den Handel. Es liefern erst 
300 kg Blatter 1 kg 01. 

Vielfach werden auch die Bliiten mit einem Zusatze von Oleum Berga
mottae destilliert. 

Bestandteile des Orangenbliitenoles: Limonen, I,inalool, Linalyl
azetat, Geraniol, Anthranilsauremethyiester. 

Pl'iifung. Bei dem hohen Werte des Neroliols ist es zahllosen Ver
fiilschungen ausgesetzt, entweder mit biIIigeren Sorten oder mit Schalenolen. 

Geruch und Geschmack miissen auch hier den besten Ma.l3stab ab
geben. Den Geschmack priift man, indem man einen Trop£en 01 mit 
etwas Zucker innig verreibt und in Wasser lost. War das OI rein, so ist 
der Geschmack gewiirzhaft, kaum bitterlich; bitter dagegen, wenn es mit 
Bergamott- und ahnlichen Olen versetzt war. Von Wert ist £erner die 
Loslichkeitsprobe in Weingeist. 
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Als Nebenerzeugnis bei der Destillation des Nerolioles wird das Aq ua 
Florum Aurantii, Aqua Naphae, das Orangenbliitenwasser des 
Handels gewonnen. Es kommt in groBen kupfernen GefaBen, Estagnons, 
als duplex, triplex oder quadruplex, zweifach, dreifach oder vierfach in 
den Handel; es besitzt einen, vom 01. Neroli verschiedenen Geruch. Die Ur
sache liegt darin, daB in der Orangenbliite zwei Riechstoffe vorhanden 
sind: ein in Wasser unloslicher und ein darin IOslicher. Letzterer er
teilt dem Aqua Aurantii Florum seinen Geruch und ist im Geruch bedeutend 
feiner als das eigentliche atherische 01 des Handels. 

Stellt man Orangenbliitenwasser, wie das haufig geschieht, durch 
Schiitteln mit Oleum Neroli dar, so hat ein solches Wasser nicht nur einen 
a~deren Geruch als das echte, sondern es laBt sich auch chemisch von diesem 
unterscheiden. Versetzt man namlich Orangenbliitenwasser mit Salpeter
saure, so farbt sich das echte rosenrot, das kiinstliche nicht; ein Beweis, 
daB die beiden Ole voneinander verschieden sein miissen. 

Anwendung. 01 und Wasser vor allem zur Bereitung von Blumen
diiften, zu Likoren, in der Fein- und Zuckerbackerei und zu sonstigen Ge
nuBmitteln. 

Seit 1895 bringen Schimmel & Co. ein s yn thetisches N eroliol von 
ausgezeichneter Beschaffenheit in den Handel. Der Duft dieses Praparates 
ist fast noch feiner als der des echten, weil die in dem echten enthaltenen 
Kohlenwasserstoffe fortgelasscn sind. Der Preis dieses kiinstlichen Nerolioles, 
das den besten Marken des natiirlichen Oles gleichwertig ist, stellt sich be
deutend niedriger als der des natiirlichen Oles. Unter der Bezeichnung 
N eroli n bringen Schimmel & Co. weiBe, schuppige Kristalle in den Handel, 
Beta-Naphtholathylather, von dcm Geruche der Orangenbliiten. 

Oleum Balsami Copaivae. Kopaivaiil. 
Essence de baume de copahu. on of copaiba. 

1st ein Bestandteil des Kopaivabalsams (siehe diesen), aus dem es durcb 
Destillieren mit Wasser gewonnen wird. Farblos oder blaBgelblich, diinn
fliissig, von wiirzigem Geruch und gleichem, brennendem Geschmack. 
Dichte 0,889-0,910. In etwa 50 Teilen Weingeist ist es loslich und in 
jedem Verhaltnisse mischbar mit Ather, Chloroform und Schwefelkohlen
stoff. Mit konzentrierter Salpetersaure verpufft es schon in der Kalte; mit 
Schwefelsaure erhitzt es sieh stark. Kommt aueh aus Afrika. 

Anwend ung. In der Heilkunde in gleieher Weise wie Balsamum 
Copaivae. SoIl aueh vielfaeh zur Verfalschung teurer Ole dienen. In groBen 
Mengen in der Malerei. 

Prufung. Verfalsehung mit Gurjunbalsamol stellt man fest, indem 
man einen Tropfen des Oles in 3 eem Eisessig lost, der Losung zwei 
Tropfen einl'r frisch bereiteten 1 prozentigen Natriumnitritlosung hinzu
fiigt und das Ganze iiber konzentrierte Sehwefelsaure sehichtet. Die Eis
essiglosung qarf sieh innerhalb 5 Minuten nicht dunkelviolett farben. 

O]eum Bergamottae. BergBmottiil. 
Essence de bergamotte. Oil or bergamot. 

Aus den frisehen Fruehtsehalen von Citrus bergamia, der Bergamott
pomeranze, durcb Auspressen, selten durch Destillation gewonnen. Die 
Pressung geschieht entweder mit der Hand oder mit eigens dazu ~ergestellten 
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V orrichtungen, wo die Friichte gegen einen Schwamm gepreI3t werden, der das 
01 aufnimmt. Das Destillat der PreI3riickstande wird in der Heimat zum 
Verschneiden des gepreI3ten Oles benutzt. 

Der Baum wird in Siiditalien und Westindien angebaut, vor aHem wird 
das 01 von Kalabrien (Reggio) geschatzt. In Kalabrien wird das 01 durch
weg in kleineren Betrieben durch Bauern gewonnen, die iiber die vielen 
Dorfer und kleineren Stadte verteilt sind. Trotzdem diese Betriebe zum 
groI3ten Teile durch das Erdbeben am 28. Dezember 1908 zerstort sind, ist 
die Gewinnung des Oles doch sehr bald wieder aufgenommen worden. 
Die Ausfuhr des Oles geschieht jedoch infolge der Zerstorung von Reggio 
und Messina, die auch heute noch nicht vollig wieder aufgebaut sind, sondern 
zum Teil noch Triimmerhaufen bilden, auch iiber Katania und Palermo. 
Nach Schimmel & Co. wird auch auf der Inset Ischia Bergamottol her
gestellt. 1m Jahre 1926 wurden aus ltalien 167251 kg Bergamottol aus
gefiihrt. Davon aus Messina 116545 kg, aus Reggio 49874 kg, aus Katania 
497 kg, aus Palermo 335. 

Die dunkelgoldgelben Fruchtschalen liefern beim Pressen ein griin
gelbes bis dunkelgriines, zuweilen braunliches 01. Es ist anfangs fast immer 
triibe, kliirt sich aber allmahlich unter Abscheidung eines gelben Boden
satzes, der Bergapten genannt wird und geruchlos ist. Das 01 besitzt 
einen sehr kriiftigen, wiirzigen Geruch, bitteren Geschmack, ist diinnfliissig 
und hat eine Dichte von 0,883-0,886; Siedepunkt 180°-190° C. 

Es ist in 1/4-1/2 Teil90prozentigem oder 82,5prozentigem Weingeist 
IOslich und dem Verharzen stark ausgesetzt; mit Jod erhitzt es sich unter 
AusstoI3ung violetter Dampfe. Seine Reaktion ist meist s~uer. 

Uber die Farbe des Bergamottoles schreiben Schimmel & Co. nach in 
Reggio eingezogenen Erkundigungen folgendes: Frisch gepreI3tes Bergamott-
01 ist stets braunlich, nur wenn ha lbreife Friichte verwandt worden sind, 
erscheint es griinbraun. Die reingrune Farbung der meisten Bergamottole 
hat darin ihre Ursache, daI3 sich durch langeres Stehen in schlechtver
zinnten Estagnons Spuren von Kupfer IOsen. 

Bergamottol kommt in kupfernen Ramieren von 50 kg Inhalt in den 
Handel. 

Bestandteile. Limonen, Dipenten, Linalool, Linalylazetat; das 
Linalylazetat ist der fiir den Wert des Oles maI3gebende Teil und solI ein 
gutes 0134--40% davon enthalten. 

Anwendung. Zur Herstellung von Blumenduft. AuI3erdem in 
15 prozentiger weingeistiger Losung, auch mit Kalmustinktur zusammen, als 
Vorbeugungsmittel gegen Lause. 

P r ii £ u n g. 1. Das Bergamottol kommt sehr viel verfalscht in den 
Handel, namentlich mit Apfe 1 si nen s ch a len - und Po mera nz en 0 I. 
Diese Beimengungen sind zu erkennen durch sein Loslichkeitsverhaltnis in 
Weingeist; 10 Tropfen Bergamottol miissen mit 5 Tropfen Weingeist eine 
klare Mischung geben (siehe oben). 1st anderes 01 zugegen, so bleibt dieses 
ungelst. Mit Kalilauge geschiittelt, lOst sich Bergamottol vollstandig auf, 
die anderen Frl1chtschalenole nicht. 

Auch die Geruchprobe zeigt die Verfalschung gut an, namentlich 
wenn man in einem Schalchen etwa 10 Tropfen gelinde erwarmt. Das 
Bergamottol verdunstet zuerst, zuletzt tritt abel" deutlich der Geruch fremder 
Ole hervor.. 
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2. Bei der Priiiung auf einen etwaigen A,lkoholzusatz darf die 
Fuchsinprobe nicht angewandt werden; das Fuchsin wird von dem Ole gelost, 
sobald es langere Zeit aufbewahrt wird und infolgedessen Essigsaure enthaIt. 
Man wendet daher die Hagersche Tanninprobe an oder priift mit rotem 
Sandel. Reines 01 lOst den Farbstoff des Sandels nicht, dagegen tritt Losung 
ein, sobaId nur der geringste Zusatz von Alkohol vorhanden ist. 

Auch ein kiinstliches Bergamottol befindet sich im Handel, das 
in der Hauptsache aus LinalyIazetat besteht. 

Oleum Cajepo.ti. Kajeputol. Essence de cajeput. on of cajeput. 
Durch Destillation der frischen Blatter und Zweige von MelaleUca 

cajeputi oder minor und MelaIeuca leucadendron gewonnen. Beides sind 
strauchartige wiIdwachsende Baume und namentlich auf den MoIukken, 
besonders den Inseln Buru und Serang heimisch. Auf Java unn Madura 
werden die K a joe poe t i h - Baume angepflanzt. Man unterscheidet rot
holzige (merah) und wei.l3holzige (poetih) Baume. Dort, wo der Kajeput
baum wachst, gehen fast aIle andern Pflanzen bis auf eine bis 2 m hohe 
Grasart, das Alang-Alanggras, ein. Auf Buru sind rund 500 Destillations
anlagen, K e t e Is genannt, in Betrieb. In kleinen Holzschuppen befindet 
sich als Destillierblase ein unten offenes Fa.l3, das zur Aufnahme der zu 
destillierenden Blatter dient und in einer run den gu.l3eisernen Schale, K wali 
genannt, steht. Die Dauben des Fasses werden durch Ringe all8 den 
Fasern der Rotangpalme zusammengehaIten und durch die Rinde des 
Kajeputbaumes gedichtet. Das Fa.13 tragt einen HoIzring mit einem Blech
aufsatze, der in den Kupferhelm mit einem kupfernen Rohr miindet, durch 
das die Diimpfe in das Kiihlfa.13 treten. Als Vorlage benutzt man eine 
Flasche, in die unmittelbar iiber dem Boden ein kleines, etwa ein halbes 
Zentimeter weites Loch hineingeschliffen ist, und die in einem fast gleich 
hohen GefaBe steht, worin sich bis etwas iiber dem Loche Wasser befindet. 
Das FaB wird fest voll Blatter gepackt, mit Wasser gefilllt und das Ganze 
auf einem feuerfesten Herde erhitzt. In der Vorlage steht nun das Kon
densationswasser nach dem Gasetze der kommunizierenden Rohren genau 
so hoch wie in dem umgebenden Gefa.l3, allmahlich flieBt es in dem Gefa.13 
iiber, und es wird so lange destilliert, bis die Vorlage mit atherischem Ole 
gefilllt ist. Das gewonnene 01 wird an die Aufkaufer abgeliefert, die es in 
groBe SteingutgefaBe - T e m p a jan s - filllen und die griinliche Farbe 
durch Hineinlegen von Kupfermiinzen verstarken, ofter auch das 01 mit 
Petroleum verfaIschen. SchlieBlich wird as in Flaschen abgefiillt. Haupt
verschiffungsort ist Makassar. 

Das 01 kommt in Porter- und Weinflaschen, auch in kupfernen 
Ramieren, die in eigentiimliche Rohrkorbe, aus den Blattstielen der Sago
palme durch Zll8ammennageln hergestellt, verpackt sind, in den Handel. 
In jedem Rohrkorbe befinden sich 12 oder 25 Flaschen mit je 540g Inhalt, 
die in Abfalle von Kajeputblatter verpackt sind. Das 01 ist diinnfIiissig, 
von eigentiimlichem, kampferartigem Geruch und von hellblaugriiner Farbe. 
Lange Zeit dem Licht ausgesetzt wird es dunkelblaugriin. Die Dichte 
ist bei 15° 0,919; sein Siedepunkt beginnt bei 169° und steigt bis 275°, 
da das Kajeputol ein Gemenge verschiedener fliichtiger Ole ist. Das 01 
ist, abgasehen von dem Hineinlegen von Kupfermiinzen, auch infolge der 
Versendung in kupfernen Ramieren oft kupferhaltig. 
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Fiir den inneren Gebrauch wird ein kupferfreies rektifiziertes 
01 verlangt. Da aber bei der Rektifikation mit Wasser das Kupfer zum Teil 
mit iibergeht, mull es vorher entfemt werden. 

Man erreicht dies durch Behandeln mit einer Losung von Kalium
ferrozyanid, und zwar geniigt 1 Teil Salz auf 50 Teile 01. Etwaiges 
Kupfer falIt als brauner Niederschlag aus und kann durch Filtration 
entfemt werden. 

Rektifiziertes 01 ist farblos, hochstens schwach gelblich. Dichte 
bei 15° 0,900-0,915. 

Bestandteile. Zineol, Terpineol, Terpenylazetil.t. 
A n we nd u ng. Innerlich als krampfstiIlendes Mittel und gegen Asthma; 

i.i.ullerlich gegen Gliederrei6en, Zahnweh, als Zusatz zu Geharol, Mund- und 
Zahnwassern. 

Priifung. 1. Kajeputol soil mitunter mit Terpentinol und Ros
mar in 0 1 verli.i.lscht werden, doch kann man diese beiden an ilirem Ver
halten zu Jod erkennen, da reines Kajeputol sich mit Jod nicht,erhitzt. 
Auch die Loslichkeitsprobe gibt einen Anhaltpunkt. Es mull sich in 
jedem Raumteile 90prozentigem Weingeist losen. 

2. Zugesetzter K amp fer, eine Verfalschung, die ebenfalls vor-" 
kommt, wird erkannt, wenn man einige Tropfen 01 in Wasser fallen 
lallt und gelinde umriihrt. 1st Kampfer zugegen, so scheidet er sich in 
weiIlIichen Flocken abo 

3. Petroleum weist man dadurch nach, dall man eine bis zur Halfte 
mit Kajeputol gefiillte Flasche kraftig schiittelt. 1st das atherische 01 
rein, so verschwinden die entstandenen Luftblasen sofort. 

Oleum CaUami. Kalmusiil. 

Essence d'acorus calamus. 011 of calamus. 

Aus den Wurzelstocken von Acorus calamus (s. d.) gewonnen; dicklich, 
gelblich bis braunlich, zuweilen, wenn es aus der abgeschiilten Oberhaut 
destilliert ist, griinlich. Von kraftigem Kalmusgeruch und bitterem, scharf 
brennendem Geschmack. Verharzt sehr leicht, wird dann immer dunkIer 
und fast zah. Dichte n. D.A.B. 0,954-0,965. Eine Mischung aus 1 g 
Kalmusol und 1 g Weingeist wird durch 1 Tropfen Eisenchloridlosung 
dunkelbraunrotlich. Besteht zum kleineren Teil aus einem sauerstoff
haltigen Kampfer, der bei 1700 siedet, zum grolleren Teil aber aus einem 
bei 2600 siedenden Kohlenwasserstoffe, femer aus Eugenol und Asaron; 
einem Phenolather und teilweise veresterter Essigsiiure. 

10 Tropfen miissen in 5 Trop£en 90 prozentigem Weingeist kIar los
lich sein. 

Mit Jod erhitzt es sich nur schwach unter Ausstollung grauweiller 
Diimpfe. 

AuBer dem in Deutschland destillierten ist auch ein japanisches 
Kalmusol im Handel, das sich vom deutschen kaum unterscheidet. 

Anwendung. Zuweilen inderHeilkunde aIs magenstirkendesMittel, 
iiuJ3erlich zu Einreibungen; vor allem in der Likorbereitung, und um 
Seifen Wohlgeruch zn verleihen. 

Priifung. Als Verlalschung des Oles dient auch Terpineol, das bei 
der fraktionierten Destillation am Geruch erkannt wird. 
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Oleum Cardam6mi. Kardamomol. 
Essence de cardamome. Oil of cardamom. 

Wird gewonnen aus den Samen der verschiedencn Kardamomarten, 
und zwar meist von den angebauten Pflanzen, vor aHem Elettaria carda
momum White et Matton. BlaI.3gelb, von kriiftig wiirzigem Geruche. der 
jedoch, wenn geringe Sorten angewandt sind, stark kampferartig er
scheint; Geschmaek feurig, gewiirzha.ft. Dichte 0,895-0,910. 

Bestandteile des Malabar - Kardamomenoles. Zineol, Terpi
neolazetat,; des Ceylon-Kardamomenoles: Terpinen, Dipenten und ein 
mit Terpineol iibereinstimmender Korper; des Siam-Kardamomenoles 
Borneol und Laurineenkampfer. 

Anwendung. Namentlich in der Likorbereitung und zu Back
werk. 

Oleum Carvi. KiimmelOl. Essence de carvi. Oil of caraway. 

Fiilschlich auch K ii m m els arne n 01 genannt, wird aus den zerkleinerten 
Friichten von Carum carvi durch Destillation mit Wasserdampf gewonnen. 
Das beste 01 liefert der holliindische Kiimmel, da nordischer vielfach ver· 
unreinigt ist. 

Es ist diinnfliissig, farblos bis schwach gelblich, spiiter dunkler werdend, 
dann von saurer Reaktion. Dichte nach D.A.B. 0,903-0,915. Siedepunkt 
175°-230° C. 

Bestand teil e. Besteht aus einem leichter siedenden Kohlenwasser
stoffe, dem sog. Karven oder Limonen und einem schwerer siedenden, 
sauerstoffhaltigen 01, einem Keton, dem Karvon, friiher Karvol ge
nannt, von dem es mindestens 50% enthalten muI.3. 

Anwendung. In geringemMa13 in derHeilkunde als bliihungwidriges, 
magenstiirkendes Mittel, auch gegen Zahnschmerz, in der Seifenbereitung 
und vor allem in der Likorbereitung. In gro13eren Gaben wirkt es 
schiidlich. 

Priifung. 1. Das Kiimmelol ist in gleichem Raumteile Weingeist von' 
90% loslich; war es, wie dies vielfach vorkommt, mit T e r pen tin 0 I ver
fiilscht, so wird die Mischung triibe. In diesem FaIle macht man die Jod
probe; KiimmelOl verpufft nicht mit Jod, wohl aber, wenn es mit 
Terpentinol verfiilscht ist. (Vorsicht!) 

2. Weit haufiger noch kommt eine Verfalschungmit Kiimmelspreuol 
vor, ein solches 01 riecht weniger fein, hat sogar hiiufig einen etwas 
ranzigen Geruch. 

Das Kiimmelspreuol, Oleum Car vi e Paleis, wird in grollen 
Massen aus der abgesiebten Spreu gewonnen, dient aber gewohnlich nur 
dazu, urn geringwertige Seifen wohlriechend zu machen. 

Das reine Karvon hat eine Dichte von 0,963-0,966 und siedet bei 
229° C. Es mull in zwei Teilen verdiinntem Weingeist klar loslich sein, 
oder 2 ccm Weingeist und 1 cern Wasser miissen 20 Tropfen Karvon losen. 
1 Teil Karvon mull sich in 20 Teilen 50prozentigem Weingeist kIar losen, 
schon ein Gehalt von 2% Limonen verhindert die Klarlosung. Es eignet sich 
wegen seines feineren Geschmacks und der leiehteren Loslichkeit weit besser 
zur Likorbereitung als das gewohnliche Kiimmelol. 
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Oleum Caryophy1l6rum. GewiirznelkenOi. NelkenOi. 
Essence de girolles. on of cloves. 

Es wurde friiher zum groJ3en Teil in der Heimat der Gewiirznelken 
(s. Caryophylli aromat.) hergestellt und dort teils durch Pressung aus den 
noch nicht getrockneten Nelken, meist aber durch Destillation gewonnen. 

Jetzt aber auch in Europa; namentlich in Hamburg und in Miltitz 
bei Leipzig wird die Destillation in groJ3erem Umfange betrieben. 

Das erste Destillationserzeugnis ist ziemlich braunlich und dickfliissig; 
rektifiziertes 01 dagegen frisch fast wasserhell, bald aber wieder dunkler 
werdend, doch auch dieses ist dickfliissig und stets von schwach saurer 
Reaktion, daher die Fuchsinprobe auf Alkohol nicht zulassig. 

Dichte nach D.A.B. 1,039-1,065. Siedepunkt 250°-260° C. 
In Weingeist von 90% sehr leicht lOslich, von 70prozentigem Weingeist 

bedarf das 01 2 Teile zur Losung, lOslich in Ather und in 2-3 Raumteilen 
konzentrierter Essigsaure. Mit gleichen Teilen Kalilauge geschiittelt, erstarrt 
es zu einer kristallinischen Masse von Eugenolkalium; hierbei schwindet 
der Geruch fast vollstandig. 

Auf Sansibar und Pemba wird Nelkenol auch aus den Wurzeln durch 
Destillation hergestellt, es gleicht dem 01 aus Bliitenknospen im Geruch 
und Geschmack, hat aber einen hoheren Eugenolgehalt. Der Olgehalt 
der Wurzeln betragt jedoch nur etwa 5 Prozent. 

Bestandteile. Es besteht in der Hauptsache aus 80-96 Volum
prozent Eugenol, auch Nelkensaure oder Eugensaure genannt, einem phenol
artigen Korper, der als schwache Saure auf tritt, und ferner einem 
Sesquiterpen dem Karyophyllen. Ferner 'Methylalkohol, Furfurol und 
Methylsalizylat. 

Anwend ung. Zur Bereitung von Blumendiiften, Kolnisch-Wasser, 
zu Zahnwassern, Zahnpulvern und als zahnschmerzlinderndes Mittel. Ferner 
in der Porzellanmalerei und bei der Herstellung von Likoren. 

Priifung. Mit wenig konzentrierter Schwefelsaure gemengt, gibt es 
eine blaue Farbung, mit mehr Saure eine tiefrote. 

1 g Nelkenol mit 20 ccm heiJ3em Wasser geschiittelt darf blaues Lack
papier nicht roten, es muJ3 abgekiihlt ein Filtrat liefern, das auf Zusatz 
von Eisenchloridlosung keine Blaufarbung zeigt. 

Der Geruch des N elkenols ist, wenn dieses rein, kraftig gewiirzhaft 
und sehr fein; leider aber werden bei der Destillation groJ3e Massen von 
Nelkenstielen, die mit zu diesem Zweck eingefiihrt werden, mitverarbeitet. 
Hierdurch leidet die Feinheit des Geruches sehr, wenn auch die iibrigen 
Eigenschaften dieselben bleiben. 

Auch Sassafrasol, Kassiaol, Zedernholzol und Kopaivabalsamol sollen 
vielfach zur Verfalschung des Nelkenols benutzt werden; hieriiber gibt 
die Losung in Essigsaure AufschluIl. 

N elkenstiele werden in ungeheuren Mengen besonders nach Hamburg 
verschickt (s. Nelken) und auf N elkenstielol, Oleum Caryophyllorum 
e Sti pitibus, verarbeitet, um daraus Eugenol, den Ausgangsstoff ZUI 

Bereitung des Vanillins, herzustellen. 
Das Eugenol, Eugenolum ist eine farblose bis gelbliche, an der 

Luft sich braunende Fliissigkeit. Dichte 1,071-1,074. Siedepunkt 
251 °_253°. Loslich in 2 Teilen verdiinntem Weingeist. Mischt man 
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1 g Eugenol mit 26 ccm Wasser und 4 ccm Natronlauge, so entsteht eine 
klare, sich an der Luft leicht triibende Fliissigkeit. Schiittelt man 5 Tropfen 
Eugenol kriiJtig mit 10 ccm Kalkwasser, so entsteht eine flockige, zum Teil 
an den Wanden des Gefa13es haftende Abscheidung. 

Oleum Cedri. ZedernholzOi. 

Wird aus dem zerkleinerten Holze der virginischen Zeder, Juniperus 
virginiana, durch Destillation mit Dampf gewonnen. Es dienen hierzu haupt
sachlich die Abfalle bei der Herstellung der Holzfassungen fiir Bleistifte. 

Farblos bis gelblich, von nicht unangenehmem Geruche. Dichte 
0,945--0,960. Schwer lOslich in Weingeist. Von 90prozentigem Weingeist 
bedarf es bis zu 20 Teilen zur Losung. 

Anwendung. Bei der Herstellung von Blumendiiften, aber nur in 
sehr kleinen Mengen. Vielfach zum Verfalschen anderer atherischer Ole. 

Auch aus den Bla tt er n der virginischen Zeder stellt man ein 01 durch 
Destillation her, das als vir gi nisches Zedernol oder Zeder n bla tterol 
in den Handel kommt. Es hat einen nicht gerade angenehmen Geruch. 

** Oleum Chamomillae aethereum. Kamillenol. 
Essence de camomille. Oil 01 german chamomile. 

Aus den Bliiten von Matricaria chamomilla (s. Flores Chamomillae) 
durch Destillation mit Wasserdampf bereitet. Am vorteilhaftesten sind 
frische Bliiten zu verwenden, da durch das Trocknen dje Ausbeute leidet, 
die iiberhaupt nur etwa 0,3% betragt. In den Bliitenkopfchen finden sich 
zwei verschiedene atherische Ole, und zwar das eine in dem hohlen Bliiten
boden von schwach griinlicher, bald gelb werdender Farbe, das andere in 
den Haaren des Fruchtknotens und der Bliitenrohren von tiefblauer Farbe. 
Diese beiden Ole werden aber fiir gewohnlich nicht getrennt destilliert. 

Das 01 ist tief dunkelblau, dickfliissig, in der Kalte von salbenartiger 
Beschaffenheit und von kraftigem Kamillengeruch. 

Die Farbe verandert sich mit der Zeit in griin, zuletzt in braun, wird 
aber durch Rektifikation wiederhergestellt. Das Blau riihrt von einem 
eigentiimlichen Farbstoffe her, dem Azulen, und ist so kraftig, da13 selbst 
verdiinnte Losungen noch blau erscheinen. 

Dichte 0,925-0,940, beginnt bei 1500 zu sieden. 
Als zitronenolhaltiges Kamillenol, Oleum Chamomillae 

-citratum ist ein Gemisch von Kamillenol und Zitronenol im Handel, das 
friiher durch Destillation von Zitronenol iiber Kamillen gewonnen wurde. 

Anwend ung. Selten in der Heilkunde, z. B. gegen Zahnschmerz, 
nnd in der Likorbereitung. Vor allem in der Haarpflege zu Haarwassern 
'lInd Haarolen. 

Oleum Champacae. ChampakabliitenOi. Essence de champac. 

Wird aus den Bliiten des Champakabaumes, der in ganz Indien hei
misch ist und das ganze Jahr hindurch Eliiten tragt, auf Java und den 
Philippinen durch Destillation, Mazeration oder Extraktion gewonnen. Der 
Champakabaum findet sich in zwei Arten, Michelia longif6lia mit wei13en 
Bliiten und Michelia champaca mit gelben Bliiten, die beide zur Gewinnung 
des Oles verwendet werden. Die gel ben Bliiten liefern das echte, die wei13en 
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das unechte 01. Der Baum bliiht schon nach 3 Jahren. Die Bliiten miisseD 
sofort nach dem Pfliicken auf 01 verarbeitet werden, Bonet werden sie in
folge eines in ihnen vorhandenen oxydierenden Fermentes, einer Oxydase, 
braun und verlieren den Geruch. Es ist ein etwas blau schillerndes, diinn
fliissiges, gelbliches 01 von dem Geruche des Ylang-YlangOles, aber feiner. 
Siedepunkt 68°-70°. 

Bestandteile. Linalool, Geraniol, Methylathylessigsaure, Zineol, 
Benzaldehyd und ein noch nicht naher erkanntes Keton. 

Anwend ung. Zur Darstellung von Blumendiiften. 

** Oleum Chenopodii anthelminthiei. Wurmsamenfil. 
Wird aus den Samen von Chenopodium ambrosioides var. anthelmin

ticum von der in Nordamerika, hauptsachlich in Siid-Dakota in groBen 
Mengen angebauten Pflanze durch Destillation gewonnen. 

Es ist ein farbloses oder gelbliches, eigentiimlich riechendes und bitter, 
brennend schmeckendes atherisches 01, das als wirksamen Bestandteil 
Askaridol enthalt und gegen Wurmleiden mit groBem Erfolg ange
wendet wird. Dichte n. D.A.B. 0,958 bis 0,985. Es ist jedoch nur tropfen
weise mit sehr groBer V orsicht zu gebrauchen, da durch Einnehmen von 
30 Tropfen innerhalb 5 Tagen bei einem Knaben der Tod eingetreten ist, 
auch auBer diesem Ungliicksfalle sich eine groJ3ere Zahl Todesfalle nach 
Einnehmen von Wurmsamenol ereigneten. Auch soli vor und zwei Stunden 
nach dem Einnehmen ein gut wirkendes Abfiihrmittel gegeben und das 
Wurmsamenol nicM vor 6 Wochen wieder angewendet werden. 
_ Der Nachweis des Oles geschieht n. D.A.B. wie folgt: Erhitzt man 
in einem Probierrohr 1 ccm Wurmsamenol (keine groJ3ere Menge 
verwenden!) iiber freier Flamme etwa 1 Minute lang zum Sieden, so 
farbt sich bei einem Askaridolgehalte des Oles von annahernd 60% die 
Fliissigkeit unter stiirmischem Aufsieden tiefdunkelgelb. 

Zu diesem Nachweis ist jedoch zu bemerken, daB die Farbenverande
rung, die auf einer Zersetzung des Askaridols beruht, haufig un t e r 
Fla-mmenerschein ung und explosionsartig eintritt. So muS, 
man das Probierrohr unbedingt von dem Korper abgewendet halten. 

1 ccm Wurmsamenol muB sich in 1 ccm einer Mischung von 4 ccm 
absolutem Alkohol und 1 ccm Wasser klar losen. 

Das OJ wird vielfach mit Eukalyptol, Rosmarinol, auch AnethoI 
verfii.lscht. 

Oleum Cinnam6mi Cassiae oder 01. Cassiae. ZlmtkassJaiil. Xaneelii). 
Essence de cannelle de Chine. on of cassia. 

1st das 01 der Zimtkassia (s. d.) und wird in der Heimat des Baumes, 
hauptsachlich in den Provinzen Kwangsi und Kwangtung aus den Abfallen 
der Rinde, den Blii.ttern und Knospen gewonnen. Es kommt meist iiber 
Hongkong in Kanistern zu 71/ 2 kg netto, iiberklebt mit Papier, das mit chine
mschen Schriftziigen versehen ist, je 4 in eine Kiste verpackt, in den 
Handel; ist gelb bis gelbbraun, etwas dickfliissig, von 1,055-1,070 Dichte 
krii.ftigem Kassiageruch und siiJ3em, hinterher etwas scharfem Ge
schmack. Es siedet bei 225°. Durch die Rektifikation wird es heller, fast 
farblos, aber nicht feiner von Geruch. Es ist seiner chemischen Zusammen
setzung nach der Aldehyd der Zimtsii.ure, von dem es 74--90% enthalt. 
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Dieser verwandelt sich durch Aufnahme von Sauerstoff in Zimtsaure, daher 
ist aIles 01 des Handels zimtsaurehaltig, alte Ole enthalten oft 30-40% 
davon. Der durchschnittliche Gehalt an Aldehyd betragt 80--85% und es 
wird das 01 nach diesem Aldehydgehalte gehandelt. 

Reines Kassiaol ist in Wasser fast gar nicht loslich, dagegen schon 
in 3 Teilen verdiinntem Weingeist. Mit90prozentigem Weingeistinjedem 
VerhaItnisse mischbar. 

Auf den Aldehydgehalt priift man, indem man 5ccm Zimtol 
und 45 ccm NatriumbisulfitlOsung unter haufigem Umschiitteln 2 Stunden 
lang im Wasserbad erwarmt, es diirfen nicht mehr als 1,5 ccm Zimtol un
gelost bleiben. Man nimmt diese Priifung zweckmaBig in den kauflichen, 
in Grade eingeteilten A Ide h y d s c h ii t tel r 0 h r e n vor. Die erforderliche 
Natriumbisulfitlosung besteht aus 30 Teilen Salz und 70 Teilen 
destilliertem Wasser. 

Bei Abkiihlung unter 0° erstarrt das Kassiaol zu einer festen Masse. 
A n we nd u ng. Gegen Zahnschmerz. Vor aHem zur HersteIlung von 

Blumenduft, Likoren und in der Backerei. Ferner auch als Mittel gegen 
Warzen, indem man tagIich einen Tropfen auf die Warze bringt. 

Priifung. 1. Seine haufigste Verfiilschung soIl die mit Nelkenol, 
richtiger wohl mit N elk ens tie I 0 I sein, jedoch ist sie leicht nachzuweisen. 
Reines Kassiaol entwickelt beim Verdampfen siiBe Dampfe, ist aber 
Nelkenol zugegen, so sind diese scharf und stechend (Ulex.). 1st durch 
diese Probe der Verdacht einer Verfalschung entstanden, so versetzt man 
das 01 mit rauchender Salpetersiiure. Reines Kassiaol schaumt nicht, er
starrt aber; Nelkenol schaumt und wird rotbraun. 

Lost man ferner einige Tropfen des Oles in Weingeist und setzt einen 
Tropfen Eisenchloridlosung hinzu, so erscheint die Farbe braun, wenn 
das 01 rein, griinbraun dagegen, wenn es mit Nelkenol versetzt war. 

2. Beimengungen and ere r 0 I e lassen sich durch sein Verhalten gegen 
Petrolather erkennen. Reines KassiaOl wird von diesem so gut wie gar nicht 
gelost, wohl aber andere Ole. 

3. Auf A I k 0 hoI darf nicht durch Fuchsin gepriift werden, sondern 
mittels der Tanninprobe. 

4. Viele Ole des Handels sind mit Kolophonium verfiilscht. Um 
Kolophonium nachzuweisen, vermischt man eine Losung von 1 Teil 01 in 
3 Teilen 70prozentigem Weingeist mit einer gesiittigten Losung von Blei. 
azetat in 70prozentigem Weingeist; ist Kolophonium vorhanden, zeigt 
sich ein Niederschlag. 

Die Priifung der Loslichkeit des 01es in verdiinntem Weingeist hat fur 
den Nachweis von Harz keinen Wert, wie sich bei Untersuchung von Olen, 
welche absichtIich damit versetzt waren, ergab. 

Die Anforderungen, welche wir an ein gutes Kassiaol zu stellen haben, 
sind folgende: 

1. Das Kassiaol solI bei 15° C eine Dichte von 1,055-1,070 haben. 
2. Bei der Destillation mussen etwa 90% reines Kassiaol iibergehen. 
Der Ruckstand darf nach dem Erkalten nicht zu einem sprOden Harze 

werden, sondern rouB mindestens dickfliissig bleiben. Er solI 6-7%, 
keineswegs aber mehr als 10% betragen. 

Die jahrIiche Gewinnung von Kassiaol wird auf 4000-6000 Kisten zu 
30 kg angegeben. 

31* 
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Oleum Cinnam6mi eeylaniei oder Cinnam6mi senti. Echtes Zimtiil. 
Essence de cannelle de Ceylon. Oil or cinnamon. 

Kam friiher vor allem aus Ceylon, wird jetzt aber aus den Abfii.llen bei 
der Bereitung des Zimts, den Chips, in grollen Mengen auch in Deutschland 
bereitet, so verarbeiteten Schimmel & Co. schon im Jahre 1909 allein iiber 
100000 kg Chips. Auch auf den Seychellen wird Zimtol hergestellt, das sich 
in seinen Bestandteilen von dem Ceylonol nicht unterscheidet. Die Her
stellung solI nur aus den Abfii.llen der Stamm- und Zweigrinden geschehen, 
wird aber in den Heimatlii.ndern vielfach unter Zusatz von Blii.ttern vor
genommen, das 01 ist dann stark eugenolhaltig. Es gleicht dem KassiaOl 
im Aulleren und in seinen Eigenschaften, nur ist sein Geruch feiner und 
der Geschmack feuriger; die Dichte nach D.A.B. ist 1,018-1,035. Es ist 
auch chemisch von dem Kassiaole nicht zu unterscheiden, enthii.lt jedoch 
nur 66-76% Zimtaldehyd. 1st der Aldehydgehalt hOher, so ist auf eine 
Verfii.lschung mit Kassiaol zu schliellen. , 

Bestandteile. Phellandren, Zimtaldehyd, Eugenol. 
Priifu ng. 1. Echtes Zimtol solI folgende Eigenschaften zeigen: in kaltes 

Wasser getropft. mull es untersinken; mit der Zunge in Beriihrung gebracht, 
mull es sofort die Empfindung hochgradiger SUlligkeit, die diejenige des 
Zuckers weit iibertrifft, hervorrufen, und dieser rein sUlle Zimtgeschmack mull 
bis zuletzt anhalten. Geringwertige Sorten, wie solche vielfach von Ceylon 
kommen, zeigen anfangs einen mehr nelkenartigen Geschmack und auch 
spiiter nicht die Siille der echten Sorten. Sie sollen nach Schimmel & Co. 
dadmch gewonnen werden, dall man die holzigen Stiicke und Zimtblii.tter 
mit zur Destillation verwendet. 

2. Z i m t b 1 ii. t t e r 0 1 weist man wie folgt nach: eine Losung von 1 Trop
fen 01 in 5 Tropfen 90prozentigem Weingeist gibt mit etwas Eisenchlorid
losung vermischt eine tiefblaue, reines 01 dagegen eine hellgriine Fii.rbung. 

3. Ein Teil Zimtol mull sich,in 3 Teilen 70prozentigem Weingeist IOsen. 
4. B lei 0 de r K up fer weist man dadurch nach, dall man einem 

kriiftig geschiittelten Gemische von gleichen Teilen Zimtol und Wasser 
einige Tropfen NatriumsulfidlOsung zusetzt. Die Fliissigkeit wird dunkel 
gefarbt. 

,oleum Citri. Zitroneniil. L1moneniil. Essence de citron. Oil of lemon. 
Durch Auspressen der frischen Fruchtschalen von Citrus medica, der 

:Zitrone, gewonnen, namentlich in Italien und Siidfrankreich. In Italien 
teilt man die Gewinnungsgegenden in Bezirke ein und unterscheidet 

1. den Etna-Bezirk. von Katania bis Giardini. 
2. den Messina-Bezirk, von Giardini bis Messina, 
3. den Palermo-Bezirk, von Fikarizzi bis Partiniko mit Palermo als 

Mittelpunkt, 
4. den Sirakusa-Bezirk, von Avola bis Augusta, 
5. den Barcellona-Bezirk, die Gegend zwischen Messina und Palermo 

mit Barcellona als Mittelpunkt, 
6. Kalabrien. 
Man verarbeitet aile Zitronen, die nicht versandfahig sind. auf 01. 

1m Bezirke Sirakusa beginnt die Verarbeitung am 15. Oktober und man 
prellt bis in den April hinein. In den iibrigen Bezirken gewohnlich im Dezem-
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ber bis Marz, seltener Mai und Juni. In Italien wird die Fruchtschale, die 
man an in Drehung befindlichen, mit Stacheln versehenen Radern angeritzt 
hat, um die Olzellen zu 6ffnen, mit der Hand gegen einen Schwamm ge
preIlt und aus diesem das 01 wieder durch Druck entfernt oder man ver
wendet zur Gewinnung eigens fiir diesen Zweck gebaute Maschinen. Bei der 
Handpressung unterscheidet man die Halbierung, wie sie im Etna-, Mes
sina-, Sirakusa- und teilweise Barcellona-Bezirk in Anwendung ist, und die 
Drittelung, nach der im Palermo- und Barcellona-Bezirk gearbeitet wird. 
Bei der Halbierung schneidet man die Friichte in zwei Half ten, entfernt das 
Fruchtfleisch mit einem L6ffel, feuchtet die Fruchtschalen mit Wasser an, 
lii.l3t sie so iiber Nacht stehen und ritzt sie dann an dem Stachelrad an. Zur 
Pressung benutzt man einen irdenen Topf mit einem AusguIl. Unter dem 
AusguIl befindet sich eine Vertiefung, wo beim Ausgie.l3en die Riickstande 
zuriickgehalten werden. Dber der Mitte des Topfes liegt ein Stiick Holz 
und auf diesem drei Schwamme, ein £lacher, ein dicker und darauf ein becher
formiger. Der Arbeiter pre.l3t mit der rechten Hand die Fruchtschale in 
den becherformigen Schwamm, mit der linken driickt er die Schwiimme 
zusammen, dreht die Fruchtschale ein wenig, driickt sie wiederum 
in den Schwamm und verfahrt so mehrere Male. Bei der Drittelung 
schneidet man die Fruchtschale in drei Langsstreifcn von der Frucht, 
verfahrt dann genau so wie bei der Halbierung, nur daIl man an Stelle 
des becherformigen Schwammes einen gro.l3en runden Schwamm benutzt. 
Aus den bei beiden Verfahren entstehenden Riickstanden wird das 
noch vorhandene 01 durch Handpressen oder, wie in Palermo oder Bar
cellona, durch Destillation gewonnen und dem ersten Pre.l3erzeugnis unter
gemischt. 

Mit Maschinen gewinnt man nur geringere Mengen 01 in Kalabrien. 
In der Maschine befinden sich zwei Scheiben, wovon die obere drehbar 
ist. Zwischen die Scheiben werden etwa 8 Zitronen gelegt, die obere Scheibe 
in drehende Bewegung gesetzt, die Zitronen kommen dadurch selbst in 
Drehung, die Fruchtschale wird durch eine V orrichtung angeritzt und das 
01 flieIlt durch den Druck der oberen Scheibe abo Bei Verwendung einer 
anderen Maschine wird die Zitronenschale mittels eines Hebels gegen 
einen auf einer Metallscheibe befestigten Schwamm gepreIlt, so daIl das 
01 in eine verzinnte Kupferschale flieIlt. 

Oder man nimmt, wie es heute in Italien viel geschieht, eine bronzene 
Scheibe von 1 m Durchmesser, die mit vielen dicken Erhohungen versehen ist, 
dariiber befindet sich in bestimmter Entfernung eine zweite Scheibe, die eben
solche Verdickungen aber auf der Unterseite tragt. Zwischen die Scheiben 
kommen etwa 250 Zitronen. Durch Drehung der oberen Scheibe drehen sich die 
Zitronen einmal um die Scheibe, andererseits um sich selbst und so wird auch 
durch die Reibung an den auf den Platten vorhandenen Erhohungen das 01 
aus den Fruchtschalen gepre.l3t. In Nizza benutzt man zur Gewinnung des 
Zitronenoles MessinggefaIle, die einen durchlOcherten mit vielen Nadeln ver
sehenen Einsatz haben. Die Friichte werden unter Drehen gegen die Nadeln 
gedriickt, wodurch die Olzellen geritzt werden und das atherische 01 aus
flie.l3t. Die~e so erhaltenen Ole sind aber dunkIer und werden meist nur 
zum Auffarben heller Ole benutzt. Seltener wird es destilliert, doch kommt 
ein solches 01 iiber Zitronenschalen destilliert unter dem Namen Zitronen
schalenol, Oleum Corticis Citri, in den Handel, es ist weniger fein von 
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Geruch. Das gepre.Bte 01 ist gelb bis bla.Bgriinlich, frisch stets triibe. Man 
kann es sofort kliiren durch Schiitteln mit ein wenig gebrannter Magnesia, 
doch wird es auch von selbst, nach liingerem Stehen unter Abscheidung 
eines weillen Bodensatzes klar. Es ist in absolutem Alkohol, Ather, Chloro
form, Benzol und Amylalkohol in jedem Verhiiltnisse loslich. Es ist von kriif
tigem Zitronengeruch und ebensolchem, aber nicht scharfem Geschmack. 
Dichte nach D.A.B.0,852-0,856. Sein Siedepunkt liegt bei 160°-175°. 
Es ist diinnfliissig, selbst wenn es etwas verharzt ist. 

Es oxydiert namentlich unter dem Einflusse des Lichtes ungemein leicht 
und nimmt dann, auch wenn es rein war, einen strengen, terpentinartigen 
Geruch an. Es mull deshalb besonders vorsichtig vor Licht und Luft ge
schiitzt aufbewahrt werden. Ein verharztes 01 hat einen sehr unangenehmen 
Geschmack und ist besonders ffir Genu13zwecke vollig unbrauchbar ge
worden, da die geringste Menge davon dem Backwerk oder Likoren einen 
widerlichen Geschmack verleiht; es liiIlt sich wieder einigermallen auf die 
Hagersche Art: Schiitteln mit Borax, Tierkohle und Wasser (s. Einleitung) 
verbessem. Gerade das Zitronenol ist zahllosen Verfiilschungen ausgesetzt; 
es ist deshalb die groJ3te Vorsicht beim Einkauf geboten. 

Es kommt in kupfemen Ramieren von 20-40 kg Inhalt oder in ver
zinnten BlechgefiiIlen in den Handel und gehOrt zu den sog. Messinaer und 
Kalabreser Essenzen. 

Bestandteile. 90% ein Kohlenwasserstoff, das Limonen; femer 
7-10% Zitral, der wichtigste Bestandteil des Zitronenoles, und geringe 
Mengen Zitronellal. Ferner Spuren von Pinen, Kamphen und Linalyl- sowie 
Geranylazetat. 

A n wen dun g. In grollen Massen zur Bereitung von Blumen
diiften und Kolnisch-Wasser, femer zu Likoren und sonstigen Genullmitteln. 

P r ii fun g. 1. Seine Hauptverfiilschungen sind feines T e r pen tin 0 I , 
Apfelsinen- und Pomeranzenol. AIle drei sind hOchstschwierigmit 
volliger Gewillheit festzustellen, sie verraten sich fast einzig und allein durch 
die Geruchprobe. Chemische Reagenzien und die Loslichkeitsprobe konnen 
uns nicht sicher, etwaige Verfiilschungen anzeigen. 

2. Die Priifung auf Alkohol geschieht durchAuftropfen auf Wasser. 
1st Alkohol zugegen, wird eine Triibung eintreten. Oder durch die Fuch
sinprobe (s. Allgemeines). 

3. Auf Paraffin und zugleich fettes 01 priift man durch die Los
lichkeit in 90prozentigem Weingeist. Es mull sich in 12 Teilen klar oder 
bis auf wenige Schleimflocken losen. 

4. B lei oder K u p fer weist man dadurch nach, daB man einem 
kraftig geschiittelten Gemische von gleichen Teilen Zitronenol und Wasser 
einige Tropfen N atriumsulfidlosung zufiigt. Die Fliissigkeit wird dunkel gefarbt. 

Zitral ist einAldehyd, ClOH180, gewonnen durch vorsichtigeOxydation 
des einatomigen Alkohols Geraniol mit Kaliumdichromat hnd Schwefel
sa ure. Auller im Zitronenol findet sich das Zitral bis zu 80% im Lemongrasol, 
auch im Pomeranzenol, Mandarinenol, Melissenol, Limettol u. a. Es ist eine 
farblose, stark nach Zitronenol riechende und schmeckende Fliissigkeit, 
leicht loslich in Weingeist. Es findet namentlich zur Darstellung von 
Zitronenessenzen fUr die Limonadensirupbereitung Verwendung. Mull 
aber stets, um ihm den frischen Geschmack der Zitronen zu geben, mit 
Zitronenol gemischt werden. Schimmel & Co. sagen dariiber folgendes: 
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Zu diesem Behuf ist es mindestens mit der zehnfachen Menge besten 
Zitronenoles zu vermischen. Bei der Berechnung der Ausgiebigkeit ist streng 
zu beriicksichtigen, daB 75 g Zitral an Ausgiebigkeit 1 kg Zitronenol gleich 
sind. Folgende Mischung: 

75 g Zitral 
1000 g Zitronenol 

925 g 95 prozentiger Weingeist 
zusammen 2000 g 

wiirde an Starke und Ausgiebigkeit 2 kg Zitronenol gIeichkommen, die 
Mischung hat iiberdies den Vorzug, daB sie hinsichtIich der Loslichkeit gar 
keine Schwierigkeiten bietet, also sofort klare Sirupe liefert und aullerdem 
sich wesentlich besser und langer frisch halt als Zitronenol. 

Zitral mull vor Licht und Luft geschiitzt aufbewahrt werden, da es 
sonst Sauerstoff aufnimmt und der Aldehyd in Geraniumsaure iibergeht. 

Unter der Bezeichnung westindisches Limettol, Oil of Limette, 
kommt von Montserrat, Jamaika und Trinidad das goldgelbe, aus den 
Fruchtschalen von Citrus medica acida durch Pressung gewonnene athe
mche 01 in den Handel, das dem Zitronenole sehr ahnlich ist. Wird nicht 
Pressung, sondern Destillation angewandt, so erhalt man das Oil of limes, 
ein terpentinolartig riechendes 01. Das aus der siideuropaischen Limette, 
Citrus limetta, hergestellte braunliche 01, das italienische Limettol, 
ii.hnelt im Geruch dem Bergamottole. 

Zedratol oder Zedrool ist nach Schimmel & Co .. eine Mischung von 
Zitronenol und anderen atherischen Olen. 

Oleum Citron~llae. Oleum Melissae indicum. 
Ostindlsches MelIsseniil. Zltronelliil. BarigrasiiL 

Essence de cltronnelle. Oil of citronella. 
Das 01 wird in Indien, namentlich auf Ceylon und den Straits Settle

ments durch Destillation einer Grasart, Cymb6pogon nardus, auf Java aus 
Cymbopogon Winterianus, dem Zitronellgras, Kamelheu, das wild 
wachst und auch angebaut wird, gewonnen. Auf Ceylon wird das Gras 
dreimal im Jahr, in den Monaten Juni bis Juli, September bis Oktober und 
Januar-Februar mit Sicheln geschnitten, zwei Tage an der Sonne ge
trocknet und in einfach eingerichteten Anlagen durch Dampf destilliert. 
Abdestilliertes Gras dient zur Feuerung. Das 01 kommt iiber Galle und 
Matara in den Handel. Auf Java verarbeitet man frisches Gras, oder 
man trocknet es 2-3 Tage in diinner Schicht im Schatten, um jede Gii.
rung zu vermeiden, und destilliert in ganz neuzeitlich eingerichteten De
stillationsanlagen durch eingeleiteten Dampf. Die Destillierblasen werden 
sogar durch Eimer, die durch Maschinen in Bewegung gesetzt werden, 
mit dem klein zerschnittenen Grase beschickt. Auf diese Weise konnen 
sehr groBe Mengen 01 hergestellt werden, doch gibt es auf Java auch 
viele Kleinbetriebe, die ein sehr gutes Olliefern sollen. Die Grasriickstii.nde 
bei der Destillation werden auf Java zu Papier verarbeitet. Die Ausfuhr 
von Java betrug im Jahre 1926 gesamt 1180077 kg, wovon 46649 kg 
nach Deutschland gingen. 1000 kg Gras geben eine Ausbeute von 7 kg 
itherischem 01. So unterscheidet man im Handel ein Ceylon- und ein 
J ava-01. Das Ceylon-OI, das friiher das bessere war, wird heute von dem 
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Java-Ol iibertroffen. Das Java-Ol wird nach dem Gehalt an Geraniol 
in zwei Sorten gehandelt, einem mindestens 85 prozentigen und einem 
mindestens 80 prozentigen. Auch in den deutschen Siidseekolonien hatte 
man vor dem Kriege mit der Darstellung des ales begonnen. Von Formosa 
gelangt Zitronellol in den Handel, das einem besseren Javaol ahnlich ist. 

Das Zitronellol ist gelblich bis braunlich, von starkem, lange anhalt en
dem, kraftigem, an Zitronen- und MeIissenol erinnernden Geruch. Mit
unter ist es von der Gewinnung her durch Kupfer griinIich gefarbt. 

Dichte. D.A.B. fiir Java-Ol 0,880-0,896. Die beste Ware, das sog. 
Singapore-aI, bei d ~:: 0,886-0,900. Die Hauptmenge des Oles, das sog. 
Lana Ba tu bei d ~:: 0,900-0,920. 

Gutes 01 soll mit 1-2 Teilen 80prozentigem Weingeist eine klare 
Losung geben. 

Bestandteile. Zitronellal 10-20%, Geraniol, in der Ceylon-Sorte 
50-70%, etwas Linalool. 

Anwend ung. In der Likorbereitung, zur Herstellung von Wohl
geriichen, namentlich fiir Seifen. Ferner als Vergallungsmittel, Denaturie
rungsmittel, fiir fette Ole, doch sucht man es hierfiir durch kiinstIiches 
Wintergriinol zu ersetzen. Fiir Vergallungszwecke mull es folgende Be
dingungen erfiillen: 

1. Farbe und Geruch. Ceylon-Zitronellol solI eine gelbIiche, olige 
Fliissigkeit darstellen und einen scharfen Geruch zeigen. 

2. Dichte. Die Dichte solI bei 15° zwischen 0,900 und 0,920 IiegeD. 
3. Loslichkeit in Branntwein. 10 ccm Zitronellol solI en bei 20° 

mit 10 ccm Branntwein von 73,5 Gewichtsprozent eine klare Losung gehen. 
Auch bei weiterem Zusatze des Losungsmittels bis zu 100 cern solI die Mi
schung klar bleiben oder hOchstens weil3lich schillern, auch nach sechs
stiindigem Stehen diirfen sich keine Oltropfchen abscheiden. 

Priifung. Zitronellol wird vielfach mit fetten Olen oder mit Petro
leum oder Kerosen vermischt in den Handel gebracht. Diese Bei
mengungen zeigen sich entweder durch eine zu geringe Dichte oder durch 
die Losung in Weingeist. Bei Zusatz von fettem Ole tritt selbst bei der 
Mischung mit 10 Teilen 80prozentigem Weingeist keine klare Losung ein, 
beim Stehenlassen setzen sich die Tropfchen des fetten Oles ab; ein mit 
Petroleum versetztes 01 lOst sich in 2 Teilen 80prozentigem Weingeist 
meist klar auf; bei Zusatz von grolleren Mengen Weingeist dagegen tritt 
eine Triibung ein und nach langerer Zeit scheiden sich ungelOste Tropfen abo 

Priifung auf K u p fer. Man versetzt eiD Gemisch von Zitronellol mit 
der durch etwas Salzsaure angesauerten gleichen Menge Wasser mit eini
gen Tropfen einer NatriumsulfidlOsung, es darf die wallrige Fliissigkeit 
nicht dunkel gefarbt werden. 

Das Zitronellgras und somit auch das ZitronellOl sollen gleich dem 
Lemongras ein Mittel zur Bekampfung der gefiirchteten Schlafkrankheit 
sein, indem die Tsetsefliege, Glossina palpalis, die als "Obertragerin der 
Krankheit angesehen wird, Widerwillen gegen diese Grasart hat. 

Das Zitronellal oder der Zitronellaldehyd, C1oH1SO wird fiir 
sich dargestellt durch vorsichtige Oxydation des im Rosenol reichIich 
vorhandenen Zitronellols. Es ist eine angenehm riechende Fliissigkeit, 
die bedeutend ausgiebiger ist als das Zitronellol. 
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Oleum Coriandri. Korianderiil. Essence de coriandre. on 01 coriander. 
Aus den Friichtp-n von Coriandrum sativum (s. d.) durch Destillation 

mit Wasserdampf bereitet. 
Farblos bis blaJ3gelb, von angenehmem Koriandergeschmack und 

Geruch. Dichte 0,870-0,880. Siedepunkt bei etwa 150°. 
Mit J od verpU£ft es (V 0 r sic h t !) und ist leichtloslich in 3 Teilen 

70 prozentigem Weingcist und Eisessigsaure. 
Bestandteile. Pinen, Linalool, Zymol, Dipenten, Terpinen, Geraniol, 

Borneol. 
A n we nd u ng. Hauptsiichlich in der Likorbereitung und Zuckerbiickerei. 

Oleum Cubebarum. Kubebeniil. Essence de cub~be. on 01 eubeb!!. 
Aus den Kubebenfriichten (s. d.) durch Destillation mit Wasserdampf 

gewonnen. 
Farblos, bald gelbgriin bis blaugriin werdend, dickfliissig, von kraftig 

gewiirzhaftem Geruch und Geschmack. 
Dichte 0,915-0,930. Konzentrierte Schwefelsiiure fiirbt es braunrot, 

mit J od verpufft es nicht. 
Bestandteile. Dipenten, Kadinen, Kubebenkampfer. 
Anwendung. In der Heilkunde und in der Likorbereitung. 

Oleum Cumini. Kumln- oder Hiimlsch Kiimmeliil. 
Essence de cumin. 011 01 cumin. 

Aus den Friichten von Cuminum cyminum (s. d.) durch DestiIlation 
mit Wasserdampf gewonnen. 

Es ist goldgelb, diinnfliissig, jedoch bald durch Oxydation dick werdend, 
von kriiftigem Geruch und Geschmack; letzterer ist etwas brennend. 
Dichte 0,890-0,930. 

Loslich in 3 Teilen Weingeist. Mit J od verpufft es nicht, erwarmt sich 
jedoch unter AusstoJ3ung schwacher Dampfe. 

Mit Schwefelsaure gibt es eine dunkelrote Farbung. 
Be s tan d t e i Ie. Es besteht aus dem sauerstoff£reien Zymen, auch 

Zymol genannt, geringen Mengen Pinen, Phellandren, Dipenten und dem 
sauerstoffhaltigen Aldehyd Kuminol, dem Hauptbestandteile des Oles. 

Ein aus persischen Kuminfriichten, wahrscheinlich von Carum gracile 
abstammend, hergestelltes 01 hat angenehmeren Geruch. 

An wend u ng. Hier und da in der Heilkunde gegen Nervenerkrankung 
usw. und in der Likorbereitung. 

Oleum Cupr~ssi 8empervir~ntis. Zypresseniil. Essence de cypr~s. 
Wird durch DestiIlation der frischen Blatter und jungen Zweige der 

Zypresse Cupressus sempervirens, eines im Orient heimischen und zu den 
Coniferae, N adelholzern, Familie Pinaceae, Unterfamilie Cupresseae, ge
hBrenden Baumes, gewonnen. Dieser Baum wird in den Mittelmeer
gegenden Kleinasiens sowie in Siideuropa, GrieC'henland, aber auch in Chile 
angepflanzt. Eine andereZypressenart, Cupressus lusitanica, die etwas mehr 
Olliefern soll, wird in Frankreich, Spanien, Portugal und Italien in Garten 
angepflanzt. 
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Ein gelbIiches, nicht unangenehm nach Zypressenriechendes 01, das beim 
Verdunsten ambraamgen Geruch entwickelt. Dichte 0,868--0,900. 

Bestandteile. Pinen, Sylvestren und verschiedene Ester. 
Anwend ung. Gegen Keuchhusten, und zwar tropfelt man einige 

Tropfen auf die Kleider und Betten, oder liiBt etwas 01 auf heillem 
Wasser verdunsten. 

Ferner zur Bereitung von Zimmerduft. 

Oleum Dracunculi. Oleum Artemisiae Dracunculi. 
Dragon- oder Estragoniil. Essence d'esnagon. on of eskagon. 

Dumh Destillation des frischen Krautes von Artemisia dracunculus, 
das in Deutschland viel angebaut wird, z. B. in Miltitz bei Leipzig, in 
den Olpfianzengarten der Firma Schimmel & Co. 

GelbIich, von starkem, eigentiimIichem Geruch und gewiirzhaftem, 
etwas kiihlendem Geschmack. 

Es hat eine Dichte von 0,936, erstarrt bei + 2° und besteht zum Teil 
aus Methylchavikol, auch Estragol, OloHlIO, bezeichnet, und Kohlen
wasserstoffen. 

Anwendung. Zur Bereitung des Estragonessigs. 5 g Estragonol go
niigen, um 1 hl Essig kraftigen Dragongeschmack zu geben. 

Oleum EucalyPti. EukalyptusoL Essence d'eucalyptus. on of eucalyptus. 

Durch Destillation der frischen Blatter von Eucalyptus gl6bulus und 
anderen Eukalyptusarten, wie Eucalyptus polybractea, E. dives und E. 
australiana, aus der Familie der Myrtazeen. Das D.A.B. schreibt nur 
E. globulus vor. Die Baume sind urspriinglich in Australien heimisch, 
werden aber, da man ihnen eine luftreinigende, fieberwidrige Wirkung 
zuschreibt, in vielen warmen Landern z. B. in Britisch-Indien, den 
malayischen Schutzstaaten und in NeusiidwaIes angebaut. Gutes 01 ist 
farblos oder gelblich, diinnfliissig; von starkem, wiirzigem, an Kampfer und 
Lavendel erinnernden Geruch und gewiirzhaft-feurigem, etwas kiihlendem 
Geschmack. Siedepunkt 170°-190°. Dichte nach D.A.B. 0,905-0,925. 
Loslich in 2 Raumteilen 90prozentigem und 3 Raumteilen 70prozentigem 
Weingeist. Mit dem gleichen Teile Phosphorsaure kraftig geschiittelt, wird 
die Mischung nach einer halben Stunde halbfest oder fest. 

Be s tan d t e i 1 e. Besteht aus einem sauerstoffhaItigen Teile, Euka
lyptol oder Zineol genannt (5~80%), und einem sauerstofffreien, dem 
Eukalypten. 

Mit Jod verpufft es nicht, deshalb ist ein etwaiger Zusatz von Ter
pentinol durch die krii.ftige Reaktion leicht erkennbar. (Vorsichtl) 

A n we nd u ng findet das 01 innerlich gegen Erkrankungen des 
RaIses, gegen Asthma, Keuchhusten, auch zu Einatmungen bei Hals
leiden, ferner gegen Wlirmer; innerlich soIlte aber wegen der iiblen Neben
wirkungen der anderen Bestandteile nur das reine Eukalyptol angewendet 
werden; au.llerlich zu Einreibungen, ferner gegen Miicken und Fliegen, 
ip der Seifenbereitung bei der Herstellung billiger HaushaItseifen und 
vielfach zum Verschneiden teurer itherischer Ole. In Australien wird es 
in groBen Mengen ala sog. Flotationsol bei der Erzverarbeitung ver-
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wendet, um Zink- und Bleisulfid zu gewinnen, es hat hier den Zweck, 
die Sulfidteilchen ZIl umhiillen. sie darin s c h w i m men zu lassen (0 I
s c h w i m m v e rf a h r e n) und es solI die Ausbeute dadurch bis zu 20% 
mehr betragen. J edoch tritt mit dem Eukalyptusol ffir diese Verwendungs
art ein amerikanisches Fichtenol (pine oil) in Wettbewerb, das aus der 
Rartfichte im Siiden der Vereinigten Staaten, bzw. aus den Stubben der 
kanadischen Rotfichte, gewonnen wird, auch ein Ersatzmittel dieser Fichten
ole, ein Kreosotol, wird in Kanada in groBen Mengen als Nebenerzeugnis 
bei der Destillation des Rolzes erhalten. 

Eukalyptusol kam anfangs nur aus Siidaustralien und Tasmanien in 
den europaischen Handel. Spater traten Algier und Kalifornien in starken 
Wettbewerb, und eine Zeitlang waren die australischen Ole ganzlich miB
beliebt geworden, weil man dort auch das 01 von Eucalyptus amygdalinus 
in den Handel brachte, dieses aber enthalt kein Eukalyptol, den allein wirk
samen Bestandteil. Eukalyptusole, die kein Eukalyptol enthalten, wie auch 
das OI von Eucalyptus cebra, diirfen fUr medizinischen Gebrauch nicht ver
wendet werden, eignen sich 'aber hiiufig des angenehmen Geruches wegen 
sehr gut zur Herstellung von, kosmetischen Mitteln und Blumendiiften. 
Nunmehr haben sich die Verhiiltnisse wieder gebessert, indem man 
andere Eukalyptusarten, namentlich E. odorata, E. rostrata, E. resinHera 
und E. australians, deren Ole reichlich Eukalyptol enthalten, zur Destil
lation verwendet. Die beste Sorte ist aber immer das Globulusol, das 
auch unter dieser Bezeichnung gehandelt wird. Nach einer Verordnung 
des Staates N. S. Wales miissen Flaschen, die Eukalyptusol ffir innerlichen 
Gebrauch enthalten, die Bezeichnung tragell for human consumption. 
Das 01 selbst mull farblos oder schwach gelbgefii.rbt und in 3 Teilen 
70 prozentigem Weingeist loslich sein, Dichte 0,910-0,930. Mit 1/. seines 
RaumteiIes Phosphorsaure gemischt, mull es zu einer halbfesten Masse 
erstarren. 

Das Eukalyptol, Eucalyptolum, Zineol, Eukalyptuskampfer, 
C1oH1SO, wird durch fraktionierte Destillation des Eukalyptusoles oder 
der atherischen Ole verschiedener Melaleucaarten ffir sich dargestellt und ist 
in reinem Zustand eine farblose, kampferartig riechende Fliissigkeit mit 
einer Dichte von 0,923-0,926, welche bei 175°-177° siedet, fast un
loslich in Wasser ist, dagegen in jedem Verhaltnisse mischbar mit Weingeist 
und fetten Olen. In einer Kaltemischung von Eis und Kochsalz erstarrt 
es vollstandig zu langen Kristallnadeln, deren Schmelzpunkt bei - 1 ° 
liegt. Eine Mischung von gleichen Raumteilen Eukalyptol und fliissigem 
Paraffin solI vollstandig kIar sein. Schiittelt man Eukalyptol mit der 
doppelten Raummenge einer Resorzinlosung (1 + 1) so wird das Gemisch 
innerhalb 5 Minuten zu einer festen Kristallmasse. 

Das Eukalvptol wird aullerlich gegen rheumatisrhe Leiden, oder um 
eiternde Wunden keimfrei zu machen, innerlich in kleinen Gaben gegen 
Lungen- und Halsleiden gebraucht. Ferner an Stelle der Karbolsaure, des 
Phenols, um Katgut keimfrei ZIl machen. Katgut mull zu diesem Zwecke 
tagelang in Eukalyptolliegen. 

Priifung auf Terpentinol nach D.A.B. Wird eine Losung von 1 ccm 
Eukalyptol in 5 ccm Weingeist unter Umschiitteln mit Bromwasser ver
mischt, so diirfen hochstens 10 Tropfen erforderlich sein, um eine etwa 
eine halbe Stunde lang bleibende Gelbfarbung zu erhalten. 
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Oleum Foeniculi. Fencheliil. Essence de renouil. Oil of fennel. 
Gewonnen durch Destillation aus den Friichten von Foeniculum vulgare. 

Farblos bis blaBgelb. Dichte nach D.A.B. 0,960-0,970; alte Ole erreichen 
sogar das spezifische Gewicht des Wassers. Infolge eines sehr verschiedenen 
Gehalts an Stearopten erstarrt es bei verschiedenen Warmegraden, ge
wohnlich bei + 5°; es kommen jedoch Ole vor, die schon bei + 10°, und 
wiederum andere, die erst einige Grade unter 0 erstarren; Geschmack und 
Geruch sind angenehm-fenchelartig, siiBlich. Seine Loslichkeit ist ver
schieden, je nach dem Gehalt an Stearopten, sie schwankt zwischen 1 bis 
2 Raumteilen 90prozentigem Weingeist. Mit Jod verpufft es nicht. Das 
Deutsche Arzneibuch schreibt ('in 01 vor, das nicht unter + 5 ° erstarren 
soll und sich in der HaUte seines Raumteiles 90prozentigem Weingeist 
klar lOsen soll. AuBerdem solI es sich in gleichem Raumteile Weingeist lOsen. 

Das Elaeopten des Oles ist leichter in Wasser loslich als das Stearopten, 
daher enthiilt das destillierte Fenchelwasser fast nur ersteres aufgelost. 

Bei der Destillation darf wegen der leichten Erstarrbarkeit des Oles nicht 
stark gekiihlt werden. 

Bestandteile. Pinen, Anethol bis zu 60%, ferner ein Keton 
Fenchon. 

A n we nd u ng. In der Heilkunde als blahungtreibendes Mittel, zur 
Herstellung von Fenchelhonig ; ferner in der Likorbereitung und in etwa 
30prozentiger weingeistiger Losung als Mittel gegen Lause. 

Oleum Gaultheriae. Wintergriiniil. Wintergreeniil. 
Essence de Winter-green. Essence de betula. Oil of sweet birch. 

Wintergreen-oil. 
Gewonnen durch Destillation der Blatter und wohl auch der Friichte von 

Gaultheria procumbens, dem sog. Bergtee, einer strauchartigen Pflanze aus 
der Familie der Erikazeen; in Nordamerika, namentlich in Kanada heimisch. 

Frisch ist es farblos bis blaBgriinlich, wird aber bald rotlich bis rot. 
Dichte 1,180-1,193. Siedepunkt 218°-221°. Loslich in 5---8 Raum

teilen verdiinntem Weingeist. 
Der Geruch ist hOcbst eigentiimlich, meistens angenehm, doch kommen 

auch hiiufig Ole von strengem, unangenehmem Geruch in den Handel. 
1 ccm 01 mit 10 ccm 5 prozentiger Kalilauge stark geschiittelt gibt eine 

klare, farblose bis etwas gelbliche Losung. 
Bestand teile. Es besteht zu 9!)% aus salizylsaurem Methylather, 

Methylsalizylat. 
Meist aber wird das in Nordamerika aus der Rinde von der Betula 

lenta dargestellte 01 von ganz gleichen Eigenschaften als amerikanisches 
Wintergriinol in den Handel gebracht, wahrend in Amerika selbst das 01 
von G. procumbens beliebt ist. 

Schiittelt man Wasser mit etwas 01 von Betula lenta und fiigt Eisen
chloridlosung zu, so farbt sich die Mischung dunkelviolett. 

Priifu ng. Die haufigste Verfiilschung ist die mit Sa s s afra sol. 
Man erkennt sie, indem man 5 Tropfen 01 mit 10 Tropfen konzentrierter 
Salpetersaure mischt. 1st Sassafrasol zugegen, so farbt sich die Fliissigkeit 
in einer Minute tief blutrot und scheidet darnach ein braunes Harz ab, 
Gaultheriaol zeigt diese Farbung nicht (Hager). 
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Der salizylsaure Methylather, Salizylsauremethylester, 
Methylsalizylat, Methylum salicylicum, Oleum Gaultheriae 
artifici8.le, CsH40H COOCHa , laBt sich kiinstlich darstellen durch 
DestiIlation eines Gemenges von 2 Teilen Methylalkohol, 2 Teilen Salizyl
saure und 1 Teil Schwefels8.ure und bildet eine eigentiimlich riechende 
Fliissigkeit von 0,180-0,185 Dichte und 221°-224° Siedepunkt. .An
fangs farblos, allmahlich gelblich werdend. Loslich in 6-8 Raumteilen 
70prozentigem Weingeist, mischbar mit fetten und atherischen Olen. 

Anwendung. Namentlich zur Herstellung von Blumendiiften, zu 
Mundwiissern, zu Seifen usw.; ferner als Zusatz zu Fruchtathern. Eine 
Menge von 20-30 g auf einmal genommen solI todlich wirken. 

Das kiinstlich hergestellte Wintergriinol dient als Vergallungsmittel, 
Denaturierungsmittel fiir fette Ole, und zwar 200 g auf 170 kg Ol. 

Oleum Gerlmii r6sei. Geraniumiil. 
Essence de gllranium. on 01 rose geranium. 

Unter dieser Bezeichnung kommen sehr verschiedenwertige Ole in den 
Handel, die durch DestiIlation von Geraniumarten, und zwar durch Destil
lation der Blatter gewonnen werden. 

Man unterscheidet im Handel I. Franzosisches, es wird in Siidfrank
reich aus den Blattern von Geranium odoratissimum oder Pelargonium 
odoratum, nach anderen von Pelargonium radula gewonnen. 

2. Afrikanisches, von Pelargonium roseum. 
3. Spanisches. 
4. Reunion. 
Von afrikanischem oder algerischem Geraniumol wurden im Jahre 

1926 etwa 127000kg, von Reunionol im Jahre 1926 gegen 175000 kg aus
gefiihrt. Dabei wird der Weltverbrauch auf 30000 kg im Jahre geschatzt. 
Die Abladungen geschehen gewohnlich in Marseille. Am wertvollsten sind 
die besten spanischen Sorten. 

5. Tiirkisches Geraniumol, Idrisol, Palmarosaol, Rusaol, 
Rosha 01, Nimarol oder ]\Iotiaol, Oleum Palmaerosae, Essence 
de geranium des Indes, Oil of palmarosa, ist iiberhaupt kein echtes 
Geraniumol, sondern ein DestiIlat eines in Indien angebauten Grases 
Andropogon Schoenanthus (Cymbopogon Martini Stapf), das friiher iiber 
Konstantinopel in den Handel kam und viel zur Verfalschung des Rosenoles 
verwendet wird. Es kommt in kupfernen Ramieren in den Handel und 
ist infolge eines Kupfergehaltes haufig griin gefarbt. 

Die DestiIlation geschieht in Vorderindien in der Nahe von Ellichpur 
im Bezirk Amraoti, Provinz Berar, im Oktober, und zwar in bauchigrunden 
kupfernen oder in hohen eisernen Destillierblasen. Am Ufer von Bachen 
errichtet man steinerne Of en, in die man die BIasen, meist drei bis vier 
nebeneinander, einsetzt. Durch den Deckel der Blase wird ein im Winkel 
zusammengesetztes, mit einer Schnur umwickeltes Bambusrohr gefiihrt, 
das in eine kupferne Vorlage miindet. Die Vorlage steht in einem hOlzernen 
Rahmen bis zum Hals in dem flieBenden Wasser des Baches und wird durch 
Pflocke festgehalten. Das Wasser des Baches wird gewohnlich etwas unter 
der Destillieranlage gestaut, um den Wasserstand zu erhohen, und um die 
Vorlagen hiiuft man Steine, damit die VorIagen von dem Wasser griindlich 
umspiilt werden. 
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SolI nun destilliert werden, fUIlen die Arbeiter in die Blasen bis zu einer 
gewissen Hohe Wasser und pressen durch Festtreten so viel Palmarosagras, 
Motia genannt, d.h. kostbar wie eine Perle, hinein, wie nur moglich. Darauf 
wird der Deckel aufgesetzt, das Bambusrohr in die Offnung gefiigt und alles mit 

einem Kleister aus Bohnenmehl, U didmehl genannt, Lehm und Wasser ver
schmiert. Nun wird das Feuer angezundet, der Inhalt der Blase zum Kochen 
gebracht und 2-3 Stunden im Kochen erhalten. Die Destillation ist be
endigt, wenn die Arbeiter ein tiefklingendes Geriiusch vernehmen, dadurch 
hervorgerufen, daB der Dampf die mit Kondensationswasser angefullte 
Vorlage durchstreicht. Jetzt wird die Blase durch BegieBen mit kaltem 
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Wasser abgekiihlt, Deckel und Bambusrohr werden entfernt, die Vorlage 
aus dem Wasser genommen und das 01 abgeschOpft. Eine Blase ergibt 
etwa 0,3 1 01. So werden im Laufe des Tages 5-6 Destillationen vorge
nommen und die erhaltenen Erzeugnisse miteinander gemischt. Beim Ab
setzenlassen scheidet das 01 gewohnlich Kupfersalze aus (Abb. 489). In 
dem westlich von Amraoti gelegenen Bezirke Kandesch ist die Bereitungs
weise des Oles dieselbe, nur baut man die Destillationsblasen nichtin steinerne 
Of en ein, sondern bringt liber der Blase ein Dach an. Als VerschluB der 
Blase bedient man sich hier eines groBen Stlickes Holz (Abb. 490 und 491). 
Das 01 kommt im Oktober zum Versand, und zwar von Kandesch aus 
in Ledersiicken, Pakkals genannt, nach Bombay oder Surat. Durch-

Abb. 490. DestlUation von Palmarosaol im Bezirke Kandesch. 

schnittlich werden im Jahr etwa 150000 eng!. Pfund zu 453,6 g er
zeugt. 

Man hat auch begonnen, das 01 durch Destillation mittels Dampf zu 
gewinnen, wodurch die Ausbeute erhOht wird. 

6. Das Gingergrasol, SofiaoI, ostindisches Geraniumol, 
hat nur eine sehr entfernte Ahnlichkeit mit 01. Geranii rosei, stammt eben
falls nicht von Geraniumarten, sondern auch von Andropogonarten ab, 
ist aber bedeutend minderwertiger als Palmarosao1. Es wird auf dieselbe 
Weise hergestellt wie das Palmarosaol, und zwar meistens, nachdem das 
Palmarosaol gewonnen ist, aus einer Grasart, dem Gingergras, die in dem 
Heimatlande bezeichnenderweise Sofia, d. h. gering, minderwertig, genannt 
wird. Diese Grasart unterscheidet sich botanisch von dem Palmarosagras. 
Die botanischen Unterschiede sind jedoch bisher noch nicht 80 festgestellt, 
daB man die beiden Arten im getrockneten Zustand auseinanderhalten 
kann. Dagegen soIl es leicht sein, sie an ihren Standorten zu unterscheiden, 
indem sie sich auf gleichem Boden, also unter denselben Wachstums-
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bedingungen ganz verschieden entwickeln, da sie in den Anforderungen 
an Boden und Witterung voneinander abweichen. 

Es kann nur als W ohIgeruch fiir Seifen benutzt werden. 
Die echten Rosengeraniumole sind gelb bis braunlich, zuweilen auch 

griinlich, die feinsten Sorten meist braunlich, zuweilen dickfliissig; von rosen
ahnlichem, in den feinsten Sorten oft dem Rosenole fast gleichem Geruche. 

Der Siedepunkt liegt zwischen 216° und 220°. Dichte 0,890-0,905. Es 
scheidet, unahnlich dem Rosenol, erst bei _16° ein wenig Stearopten 
ab ; gute Ole miis~en sich in 3 Teilen 70prozentigem Weingeist IOsen 
(Schimmel & Co.). 

Abb. 691. DeatUlatlon von Palmarosalll 1m Bezlrke Kandeaoh. 

Bestandteile. Geraniol, Zitronellol und Ester dieser. Aullerdem 
Phenylathylalkohol, em . wesentlicher Bestandteil des Rosenols. 

Anwend ung findet es vielfach als Ersatz, aber auch zur Verfalschung 
des teuren Rosenols (s. d.). In der Heimat des Oles gebraucht man es auJ3er
lich gegen GliederreiJlen, Kopfschmerzen, Hautkrankheiten und gegen Kahl
kopfigkeit, innerlich tropfenweise auch gegen Gallenieiden. Ferner stellt 
man daraus die Attars her, alkoholfreie Blumendiifte, deren Grundstoff 
das Sandelholzol ist. 

Zur Verfalschung des Rosenols wird das 01 mit Gummiarabikumschleim 
geschiittelt und dem Sonnenlicht ausgesetzt, es wird dadurch heller. 

P r ii fun g. Das sog. tiirkische Geraniumol aus Ostindien kommt 
bis zu 20% mit K 0 k 0 sol verfiilscht in den Handel. Man erkennt diese 
Verfalschung, indem man ein Probierrohrchen mit dem fraglichen Ole 
mehrere Stunden in eine Eis- oder Kaltemischung steIlt; hierbei scheidet 
sich das Kok('sol als eine weiJ3e, feste Masse abo 

Der wichtigste Bestandteil des Geraniumoles und des Palmarosaoles, das 
Geraniol, C1oH170H, ein einwertiger Alkohol, wird auch fiir sich darge-
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stellt. Schimmel & Co. gewinnen es aus dem Zitronellol. Nach anderem Ver
fahren wird das 01 mit dem gleichen Gewichte feingepulvertem, frisch ge
schmolzenem Kalziumchlorid verrieben, wobei eine Erwarmung auf etwa 
40° eintritt. 

Oleum Jasmini. Jasmlniil. Essence de jasmln. 

Dieses 01 ist nicht durch Destillation der Jasminbliiten, Jasmin. 
odoratissimum oder grandifl6rum mit Wasserdampf zu erhalten, laBt sich 
aber durch besondere Behandlung der durch Absorption gewonnenen J asmin
pomade aus dieser absondern. 

Bestandteile. Jasmon, Benzylazetat, Linalool, Linaloolazetat, 
Geraniol, Anthranilsauremethylester u. a. m. 

Es wird auch synthetisch dargestellt und dieses eignet sich vorziiglich 
zur Darstellung des Extrait de Jasmin (10: 1000). Ein so dargestelltes 
Extrait ist sehr fein von Geruch und sehr haltbar, weil es frei ist von 
allen Fettbestandteilen, die in dem gewohnlichen Extrait nie fehlen. Man 
erhalt ein kiinstliches Jasminol auch durch AuflOsen yon 5 g 
Anthranilsauremelihylester in einer Mischung von 65 g Benzylalkohol, 
20 g Essigsaurebenzylester und 10 g Linalool. Auch das Benzylazetat, 
ein Hauptbestandteil des Jasminoles, wird kiinstlich hergestellt. Es ist 
eine farblose Fliissigkeit von angenehmem Geruch. 

Oleum iridis. Irlsol. Veilchenwurzelol. 
Essence d'iris concr"te. Beurre de viol. Oil or orris. 

Wird.gewonnen durch Destillation der gut ausgetrockneten Florentiner 
Veilchenwurzeln der lriswurzelstocke, in denen es nur in sehr geringer Menge 
(0,1 %) enthalten ist, oder wohl auch durch Extraktion. In den Fabriken 
in Grasse werden jahrlich etwa 300000 kg Iriswurzelstocke auf lrisol ver
arbeitet. Es ist fiir gewohnlich butterartig fest, von gelber Farbe und 
feinem, sehr starkem Veilchengeruch. Erst bei etwa 40° wird es flftssig, 
erstarrt aber schon bei 28°. In Weingeist ist es leicht loslich, scheidet jedoch 
in konzentrierter Losung nach einiger Zeit Stearopten, Myristinsaure, aus .. 
Trennt man diese Ausscheidung durch Filtration von der Losung, so ist 
der Geruch weit feiner. Das lrisol ist lange haltbar, doch tut man gut, 
es in Weingeist gelOst aufzubewahren. 

Bestandteile. Iron, Myristinsaure, verschiedene Ester. 
An wendung. Nur zur Herstellung von Blumenduft, hier aber sehr 

ausgedehnt, da wegen seiner sehr groBen Ausgiebigkeit der hohe Preis 
nicht in Betracht kommt. Man hiite sich bei seiner Verwendung 
vor dem Zuviel. Von der Firma Schimmel & Co. wird ein, auch in der 
Kalte fliissig bleibendes Irisol, welches die 10fache Starke des gewohnlichen 
butterartigen Oles bcsitzt, in den Handel gebracht. Es ist von weit fei
nerem Geruch und fUr die Darstellung hochfeiner Blumendiifte sehr zu 
empfehlen. 

Als der hauptsachlichste Bestandteil des VeilchenwurzclOles wurde 
das Iron, ein Keton, erkannt, das etwa zu 12% darin enthalten ist. Als man 
die chemische Verwandtscbaft des Irons mit dem Zitral nachwies, versuchten 
Prof. Tiemann und Dr. Kriiger das Iron aus dem Zitral kiinstlich herzustellen. 
Sie erhielten bei ihren Versuchen allerdings nicht das Iron, sondern cinen 

Buchheister-Ottersbach. I. 15. Aull. 32 
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isomeren Korper, den sie wegen seines wunderbaren Veilchengeruches 
Jonon nannten, indem Veilchen auf griechisch Ion heiSt. 

Das J onon, Cl alillOO, siedet bei 12 mm Druck zwischen 126 ° und 128 0. 

hat ein spezifisches Gewicht von 0,9351 bei 20°, und lost sich leicht in Wein
geist, lther, Benzol und Chloroform. 

Wegen der so sem groBen Ausgiebigkeit wird das Praparat von der 
Firma Raarmann & Reimer, welche die Darstellung zuerst ubernommen hat, 
in 20 prozentiger weingeistiger Losung in den Handel gebracht. Es zeigt einige 
besondere Eigentiimlichkeiten. Offnet man ein langere Zeit luftdicht ver
schlossen gewesenes GefaB mit Jonon, so zeigt sich anfangs keine Spur von 
Veilchengeruch, auch damit hergestellte Verdunnungen zeigen bum Veil
chengeruch; laBt man aber die Mischung langere Zeit etcheD und namentlich 
etwas Luft hinzutreten, so entwickelt sich der Duft der frischen bliihenden 
Veilchen auf das wunderbarste. Ein einziger Tropfen 20 prozentiger J onon
losung auf ein Stuckchen FlieBpapier getraufelt, erfiillt ein Zimmer mit 
kraftigem Veilchengeruch. nber die Anwendung des Jonons sei noch be
merkt, daB man auf 1 kg herzustellendes Extrait 5-10 g Jonon rechnet. 
Man tut gut, daneben ein wenig Irisol und Veilchenwurzelessenz und etwas 
Jasminextrait zu verwenden; auch ganz geringe Mengen von Moschus sind 
zu empfehlen. Ausgezeichnet ist das J onon ferner zur Auffrischung und 
Verstarkung von echtem, aber schwachem Extrait de Violette. Nach Er
loschen des Patentrechtes werden jetzt verschiedene demJonon gleichwertige 
Stoffe in den Handel gebracht wie 20 prozentige N e 0 v i 010 n los u n g 
"Schimmel & Co." und Vi 0 I a r in "Riedel", die billiger sind. 

(jleum Juniperi Frnctnnm. Auch Oleum Juniperi Baccarnm. 
W acholderiU. W 8cholderbeerol. 

Essence de baies de genlevre. on of Juniper. 
Wird bereitet aus den reifen, zerquetschten Friichten, den Zapfen

beeren des Wacholders (s. Fructus Juniperi), entweder dumh Destillation 
mit salzhaltigem Wasser oder dumh hindurchgeleiteten Wasserdampf. 
Erstere Art liefert ein gelbliches, letztere ein wasserhelles 01. Es ist 
ma.l3ig dunnfliissig, von kraftigem Wacholdergeruch und gleichem. 
brennendem Geschmack. 

Dichte nach D.A.B. 0,856-0,876. Siedepunkt von 155°-280°. 
Mit 1/2 Raumteil absolutem Alkohol gibt es eine klare Mischung, die 

sich auf Zusatz von mehr Alkohol triibt. 
Mit 10 Teilen Weingeist von 90% erhalt man eine triibe Losung. Das 

01 wird durch Lagern immer schwerer loslich. 
Mit J od verpufft es (V 0 r sic h t !), doch Bollen ganz farblose Ole dies 

zuweilen nicht tun. 
Bestandteile. Pinen, Wacholderbeerkampfer, Kadinen und Ter

pineol. 
Anwend ung. In derReilkundehauptsachlich als harntreibendesMittel. 

in der Likorbereitung und zu Raarwassern. 
Aus Ungarn kommt ein geringwertiges 01 in den Randel, dessen 

Dichte meist geringer ist. Es ist ein Nebenerzeugnis bei der Herstellung 
des Wacholderschnapses. 

Auf b e wah run g. Wacholderbeerol verharzt leicht, mu.13 deshalh 
sorgfiiltig vor Licht und Luft geschiitzt aufbewahrt werden. 
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Oleum Juniperi Ligni. WacholderholzoI. KrnmmholzOi. KranewittoI. 
Essence de bois de genievre. 

Soil bereitet werden durch Destillation der Zweige und Blatter des 
Wacholders; in Wirklichkeit aber meist nur, indem man Terpentinol mit 
diesen zusammen destilliert. 

Kommt aus Ungarn zu uns; es steht im Geruch zwischen Terpentinol und 
Wacholderbeerol, gleicht auch in seinemsonstigen Verhalten dem Terpentinole. 

Anwend ung. Als Volksheilmittel zu Einreibungen. 
Auch in N orwegen wird Wacholderol destilliert, das aber wohl kaum in 

den Handel kommt, sondern im Lande selbst auBer fiir die Zwecke der 
Heilkunde zur Herstellung eines bierahnlichen Getrankes und zu Branntwein 
verwendet wird. Man benutzt hier als Destillierkessel ein FaB mit durch
lochertem Boden, das man auf einen Kessel mit kochendem Wasser setzt 
nnd destilliert die jungen Triebe. Das DestillierfaB steht mit einem zweiten, 
dem Kiihlfasse durch eine Rohre in Verbindung. 

Oleum Ivae. IvaOl. Essence d'ive. 
Gewonnen durch Destillation des frischen, bliihenden Krautes von 

Achillea mosch8.ta. Das 01 besitzt eine griinblaue bis dunkelblaue Farbe 
und einen kraftigen, wiirzigen, fast betaubenden Geruch und pfefferminz
ii.hnlichen Geschmack. 

Dichte 0,932-0,934. 
Bestandteile. Lineol und Ivaol, zwei sauerstoffhaltige Korper. 

Ferner ein noch nicht naher erforschter Aldehyd. 
Anwendung. In der Likorbereitung, nament.licb zur Bereitung 

des I valikors. 

Oleum Liuri aeth~reum. Oleum Baccarum Lauri aeth~reum. 
Oleum La'iiri aethereum e Follis. Atherisches Lorbeerol. 
Essence de bales de laurier. Essence de feuilles de laurier. 

Wird bereitet durch Destillation aus den zerkleinerten Lorbeerfriichten, 
worin es zu etwa 1 % vorhanden ist bzw. aus den Blattern (e Follis), worin 
es bis zu 2,5% vorkommt. Dichte 0,924-0,925. 

Bestandteile. Pinen, Eugenol. 
Anwendung. In der Likorbereitung. 

Oleum Lavandulae. LavendelOi. Essence de lavande. Oil of lavender. 

Wird aus den frischen Lavendelbliiten gewonnen und zwar entweder 
durch Destillation iiber freiem Feuer oder besser durch schnelle Destilla
tion mit Wasserdampf (s. d.), namentlich in Siidfrankreich und in England. 
Zu beachten ist, daB die Lavendelbltiten bei der Destillation nicht in dem 
kochenden Wasser liegen, auch nicht den Boden und die Wandungen der 
Destillierblase beriihren diirfen. Aus diesem Grunde verwendet man durch
lOcherte metallene Einsatze, oder bringt tiber dem Wasser in der Destillier
blase einen Siebboden an, worauf die Bliiten gelegt werden. Es kommt 
in sehr verschiedenwertigen Sorten in den Handel, hervorgerufen durch 
Behandlung, BodenbeschaIfenheit und die Beschaffenheit des Wassers, das 
zur Destillation verwendet wurde, indem dieses nur ganz geringen Salz
gehalt aufweisen darf. 

32* 
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Von den englischen sind die feinsten Sorten die von Mitcham, 
Hitchin, Dorset und Canterbury in England. Hier wird die Lavendel
pflanze im graBen angebaut und nur die abgestreifte Bliite zur Destillation 
verwendet. 

In Siidfrankreich, vor allem in den Departements Basses-Alpes, 
Hautes-Alpes, Alpes maritimes, Vaucluse und Drame dient hauptsach
lich der wildwachsende Lavendel zur Herstellung, doch sind auch hier, 
derzeitig angeregt durch die Firma Schimmel & Co. mehr und mehr 
groBe Flachen mit Lavendel angebaut worden. Aus diesem angebauten 
Lavendel erzielt man ein besseres 01 als aus dem wildwachsenden. Die 
beste Sorte, welche ebenfalls nur aus abgestreiften Bliiten hergestellt wird, 
fiihrt den Namen Mont Blanc. 

ErfahrungsgemaB sind diejenigen Ole die feinsten, welche in der 
groBten Rohe, bis zu 1500 m, destilliert wurden, da Lavendel in niedriger 
Hohenlage verkiimmert. Man beurteilt den Wert des Oles nach seinem 
Gehalt an Linalylazetat, der bei Durchschnittsolen mindestens 30% 
betragen muB. Das Deutsche Arzneibuch verlangt ein 01 von min
destens 33,4% Linalylazetat. Es sind auch Ole im Handel, die einen Ester
gehalt von 50% erreichen. Die Destillation wird meist gleich an Ort und 
Stelle durch fahrbare DestilIationsgefaBe vorgenommen (Abb. 492). Jedoch 
hatte die Firma Schimmel & Co. in Barleme eine Fabrik errichtet, wo groBe 
Mengen 01 hergestellt worden sind. So verarbeitete die Firma im Jahre 
1909 etwa 480000 kg frische Bliiten. 1m Jahre 1912925000 kg, wovon 
in der Barremer Fabrik 510 000 kg, in einer gepachteten Fabrik in Sault 
ISO 000 kg und durch fahrbare Destillierapparate in Castellane, Vergons, 
Thoard und Clamensane 235000 kg destilliert wurden. Nach Ausbruch 
des Krieges mu.l3te die Firma Schimmel & Co. den Betrieb einstellen. Das 
franzosische 01 kommt liber die Marktplatze Barreme, Laragne, Digne, 
Apt, Luc-en-Diois, Sederon und Sault in den Handel. Das beste 01 
kommt auch heute noch aus Barreme und ferner aus Orpierre. 

Bei den gewohnlicheren Olen werden die Stengel mitdestilliert. Auch 
eine Bastardpflanze, eine Kreuzung von Lavendel und Spik, L a van din 
genannt, wird in groBen Mengen mitverarbeitet, wodurch der Wert des 
LavendelOles bedeutend verringert wird. 

Durchschnittlich werden jahrlich 100000 kg LavendelOl hergestellt. 
Auch in Siidaustralien, in Viktoria, in der Niihe von Melbourne wird 
Lavendelol destilliert. Neuerdings stellt man in Frankreich nach dem 
unter Olea aetherea angegebenen Extraktionsverfahren statt des Lavendel
oles auch ein Lavande concrete her. 

Gutes LavendelOl ist blaBgelb, zuweilen etwas griingelblich; von an
genehmem, feinem Lavendelgeruch und gewiirzhaftem, brennendem Ge
schmack. Dichte nach D.A.B. 0,877-0,890. Siedepunkt 200°. 

Das anfangs diinnfliissige 01 verharzt sehr rasch, wird dick und be
kommt einen unangenehmen Geruch. Es muB sehr sorgfiiltig vor Licht und 
Luft geschiitzt aufbewahrt werden. 

Bei LavendeloI, das zur Herstellung von Blumenduft und Kolnisch
Wasser gebraucht wird, muB vor aHem der Geruch iiber seine Giite ent
scheiden. 

Bestandteile. Linalylazetat, CH3COOCIOH17' der wertvollste 
Bestandteil, ferner andere Ester des LinalooIs und GeranioIs, Kumarin 
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und Zineol, dieses letzte namentlich in den englischen Olen, und Karyo
phyllen. 

Anwend ung. Zur Herstellung von Blumenduft. In der Likor
herstellung. Geringere Sorten in der Lackbereitung und Porzellanmalerei. 

Priifung. 1. Eine Verfalschung mit TerpentinollaBt sich durch 
die Loslichkeit in Weingeist nachweisen. 

Reines LavendelOl gibt bei 20° mit 3 Teilen 70prozentigem Weingeist 
eine vollig klare Losung, mit Terpentinol versetztes nicht. 
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2. Die Priilung auf A 1 k 0 h 0 1 z usa t z geschieht am besten mittels der 
Tanninprobe, da altes LavendelOl eine saure Reaktion zeigt und Fuchsin 
lost; frisches tut dies nicht. 

3. Lavendeiol darf mit Wasser angefeuchtetes blaues Lackmuspapier 
nicht rot firben. 

Oleum Lavandulae Spicae oder Oleum Spicae. Spiekeriil. 
Essence d'aspic. on of spike. 

Unter diesem Namen kommt das in Siidfrankreich, hauptsiichlich in 
den Departements Basses Alpes, Bouches du Rhone, Drome, Gard, Herault, 
Var und Vaucluse und hauptsiichlich in Spanien gewonnene iitherlsche 01 
von Lavandula Iatifolia in den Handel. Es ist gelblichgriin, von strengem, 
terpentinartigem, nur schwach an Lavendel erinnernden Geruch. Dichte 
0905-0,918. Ein gutes 01 mu13 sich bei 20° in 15-20 Teilen 60prozen
tigem Weingeist klar lOsen. Geringwertige Ole lOsen sich in 11/2-3 Raum
teilen 70 prozentigem Weingeist. 

Anwendung. Ala VolksheilmittelzuEinreibungen. In derPorzellan
malerei und iiberhaupt iiberall da, wo es sich um ein geringwertigeres 
LavendelOl handelt. 

Spanien stellt jahrlich etwa 80000 kg her, Frankreich etwa 25000 kg. 

Oleum Linaloes. Llnaloeiil. Linaloeholziil. Azeliaiil. 
Essence de Iinaloe ou de Iicari. Oil 01 Iinaloe. 

Dieses zur Herstellung von Blumendiiften, namentlich zur Bereitung 
des MaiglOckchenduftes unentbehrlich gewordene 01 kommt von Memo und 
Franzosisch-Guyana, Kayenne, in den Handel, und zwar die groBte Menge 
von Memo, wo es besonders am FluBlaufe des Rio Balsa, auch Rio Mescala 
genannt, gewonnen wird. Diese Sorte wird aus dem in Scheiben zerschnittenen 
Holze von zwei verschiedenen aber sehr iihnIichen Burserazeen, Bmsera 
delpechiana und B. aloexylon, bereitet. Die erstere, die spanisch benannte 
Linaloe, solI fast ausgerottet sein, und so wird die mexikanische Sorte vor 
allem von B. aloexylon, dem "Copal limon" gewonnen. Mitunter werden 
auch die fleischigen, griinlichen bis rotlichen Beerenfriichte zur Destillation 
mitverwendet. 40--60 Jahre alte Baume sollen das beste Olliefern. Jiingere 
Biiume werden mit der Axt verletzt, wodurch sich reichlich atherisches 01 als 
krankhafteAusscheidung bildet. Das von Kayenne kommende, auch Azelia-
01 genannt, stammt nach Moeller von Ocotea caudata, oder von Licaria 
guianensis, Familie der Laurazeen, abo Nach Holmes solI die Stammpflanze 
Protium altissimum sein. Trotz der verschiedenen Abl:'tammung gleichen 
beide Ole sich fast, nur ist der Geruch des Kayenneoles noch feiner. Das 
Kayenneol wird in den Waldern aus dem in Spane zerschnittenen Holz 
iiber freiem Feuer oder mit Wasserdampf destilliert und von den Ein
geborenen auf kleinen Booten auf den Fliissen nach Kayenne gebracht, wo 
es gereinigt wird. Das 01 ist fast wasserhell, diinnfliissig, in 2-3 Teilen 
70prozentigem Weingeist lOslich; von starkem, eigentiimlichem, erst in 
groBer Verdiinnung wirklich angenehmem Geruch und gleichem, angenehm 
gewiirzhaftem Geschmack. Es kommt auch ein Linaloeol aus Samen 
bereitet auf den Markt. Dieses ist bedeutend minderwertiger und ist schon 
an dem. Geruche zu erkennen. 
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Bestandteile. Linalool, Linalooloxyd, Geraniol, Terpineol. 
Anwendung findet es nur zur Herstellung von Blumenduft. 
Das {H gewinnt durch langere Lagerung. Es wird in Kanistern von 

16-17 kg Inhalt verpackt, von denen je zwei in eine Kiste gestellt werden. 

Oleum Macidis. Oleum Myristicae aethereum. 
Muskatbliitenol. l.therisches Muskatol. Mazisol. 

Essence de macis. on 01 mace. 
Das atherische 01 der Mazis (s. d.), teils in seiner Heimat aus frischer 

Mazis bereitet, teils auch bei uns aus getrockneter Ware. Letzteres ist aber 
weit weniger fein von Geruch. Es ist goldgelb, spater rotlich werdend, von 
kraftigemMazisgeruch und gleichem, anfangsmildem, hinterher brennendem 
Geschmack. 

Dichte nach D.A.B. 0,860-0,925. Siedepunkt bei 160°-200°. Loslich 
in 3 Teilen 90prozentigem Weingeist. 

Das D.A.B. laJ3t jedoch unter der Bezeichn~g Oleum Myristicae 
aethereum auch das aus den Samen gewonnene 01 Nucis moschatae 
aetherum zu. 

Bestandteile. Ein leichter KohlenwasserstoH Mazen, Pinen, 
Dipenten, sauerstoffhaltiges Myristizin und Myristikol, Myristinsaure USW. 

Anwendung. Selten als Heilmittel gegen Gallensteine und als harn
treibendes Mittel, meist in der Likorbereitung, in der Fein- und Zucker
backerei und zur Herstellung von Blumenduft. 

Oleum Majoranae. MaJoranol. 
Essence de marJolaine. 011 01 sweet marjoram. 

Entweder aus dem frischen oder dem getrockneten Majorankraute 
(s. d.) durch Destillation mit Wasserdampf bereitet. Aus frischem Kraut 
ist es griinlich, aus getrocknetem gelblich. Wird meist in Spanien destilliert. 

Anfangs ziemlich diinnfliissig, bald dunkler, dicker, zuletzt fast zahe 
werdend. 

Geruch eigentlimlich, etwas kampferartig; Geschmack gewiirzhaft, 
klihlend. 

Mit 2 Teilen 90prozentigem Weingeist gibt es eine klare Mischung. 
Dichte 0,890-0,9lO. Siedepunkt 163°. 
Es setzt bei langerem Aufbewahren in der Kalte zuweilen harte, dem 

Thymol ahnliche Kristalle ab, die als Majorankampfer bezeichnet werden. 
Mit Jod tritt nur schwache Reaktion ein. 
Anwendung. Fast nur in der Likor- und Seifenbereitung. 

Oleum Melissae. MelissenOi. Essence de melisse. Oil or balm. 
Durch Destillation des frischen Melissenkrautes (s. d.) gewonnen. Das 

01 besitzt einen angenehmen, etwas zitronenartigen Geruch, ist gelblich, 
schwlLch sauer, weshalb die Fuchsinprobe nicht anwendbar ist, von 0,890 
bis 0,925 Dichte, in 2-3 Teilen Weingeist von 90% loslich. 

Nach Schimmel & Co. ist das im Handel befindliche 01. Melissae niemals 
reines Melissenol, sondern entweder ein durch fraktionierte Destillation 
aus dem Zitronellol gewonnenes Erzeugnis oder ein liber Melissenkraut 
destilliertes Zitroneno1. 
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Bestandteile. Zitral, Zitronellaldehyd. 
Anwendung. Selten in der Heilkunde, mehr zur Herstellung von 

Blumenduft und Karmelitergeist. 

Oleum Menthae erispae. Krauseminzij]. 
Essence de menthe crepue. on of spearmint. 

Durch Destillation mit Wasserdampf aus dem fruchen oder getrockneten 
Krauseminzkraute (s. d.) gewonnen. Eine bessere Ausbeute wird aus mschem, 
bliihendem Kraut erzielt. Noch groBer ist die Ausbeute, wenn nur die Blii.t
ter oder gar nur die Stengelspitzen wiihrend der Bliitezeit destilliert werden. 
Farblos oder gelblich bis griinlich, rasch dick und dunkler werdend, von 
kriiftigem Krauseminzgeruch und starkem, bitterem, brennendem Ge
schmack. 

Dichte 0,920-0,940. Mit 90prozentigem Weingeist ist es in gleichen 
Teilen mischbar; in 1 bis 1,5 Teilen eines Gemisches gleicher Raumteile 
von 90prozentigem Weingeist und verdiinntem Weingeist ist es loslich, 
bei weiterer Verdiinnung wird die Losung weiJ3lich bis triibe. Mit Jod 
verpufft es nicht. 

Man unterscheidet im Handel deutsches, englisches, amerikanisches, 
russisches und auch ungarisches Krauseminzol. Das englische und ameri
kanische 01 werden gro.Btenteils nicht aus der Krauseminze, sondern aus 
der Mentha viridis destilliert, Spearmintol. GroBe Anpflanzungen hier
von sind in Michigan und Indiana. 

Bestandteile. Karvon, Limonen, Phellandren und Pinen. 
A n we nd u ng. In der Heilkunde und in der Likorbereitung. In Amerika 

als Zusatz zu Zuckerwaren und Kaugummi. Doch liiBt der Verbrauch fUr 
Kaugummi nach. 

Priifung. Das amerikanische ist haufig schlecht von Geruch und viel
fach mit Terp en tinol oder Sas safra s 01 verfalscht; die Beimengungen 
sind durch das Loslichkeitsverhaltnis in Weingeist erkennbar. Auch das 
russische ist haufig verfalscht. 

Oleum Menthae piperitae. PfeHerminzij]. 
Essence de menthe poivree. on of peppermint. 

Durch Destillation des Pfefferminzkrautes (s. d.) gewonnen, und zwar 
die feinsten Sorten nur aus den abgestreiften fruchen Bliittem. 

Das Kraut soll wiihrend der Bliitezeit gesammelt werden und wird am 
besten im fruchen Zustande destilliert, da das getrockneteKraut ein geringeres 
01 liefert und die Ausbeute viel kleiner ist. Allerdings ist das aus ge
trocknetem Kraute hergestellte 01 haltbarer, da beim Trockntm leicht 
verharzende fliichtige Teile durch den Luftsauerstoff in nichtfliichtige 
Harze iibergefiihrt und so nicht mitdestilliert werden. 

Das erste Destillat ist, wenn aus mschem, griinlich, wenn aus 
trockenem Kraute, braunlich, doch kommt es meist in rektifiziertem Zu
stande, hii.ufig sogar ala bisrectificatum, doppelt rektifiziert, in 
den Handel. 

Rektifiziertes 01 ist farblos, hochstens schwach gelblich oder griinlich, 
mii.Big diinnfliissig, von krii.ftigem, angenehmem Pfefferminzgeruch und 
gleichem, anfangs feurigem, darauf stark kiihlendem Geschmack. 

Dichte nach D.A.B. 0,895-0,915. Siedepunkt 190°-200°. 
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Mit gleichen Teilen Weingeist von 90% gibt es eine klare Mischung, 
die sich auf Zusatz von mehr Weingeist meistens etwas triibt. In 5 Teilen 
verdiinntem Weingeist soIl es klar loslich sein. 

Jod reagiert nicht darauf. 
Das 01 besitzt eine same Reaktion; bei der Priifung auf Alkohol darf 

daher nicht die Fuchsinprobe, sondern muJ3 die Hagersche Tanninprobe 
angewandt werden. 

1m Handel unterscheidet man verschiedene Sorten, die sich im Wert 
und im Preis sehr voneinander unterscheiden. Die Hauptsorten sind eng
lisches, deutsches, amerikanisches, franzosisches, japanisches oder chine
sisches und auch russisches Pfefferminzol. 

Von diesen waren die englischen Ole am hochsten geschatzt; es machen 
ihnen jedoch zweifellos die guten deutschen Ole den Rang streitig, so daB 
einzelne Fabriken und Geschaftshiiuser, z. B. die in Gnadenfrei und 
Schimmel & Co., fiir ihre beste Ware hahere Preise erzielen, als selbst 
die besten englischen Marken. 

England baut die Pfefferminze in einer etwas anderen Spielart als 
Deutschland an, namentlich in der Grafschaft Surrey (Mitcham und Hitchin), 
wo 01 von meist sehr guter Beschaffenheit gewonnen wird. Die Pflanzen 
werden aus Wurzeln gezogen und im Mai eingesetzt. Man erntet im Sep
tember, wenn sich auf den Blattern ein roter Rost zeigt. Die Pflanzung 
kann 4-5 Jahre benutzt werden, liefert jedoch im zweiten Jahre die 
beste Ernte. Bei der Destillation solI man dort sehr vorsichtig verfahren, 
indem man die letzten Destillationsiibergange von den ersten, die einen fei
neren Geruch besitzen, trennt. Die besten englischen Marken sind Mitcham, 
Lincolnshire und Cambridge, jedoch werden auch geringere Sorten von 
England aus in den Handel gebracht. In England werden Jahrlich etwa 
5000 kg Pfefferminzol hergestellt. 

Ungemein fallen meist die amerikanischen Sorten gegen die besten 
deutschen und englischen abo Dort werden in den Staaten Michigan, N euyork 
und Indiana sehr groBe, in Wayne County Oregon, Washington geringere 
Mengen gewonnen, doch scheint man bei der Herstellung mit weniger 
Sorgfalt zu arbeiten. 

Dieses 01 hat viel£ach, selbst wenn es nicht verfalscht ist, einen unan
genehmen Geruch. Die Ursache hiervon soIl in einem iibelriechenden Un
kraut, Echterites praealta, liegen, das in groBen Massen zwischen der Minze 
wachst und beim Abschneiden und Einsammeln des Krautes nicht davon 
getrennt wird. 

Es wird jedoch auch von einigen Fabriken groJ3ere Sorgfalt beim Ein
sammeln verwendet; so kommen jetzt auch von dort gute, sogar vorziigliche 
Ole in den Handel. Beliebt sind namentlich die Marken Fritzsche Brothers, 
ParchaJe und Hotchkiss. Leider ist ein groJ3er Teil des amerikanischen Oles 
au.l3erdem verfalscht, und zwar mit Terpentinol, Sassafras- oder Kopaiva
balsamol. Man zieht in Amerika die Pflanzen ebenfalls aus Wurzeln und 
beginnt mit der Ernte im August, die bis Mitte September dauert. Meist 
bleibt die Pfefferminze auf dem Acker bis zu 7 Jahren stehen, jedoch wird 
das Land nach jeder Ernte aufgepfliigt, und es bilden dann die Auslaufer 
im folgenden Jahre neue Pflanzen. Schimmel & Co. haben dmch Rektifi
kationen und besondere Verfahren aus gutem amerikanischen Pfefferminzol 
ein Pfefferminzol in den Handel gebracht, das den besten englischen Olen 
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vollstiindig gleichwertig ist. 1m Jahre 1926 wurden ill Amerika etwa 
340 200 kg hergestellt. 

Das franzosische Pfefferminzol kommt fiir Deutschland bum in Be
tracht. Es wird in Grasse und im Tal des Var ~ewonnen und in Frankreich 
meistens selbst verbraucht. In Frankreich wird eine Abart der Mentha 
piperita die Mentha piperita var. rubescens angebaut, wovon im Jahre 1926 
etwa 350000 kg Pfefferminzkraut eingesammelt wurden. Die Gewinnung 
von Pfefferminzol betriigt in Frankreich jiihrlich etwa 30000 kg. 

Das japanische oder chinesische P£efferminzol, mit dem man friiher 
wegen eines etwas bitteren Geschmacks, bei einem sonst feinen Geruche 
nicht viel anzufangen wuBte, spielt jetzt wegen seines bedeutenden Menthol
gehaltes eine groBe Rolle. Es soll von einer anderen Menthaart, der Mentha 
javanica, nach anderenMentha piperascens oder arvensis, Black mint Re
nannt, abstammen und kommt von der nordlich liegenden Insel Hokkaido oder 
Jesso und der Hauptinsel Hondo uber Yokohama und Kobe in den Handel. 
Die Pflanze wird an den Abhangen von Hugeln angebaut, und zwar haupt
siichlich in den Bezirk;en von Okayama, Hiroshima, Yamagata und vor allem 
auf Hokkaido, wo 90 Prozent der ganzen Anpflanzungen sind. Auch auf For
mosa hat man Pfefferminze angebaut und 01 daraus hergestellt. 

Das japanische Pfef£erminzol wird aus getrocknetem Kraute hergestellt 
und ist so stark stearoptenhaltig, daB es entweder schon bei gewohnlicher 
Warme starr ist, oder doch schon bei + 12 0 bis 15 0 C lange, spieBige 
Kristalle seines Stearoptens Menthol absetzt. Es kommt vielfach in 
kleinen Flii.schchen unter dem Namen Pohool in den Handel. Meist aber 
ist dieses Pohool flussig und besteht dann wahrscheinlich aus dem 
bei der Bereitung des Menthols abgeschiedenen flussigen Teile des Oles. 
Der groBte Teil des Oles wird in Japan gleich auf Menthol verarbeitet, so 
daB meist mentholfreies 01 unter der Bezeichnung Oil in den Handel 
kommt, und zwar in Kisten von 12 Buchsen, jede zu 5 Pfund. 1m Jahre 1926 
betrug die Herstellung von Rohal etwa 713513 kg, aus denen etwa 411189 kg 
PfeHerminzol und etwa 302324 kg Menthol hergestellt wurden. 

Das russische Pfefferminzol wird im Kaukasusgebiet meist in einer 
Hohe von 500 Metern gewonnen. Es lost sich in verdiinntem Wein
geist schlecht auf. In der Ukraine Bollen jahrlich etwa 8000 kg P£e££er
minzo] destilliert werden, wovon aber ein groBer Teil in die Tabak
fabriken geht. 

Be s tan d t e i 1 e. Das Pfefferminzol besteht neben einem £liissige 
KohlenwasserstoHe enthaltenden Teile vor allem aus einem sauerstoff
haltigen, dem sog. Pfe£ferminzkampfer oder Menthol (mindestens 50,2%); 
daneben enthalt es ein Keton Menthon, Valeraldehyd, Isovaleriansaure, 
Phellandren, Zineol und verschiedene Ester des Menthols. 

Bei der Prufung des Pfefferminzoles auf seine Gu te miissen 1. ~ruch 
und Geschmack das Hauptmerkmal bilden. Bei den deutschen und englischen 
Sorten handelt es sich uberhaupt nur um mehr oder weniger £einen Geruch, 
seltener um eigentliche Verfalschungen. Anders liegt die Sache bei dem 
amerikanischen; hier ist eine strenge Priifung durchaus am Platze. 

2. ZUerst gibt die Loslichkeitspro be in Weingeist (1 + 1) einen Anhalt. 
Terpentinol, Eukalyptusol usw. verringem die Loslichkeit be
deutend. Terpentinol verrat sich schon bei genauer Geruchspriifung, besser 
aber noch durch sein Verhalten gegen Jod. (Vorsicht I) 
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3. K 0 p a i v a b a Is a m wird erkannt, indem man ein wenig 01 mit 
starker Salpetersii.ure erhitzt; reines 01 braunt sich allerdings, bleibt abeT 
nach dem Erkalten diinnfliissig. Bei Gegenwart von Kopaivaol wird es 
infolge Verharzung desselben dickfliissig. 

4. Auf S ass a f r a. sol priift man mittels der Hagerschen Schwe£e1sii.ure
Weingeistprobe (siehe Einleitung). Selbst bei wenigen Prozent ist die 
Farbe des Weingeistes, namentlich nach dem Kochen, dunkelrot. 

Das Menthol scheidet man aus dem japanischen 01, Torioroschi 
genannt, vermittels starker Kiilte, die man durch eine Mischung von 
zersto.Benem Eis und Kochsalz erzeugt, abo Es kommt in derselben 
Verpackung in den Handel wie das japanische Pfefferminzol. Es bildet 
wei.Be, feste Kristalle, die durch vorsichtiges Schmelzen und Ausgie.Ben 
in kleine Metall£ormen die gewiinschte Form der Mentholstifte er
halten. 

Reines Men tho I hat einen dem Pfefferminzol ahnlichen Geruch 
und brennenden, spater kiihlenden Geschmack. Es bildet farblose Kristall
nadeln oder Saulen, schmilzt bei 42°-44° C und siedet ohne Zersetzung 
bei 212°. In Wasser ist es nahezu unloslich, erteilt ihm aber seinen Geruch 
und Geschmack, sehr leicht loslich dagegen ist es in Weingeist, Ather, Schwe
felkohlenstoff, Chloroform, Eisessig und konzentrierter Salzsaure. Es ist 
chemisch ein sekundiirer Alkohol von der Formel C;oRw,O. Um Menthol 
yom Pfefferminzol in weingeistiger Losung zu unterscheiden, 
fiigt man langsam einige Tropfen verdiinnte J odtinktur hinzu. Schiittelt 
man um, so wird sich nach wenigen Augenblicken bei Vorhandensein 
von Pfefferminzol die Fliissigkeit entfarben, was bei Menthol nicht ge
schieht. 

Menthol wird hente auch synthetisch hergestellt Z. B. aus Thymol 
oder Piperiton und kann in vielen FaIlen anstelle des natiirlichen Menthols 
verwendet werden. 

Das Me n thol wird gegen Kopfschmerz, Ischias und andere derartige 
Leiden angewendet und wird in ziemlich bedeutenden Mengen zur Bereitung 
von Mentholstiften gebraucht. Ferner zu Eiskopfwassern, zu MundwaBBern 
und Mundwasserpastillen, mit Lanolin zusammen gegen Frostbeulen, als 
Zusatz zu Schnupfpulvern und auch gegen Lause. Auch als faulnishem
mendes Mittel, als Antiseptikum, ist es empfohlen worden. 

Auf Verfiilschung mit Paraffin, die vor aHem in den Menthol
stiften vorkommt, priift man durch Aufstreichen auf wei.Bes, glattes Papier. 
es darf kein Fettfleck zuriickbleiben. 

Unter der Bezeichnung Coryphinum, Coryphin ist Athylglykol
sa urementholester im Handel, eine farblose, fast geruchlose FliiBBigkeit, 
die in Wasser unloslich, jedoch 100lich in Weingeist ist. Sie findet Verwen
dung gegen Schnupfen. 

Oleum Nucis mOBch6.tae aeth~reum. A.therisches MuskatnuBiil. 
Essence de muscade. on of nutmeg. 

Durch Destillation der Muskatniisse gewonnen. Farblos bis schwach 
gelblich, von 0,890--0,930 Dichte und einem Siedepunkte von 135°. 

Der Geruch ist dem der Muskatniisse gleich; der Geschmack feurig
gewiirzhaft. Mit Jod verpufft es (Vorsichtl) und ist in Schwefelsaure mit 
dunkelroter Farbe loslich. 
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Bestandteile. Pinen, Kamphen, Dipenten, Zymol, Terpineol und 
Myristizin, ein giftiger Korper, der bei 150° iiberdestilliert. 

Anwendung. Namentlich in der Likorbereitung. 

Oleum Opopanax. Opopanaxiil. Essence d'opopanax. 

Das Opopanaxol wird nicht aus dem echten Opopanax-Gummiharz 
aus Persien und Slideuropa, als dessen Stammpflanze man die Umbellifere 
Opopanax chironium annimmt, gewonnen, sondern aus einem Burserazeen
Gummiharze, dem Burserazeen-Opopanax, abstammend von Commiphora
arten, besonders Commiphora erythraea. Dieses Burserazeen-Opopanax 
ist der Bisabol-Myrrhe identisch, die von der Somalikiiste, in Hauten 
verpackt, in den Handel kommt. Es bildet braune oder rotlichgelbe 
Massen mit kraftigem Geruche, die sich in Weingeist nur zum Teil losen. 
Ausbeute 6-10% eines griingelben Oles, von angenehmem, balsamischem 
Geruche. Dichte 0,870-0,905. Siedepunkt, unter Zersetzung, 200°-300°. 
In gleichen Teilen 90 prozentigem Weingeist kIar loslich. 

Anwendung. Zur Herstellung von Blumendiiften. 
Die Bezeichnung Opoponax ist falsch, da das Wort von dem griechischen 

Panax, Heilmittel fiir alles, gebildet ist. 

Oleum Orfgani cretici. Spanisch-Hopfeniil. Kretisch Dosteniil. 
Essence d'origan de Crete. Oil 01 cretian. 

Durch De!!tillation des Herba Origani cretici (s. d.) mit Wasserdampf 
hauptsachlich auf Cypern gewonnen. Kommt meist iiber Triest und Smyrna 
in den Handel. Das Ol ist etwas dickfliissig, gelblich bis rotbraunlich, von 
eigentiimlichem, wiirzigem Geruch und brennendem ·Geschmack. Loslich 
in 3 Raumteilen verdiinntem Weingeist. Der Geruch des Smyrna-Oles 
ist milder, herriihrend von einem Gehalt an Linalool. 

Dichte 0,920-0,980. Lost J od ohne Verpuffung. 
Bestandteile. Zymol, Karvakrol. Das Triester 01 ist bedeutend 

reicher an Karvakrol, es enthiilt davon bis zu 85%. 
An wen dun g. Als zahnschmerzlinderndes Mittel. Ferner als Gewiirz. 

Oleum Patchouli. Patschuliiil. Essence de patchouli. 011 or patchouly. 

Gewonnen durch Destillation der Blatter und jungen Zweige von 
Pogostemon patchouli, einer in Ostindien, in den Straits Settlements, auf 
Penang und der Provinz Wellesley angebauten Labiate, die auf den 
Philippinen heimisch ist und hier Cablan genannt wird. 

Man unterscheidet im Handel Penangol und franzosisches Patschuliol. 
Jedoch werden auch in Deutschland groBe Mengen Patschuliol destilliert. 
Zuweilen kommt ein kristallinisches 01, das besonders reich an dem im 01 
enthaltenen Patschulikampfer ist, in den Handel. Diese Sorte solI einen 
besonders kraftigen Geruch haben. In Indien ist di& Destillation des Oles 
sehr eingeschrankt, da sie nicht lohnend genug ist. 

Das Ol·ist gelb oder griinlich, spater braun werdend, ziemlich dick
fliissig und von auBergewohnlich starkem, fiir die meisten Menschen fast 
unertraglichem Geruche. Dichte 0,975-0,995. 

Bestandteile. Kadinen, Patschulialkohol, Patschulen. Der eigent
liche Riechstoff ist noch nicht bekannt. 
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An wen dun g. Bei der Herstellung von Blumenduft, doch darf es hier 
nur in sehr starken Verdunnungen angewendet werden. Die indischen Destil
late sind fur feinere Blumendiifte untauglich. 

Es teilt mit dem Moschus die Eigentumlichkeit, daB es, in ganz unend
lich kleinen Mengen anderen Riechstoffen zugesetzt, den Geruch dieser 
kraftigt und gewissermaBen mehr hervorhebt. 

Prufung. 1. Es mul3 in gleichem Teil 90prozentigem Weingeist klar 
lOslich sein, sonst kann man aufVerfalschung mit Zed ern hoi z 0 1 schlieBen. 

2. Auch Verfalschung mit Ph t hal sa u r e est e r ist beobachtet 
worden, man erkennt sie an der Dichte, die uber 1,000 liegt. 

Oleum Petroselini Foliorum. PetersilienbliitterOl. 
Essence de persil. Oil of parsley. 

Die frischen Petersilienblatter liefern bei der Destillation mit Wasser
dampf 0,06-0,08% eines dunnflussigen, gelbgrunen Oles, von kraftigem 
Petersiliengeruche. 

Dichte 1,043-1,101. 
Bestandteile. Apiol, Pinen. 
Anwendung. Zur Bereitung von Suppenwurzen. Gegen Kopflause. 
Das aus den Petersilienwurzeln destillierte atherische 01 besitzt einen 

weit weniger ausgepragten Petersiliengeruch als das der Bliitter. 

Oleum Pimentae. Pimento oder Nelkenpfefferol. 
Essence de pimento Oil of pimenta. 

Durch Destillation der Pimentfriichte (s. d.) gewonnen. Es ist hell 
oder gelblich, spater braun werdend und von kraftigem, angenehmem, 
dem Gewiirznelkenole sehr ahnlichem Geruche. Diesem ist es auch in der 
chemischen Zusammensetzung und den physikalischen Eigenschaften fast 
gleich. Es enthalt hauptsachlich Eugenol, daher ist die Fuchsinprobe 
nicht anwendbar. 

Dichte 1,024-1,055. 
B estand teile. Eugenol, Sesquiterpen. 
Anwendung. In der Lik6rbereitung, und um Seifen Wohlgeruck zu 

verleihen. 

Oleum Pimimtae acris. Oleum MYrciae. Bayol. 
Essence de bay. Oil of bay. 

Wird gewonnen durch Destillation der Blatter, der beerenartigen 
Friichte und der jungen Zweigspitzen von Pimenta acris, einem Baum 
aus der Familie der Myrtazeen, der in Westindien heimisch ist und dort 
auch meist strauchartig angebaut wird. Man laBt die Straucher, um sie 
besser pfliicl1:en zu konnen, gewohnlich nur 2 m hoch werden. Die Ein
sammlung wird im J uni und J uli vorgenommen, da erfahrungsgemaB zu 
dieser Zeit der Gehalt an atherischem 01 am groBten ist. Es sollen jedoch 
auch die Blatter anderer verwandter, lorbeerartiger Baume, wie Myrcia 
coriacea und Myrcia imbrayana, dazu benutzt werden. Jedoch durfen nicht 
die nach Zitronen riechenden Blatter der sogenannten lemoncilla oder 
false Bay darunter sein, da das 01 sonst nicht zu gebrauchen ist. Die 
Baume wachsen hauptsachlich auf der Insel Dominika, die als eigentliche 
Heimat anzusehen ist, ferner auf Portoriko und St. John, auch auf Mont-
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serrat, Antigua, St. Lucia, Jamaika und Barbuda. Auf St. Thomas 
wachst die Baypflanze nieht. St. Thomas bezieht die Blatter .. und 
jungen Zweigspitzen von der benachbarten Insel St. John. Das 01 ist 
diinnfliissig, gelb bis gelbbraunlich, von angenehmem, wUrzigem, an Nelken 
und Lorbeeren erinnernden Geruch und brennendscharfem, gewiirzhaftem, 
etwas bitterem Geschmack. Dichte 0,965-0,985. Es besteht der Haupt
sache nach aus Eugenol und dem Methylather des Eugenols. In Weingeist 
ist es nicht vollig klar loslich. 

Bestandteile. Eugenol, Methyleugenol, Myrzen, Zitral, Phellandren, 
Chavikol. 

An wen dun g. Zur Bereitung des kiinstlichen Bayrums, eines be
liebten Kopfwaschmittels. Man kann diesen selbst darstellen, wenn man 
1 Teil Bayol oder mehr und 4-5 Teile Rumessenz mit 1000 Teilen 
feinstem 60prozentigem Weingeist mischt und nach einigen Tagen filtriert. 
Es empfiehlt sich, terpenfreies 01 zu verwenden. 

Oleum Reslldae. Resedabliitenol. Essence de reseda. 
Wird durch Dampfdestillation der frischen Resedabliiten gewonnen, 

in einer Ausbeute von 0,002%. Bei gewohnlicher Warme ist es butterartig 
fest, von ungemein strengem, erst in sehr groBer Verdiinnung angenehmem 
Geruch und dunkler Farbung. Schimmel & Co. stellen ein Reseda - Gera
niol her, indem sie mit 500 kg Resedabliiten 1 kg Geraniol destillieren. 

Anwendung. Zur Herstellung von Blumendiiften. 

Oleum RhOdii Ligni. Rosenholziil. 
Essence de bois de rose. on of rhodium. 

Es wird gewonnen durch Destillation des Wurzelholzes zweier auf 
den Kanarischen Inseln wachsenden Winden von' Convolvulus scoparius 
und floridus, Retsmon oder Lena Noel genannt, mit Wasser. Gewohn
lich werden die Riiekstande zur Herstellung der Rosenholzperlen ver
arbeitet. Das 01 ist gelblich, spiiter braunlich, dickfliissig; der Geschmack 
gewUrzhaft, nicht milde wie Rosenol. Nach Schimmel & Co. kommt viel
fach ein Gemisch von RosenO! mit Zedernholzol oder Sandelholzol als Rosen
hoIzo} in den Handel. 

An wen dung. Ais Ersatz fiir Rosenol bei der Bereitung von Blumen
duft, und um Seifen Wohlgeruch zu geben. Auch als Mausevertilgungs
mitteI. 

Oleum R6sae oder Rosarum. Rosenol. 
Essence de roses. on of roses. 

Durch Destillation frischer Rosenbliitenblatter, entweder wie in Bul
garien vielfach iiber freiem Feuer, oder wie in Frankreich und Deutschland 
mit Wasserdampf gewonnen. Es werden verschiedene Arten der Rosen 
verwandt, vor aHem die Zentifolie, Rosa damaseena und Rosa alba, hier 
und da auch Rosa moschata; in Frankreich die Provencerose, Rosa provin
cialis. In Bulgarie!! mischte man vielfach die weiBen Rosen, gill genannt, 
mit den roten Rosen, tscherwen giil genannt, von Rosa damascena, ver
wendet nunmehr aber gewohnlich nur die roten. 

Das Haupterzeugungsland des in den Handel kommenden Rosenols 
ist Bulgarien, und zwar sind es hier die Taler am siidlichen Abhange des 



Olea. aetherea.. Atherieche Ole. 511 

Balkans, namentlich die Gegenden von Karlowa, Kasanlyk, Eski Sagra, 
Brezowo und Philippopel, wo der Anbau der Rosen und die Herstellung des 
Rosenols in groBartigem MaBstabe betrieben wird. Vor allem ist es der 
Ort Rahmanlari, der zur Zeit der BIute wie in einem Rosengarten liegt, 
und wo alljahrlich etwa 700 000 kg BIuten verarbeitet werden. Der Ver
sand geschieht in flach-run den Flaschen aus verzinntem Kupfer von 
1/2-3 kg Inhalt, seltener in kleinen viereckigen, aullen mit Gold verzierten 
Kristallflaschchen, die nur wenige Gramm enthalten. 

Die Darstellung geschieht dort in folgender Weise. Man sammelt 
fruhmorgens die eben aufgebrochenen BIuten, die man unmittelbar unter 
dem Kelch abbricht, bringt sie in Korben oder Holzkiipen sofort nach 
den Destillierstellen, um Garung der Blatter zu vermeiden, und destilliert 
sie in Mengen von 20-25 kg mit Wasser aus kupfernen Blasen. Solcher 

Abb. 493. Destillierapparat ftlr RosenOl In BulgaritD. 

Destillierblasen sind in BuIgarien uber 7000 im Gebrauch, die durch
schnittlich 6 000 000 kg BIuten verarbeiten (Abb. 493). Etwa 3500 kg 
Bluten Iiefern 1 kg Roseno!. AuBer diesen meist sehr einfachen Betrieben, 
ein kIeiner Schuppen steIIt den ganzen HersteIIungsraum dar, sind auch 
einige drei13ig neuzeitlich eingerichtete Fabriken in Betrieb. 

Die gennge Menge des auf der Oberflache des Destillationswassers 
schwimmenden Oles wird gesammelt und das Wasser dann beiseitegesetzt. 
Wahrend der kalteren Nachtstunden scheiden sich aus dem Wasser noch 
kleine Mengen 01 ab, die dann ebenfaIIs gesammelt werden. Die Ausbeute 
wird sehr verschieden angegeben, mag auch durch Bodenbeschaffenheit usw. 
stark beeinflullt werden, immer aber ist sie nur sehr klein. Grollen EinfIuB 
auf die Ernte hat die Witterung. Bei kuhlem Wetter und bedecktem Himmel 
ist der Ertrag groller, da die heiBe Sonne das 01 in den Zellen leichter 
verdunstet. Das zuruckbleibende Kondensationswasser wird zu Mitteln 
fur die HautpfIege und fUr die Likorbereitung verkauft. Die in den ver
schiedenen Bezirken Bulgariens gewonnenen Ole weich en in ihrer Zu
sammensetzung voneinander ab, so in dem Stearoptengehalt und dem Ge
ruche. Die groBen Hande!shiiuser aber, die die Ole aufkaufen, mischen sie, 
80 daB eine gleichmaBige Beschaffenheit erreicht wird. 1m Jahre 1926 
wurden in Bulgarien etwa 1500 kg RosenO! hergestellt. 
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Auch in Persien wird ein, selbst bei haherer Warme noch salben
artiges, aber ungemein feines Rosenol hergestellt, doch kommt diese Sorte 
nicht in den europaischen Handel. 

Ebenfalls kommen ffir den Handel nicht die in Agypten gewonnenen 
Mengen in Betracht. Dagegen nimmt die Gewinnung und Ausfuhr des 
Rosenoles in Kleinasien, Anatolien, immer zu, es werden diese Ole auch, 
da sie gewohnlich nicht so verlii.lscht sind, Mher bezahlt. In der Tfirkei sind 
etwa 4500 Donum, 1 Don u m = 919 qm, Land mit Rosen bepflanzt, und 
es werden jahrlich etwa 1000 kg Rosenol hergestellt.· Vor allem geschieht 
die Gewinnung in der Gegend von Burdur und Isparta. Hier werden vor
wiegend rosafarbige Bliiten, in geringerer Menge die minderwertigen weiJ3en 
Bliiten angebaut, die zwar eine gro.l3ere Ausbeute, aber ein minderwertiges 
Olliefern. Ebenfalls gering an Wert ist das 01 der dunkelroten Hafisrose, 
deren Anbau in den meisten Bezirken von seiten der Regierung verboten ist. 
Die Herstellung geschieht von den anatolischen Bauern in Einzelbetrieben, 
die den bulgarischen ahnliche Destillationsanlagen verwenden. In dem 
gro.l3ten Betriebe in Isparta sind 12 solcher Destillierapparate aufgestellt. 
Man destilliert von Mitte Mai bis Mitte Juni und erzielt aus 10 kg Rosen 
1 Miskal (4,811 g) Rosenol, bei trockener Witterung dagegen sind ffir 
1 Miskal 01 etwa 20 kg Rosen erforderlich. Das 01 wird von dem Rosen
wasser mit diinnen Glasrohren vorsichtig abgezogen oder mit kleinen Loffeln 
abgeschopft. Das Rosenwasser findet im Lande selbst fUr religiose Zwecke Ver
wendung, ferner in der Schonheitspflege, zu Genu.l3mitteln und Naschereien. 

Das in Frankreich, wo heute immer mehr die Mairose angebaut wird, 
gewonnene Rosenol, das von ganz besonderer Feinheit des Duftes ist, 
kommt ffir uns auch nicht in Betracht, da es ganzlich in den dortigen 
gro.l3en Fabriken fiir Blumendiifte verbraucht wird. In Deutschland hat 
die Firma Schimmel & Co. in Miltitz-Leipzig zwischen Leipzig und Diirren
berg gro.l3e Rosenpflanzungen anlegen lassen und in mitten dieser eine 
eigene Destillation errlchtet. Das auf diese Weise gewonnene 01 ist von 
uniibertroffener Feinheit des Geruches und von weit groJ3erer Ausgiebig
keit als das bulgarische Rosenol. Neben der Gewinnung des Oles wird in 
der Fabrik ein sehr konzentriertes und vollig haltbaresRosenwasser bereitet; 
auch die Herstellung von Rosenpomade wird betrieben. Hier geben 
5000-6000 kg Rosenblatter 1 kg Rosenol. 

Auch in Griechisch-Mazedonien beginnt man mit dem Anbau der 
Rosen in groJ3erem Ma.l3stabe. 

Rosenol ist gelblich bis gelb, zuweilen etwas griinlich, wahrscheinlich 
infolge eines kleinen Kupfergehaltes aus den Destillations- und Aufbe
wahrungsgefa.l3en; dickfliissig, bei einer Warme von 20° etwa von der Dicke 
des OlivenOls. Bei etwa + 16°, bei manchen Olen bei 18° bzw. 24 0 fangt es an, 
Stearopten auszuscheiden, das infolge seines leichten spezifischen Gewichtes 
in diinnen, stark lichtbrechenden Kristallen auf der Oberflache schwimmt, 
bei 12,5° mu.13 es reichlich Abscheidung von Stearoptenkristallen aufweisen, 
bei etwa + 5° erstarrt es ganzlich zu einer salbenartigen, durchscheinenden 
Masse, die j edoch schon durch die Warme der Hand wieder zum Schmelzen 
gebracht werden kann. Siedepunkt 230°. Das Deutsche Arzneibuch ver
langt bei 30° eine Dichte von 0,848--0,863. 

Rosenol bedarf zu seiner volligen Losung in 90prozentigem Weingeist 
'90-100 Teile. 
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Der Geruch ist sehr stark, in reinem Zustande fast betaubend, und 
tritt erst bei groBer Verdiinnung in seiner ganzen Lieblichkeit hervor. 

Bestandteile. Es besteht in seinem fliissigen Teil in der Haupt
sache aus Geraniol, Zitronellol und aus geringen Mengen Estern dieser 
beiden Alkohole. Ferner ist Phenylathylalkohol, Os Hs O2 H4 OH, vor
handen. Das feste Stearopten, wovon ] 2--33% im 01 enthalten sind, 
ist ein geruchloser, zu den Paraffinen gehOrender Kohlenwasserstoff. 
Schimmel & 00. bringen ein stearoptenfreies, bei 0° noch fliissiges Rosen-
01 in den Handel; es gibt klarbleibende weingeistige Losungen. 

Anwendung. Zur Herstellung von Blumendiiften, ferner zu Likoren 
und zu anderen GenuBzwecken. 

Das Rosenol unterliegt zahllosen Verfii.lschungen, und viele Kenner 
des Rosenolhandels behaupten, daB fast nie ein vollig reines Rosenol auf 
den europaischen Markt komme. Bei den eigentiimlichen Eigenschaften 
des Rosenoles konnen nur sehr wenige andere atherische Ole zu seiner 
Verfalschung benutzt werden. Es sind dies vor allem die verschiedenen 
Geranium- und Pelargoniumole (s. d.), hier und da vielleicht auch das 
Rosenholzol. Nach Schimmel & 00. sollen auch das GuajakholzOl von 
Bulnesia Sarmienti, das einen teerosenartigen Geruch hat, und kiinstliche 
Ester zur Verfalschung genommen werden. 

Die P r ii fun g geschieht in folgender Weise. 
1. Zuerst auf A I k 0 hoi mittels der Tanninprobe, da Fuchsin auch von 

reinem Ole gelost wird, oder dadurch, daB man das 01 mit Wasser aus
srhiittelt. War Alkohol zugesetzt, so wird das spezifische Gewicht des 
<lIes nach dem Ausschiitteln eine Zunahme aufweisen. 

2. Dann auf etwaige Beimengung von f e t t em 0 I e. 
3. Auf etwa zugesetzten Wa I rat. Dieser Zusatz geschieht ziem

lich haufig, um den durch die Beimengung anderer Ole verminderten 
Erstarrungspunkt wieder auf den richtigen Grad zu bringen. Walrat bleibt 
beim Verdunsten von einigen Tropfen 01 in einem Uhrglaschen zuriick. 
Auch laBt sich schon bei genauer Beobachtung der Erstarrung ein solcher 
Zusatz erkennen, indem die Walratkristalle sich nicht nur an der Oberflache 
bilden, sondern durch die ganze Masse anschieBen. Erwarmt man ferner 
ein solches 01 nach seinem volligen Erstarren vorsichtig in einem GefaBe 
mit Wasser von 20°-25°, so bleiben die Walratkristalle vielfach un
gelost. 

4. Fiir die Beimischung obengenannter fremder Ole hat man ver
schiedene PriiIungsarten aufgestellt. Die alteste ist die, daB man in ein 
Uhrgliischen einige Tropfen des zu untersuchenden Oles bringt, daneben 
ein zweites Uhrglas mit einigen J odkristallen stellt und nun beide mit 
einer Glasglocke bedeckt. Nach einigen Stunden beobachtet man auf einer 
weiBen Unterlage die Farbe des Oles; sie zeigt sich unveriindert, wenn das 
.01 rein, dagegen gebriiunt, wenn andere Ole zugesetzt waren. 

Eine andere sehr einfache Priifung ist die von Guibourt. Man mischt 
.einige Tropfen des Oles mit reiner konzentrierter Schwefelsiiure; bei reinem 
Rosenol bleibt der Geruch unveriindert, bei Gegenwart von anderen Olen 
soll er unangenehm werden. Hager gibt an, daB diese Probe nicht immer 
zutreffe, und empfiehlt deshalb seine Schwefelsaure-W eingeistprobe. 5 Trop
fen 01 werden in einem kleinen Zylinder mit 28 Trop£en Schwefelsiiure ge
mengt, nach dem Erkalten mit 10-12 ccm Weingeist versetzt und bis zum 

Buchheister·Otterabaoh. I. 15. Auf!. 33 
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Kochen erwiirmt. Reines Rosenol gibt eine klare, braune Losung; bei einem 
Zusatz von anderen Olen erscheint sie triibe und setzt beim Erkalten braune 
Harzteile abo Schimmel & Co. erkliiren aIle diese PriiIungen fiir unsicher. 
Eine weitere Probe ist: Man verdiinnt 1 Teil Rosenol mit 5 Teilen Chloro
form und 20 Teilen Alkohol und liU3t eine Stunde stehen. Nach dem FiI
trieren darf mit Wasser angefeuchtetes Lackmuspapier nicht gerotet werden. 
Aus allem ersieht man, da.13 es nicht geniigt, nur eine Probe auf Reinheit 
vorzunehmen, sondem man ist gezwungen, stets mehrere PriiIungen zu 
machen. Guajakholzol weist man auch durch das Mikroskop nach. Beim 
Abkiihlen des Oles zeigt Guajakholzolliingere Nadeln, die durch eine eigen
tiimliche Mittellinie geteilt sind. 

Von Schimmel & Co. werden verschiedene Rosenolersatzmittel in den 
Handel gebracht, die fUr die Herstellung von Blumendiiften und als Wohl
geriiche ffir Seifen von gro.l3er Bedeutung sind. Ein mit Geraniol destilliertes 
Rosenol (500 kg Rosen, 1 kg Geraniol), ferner ein s ynthetisch z usamme n
gesetztes Rosenol von vorziiglicher Beschaffenheit in bezug auf Geruch 
und Ausgiebigkeit und auBerdem Rote Rose, die als Grundstoff ein aus 
den Miltitzer Rosen gewonnenes Extrakt enthiilt. 

Auch das Zitronellol, <;'oH1SOH, der wichtige Bestandteil des Rosen
ales, kommt fiir sich dargestellt in den Handel. Es ist eine farblose, 'ange
nehm rosenartig riechende Fliissigkeit, die ebenfalls als Ersatz ffir Roseno} 
Verwendung findet. 

Reuniol, Roseol und Rhodinol sind Gemische von ZitroneIlol 
und Geraniol, die meist aus Geraniumolen gewonnen werden. 

Rosen wachs gewinnt man bei der Herstellung von konkretem 
Rosenol nach dem Extlaktionsverfahren mit Petroleumather. Es ist 
eine harte olivgriine Masse, die in Petroleumather, Benzin, Chloroform 
und Schwefelkohlenstoff vollig loslich ist, aber nur zum Teil loslich in 
Weingeist und Ather. Schmelzpunkt 55°-58°, 

Oleum Rosmarini oder Oleum Anthos. Rosmariniil. 
Essence de rommn •. Oil or rosemary. 

Wird durch Destillation des frischen, bliihenden, wildwachsenden, aber 
auch angebauten Rosmarinkrautes (s. d.) gewonnen; namentlich liefern 
Spanien und hier die Provinzen Murcia und Malaga, die Tfirkei, Dalmatien und 
Frankreich und zwar dieses die geschatzteste Sorte, bedeutende Mengen. 
In Frankreich destilliert man in gebirgigen Gegenden auch in fahrbaren 
Destillierblasen. die in der Niihe von Gewiissem aufgestellt werden, als 
Heizstoff verwendet man den abdestillierten Rosmarin. Das 01 ist farb
los bis gelblich, diinnfliissig, von starkem, kampferartigem Geruch und ge
wUrzhaftem, bitterem, zugleich kiihlendem Geschmack. 

Dichte nach D.A.B. 0,895-0,915. Siedepunkt 166°. 
Mit J od erwarmt es sich nur schwach ohne Verpuffung. 
In 1/, Teil 90prozentigem Weingeist mu.f3 es sich klar losen. Gering

wertiges italienisches 01 lost sich erst in etwa 3 Teilen. 
Bestandteile. Pinen, Zineol, Kampfer, Borneol, Kamphen. 
A n we nd u ng. In der Heilkunde, namentlich au.f3erlich zu Einreibungen 

und zu Badem, seltener innerlich in ganz kleinen Mengen als anregendes 
Mittel; in groBen Gaben kann es gefahrlich, selbst todlich wirken. 
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Da man dem Ole vielfach FehlgebUI"t, Abortus, fordernde Wirkung zu
schreibt, so ist bei seiner Abgabe, auch wegen seiner schiidlichen Ein
wirkung auf den Korper, groIlte V orsicht geboten. 

Seine Hauptanwendung findet es bei der Herstellung von Kolnisch
wasser und Blumenduft, um Seifen wohlriechend zu machen und als Ver
giillungsmittel, Denaturierungsmittel, fur fette Ole. Fur letztgenannten 
Zweck sucht man es durch kiinstliches Wintergriinol zu ersetzen. 

Prufung. Das Rosmarinol ist hiiufig mit Terpentinol veniilscht; 
diese Beimengung erkennt man an seinem Verhalten zu J od (Vo IS i c h t!) 
und durch die Loslichkeitsprobe. 

Oleum Rutae. Rautenol. Essence de rue. Oil of rue. 
Dargestellt aus dem frischen, bluhenden Kraute der Gartenraute, Ruta 

~raveolens, durch Destillation mit Wasserdampf. Wird hauptsiichlich in 
Algier und Spanien destilliert. Frisch farblos bis gelblich, meist schillernd, 
von kriiftigem, eigentumlich wiirzigem Geruch und etwas bitterem Ge
schmack. Es lost sich in 2-4 Teilen Weingeist von 70%. 

Dichte 0,833-0,847. Siedepunkt 218°-240°. Bei + 8° solI es vollig 
erstarren. 

Das Rautenol besteht aus Methylnonylketon und Methylheptylketon. 
Anwendung. Bier und da in ~er Beilkunde; ferner als Zusatz zu 

einigen Essenzert, zu Kriiuteressig und zu Haarwiissern. 

**t Oleum Sabinae. Sadebaum· oder SevenbaumOl. 
Essence de sabine. Oil of savin. 

Durch Destillation der Bliitter und jungen Zweige von Juniperus 
sabina mit Wasserdampf gewonnen. 

Frisch farblos bis gelblich, dunnflussig, aber rasch dick und braun 
werdend, von starkem, fast ekelhaftem Geruch und bitterem, schanem 
Geschmack. 

Dichte 0,907-0,930. Es verpufft mit J od (V 0 r sic h t I), in 0,5 Teilen 
Weingeist von 90% ist es loslich. 

Bestandteile. Kadinen und als wertvollster das Sabinol. 
Anwendung. In der Heilkunde, und zwar wegen seiner Giftigkeit 

nur in sehr kleinen Gaben. Es dan im Einzelverkauf unter keiner Be
dingung abgegeben werden. 

Prufung. Von dem hiiufig zugesetzten Terpentinol unterscheidet 
es sich durch seine Loslichkeit in Weingeist. 

Oleum Salviae. Salbeiol. Essence de sauge. Oil of sage. 
Dorch Destillation des fruchen Salbeikrautes (s. d.) mit Wasser

dampf gewonnen. GroBe Mengen liefert Spanien und hier besonders die 
Provinzen Murcia und Malafa. Die Ausbeute betriigt 1,3 bis 2,5%. Frisch 
ist es farblos bis gelblich oder grunlich, dunnflussig, spiiter dick werdend. 
Geruch stark wiirzig; Geschmack gleichfalls. 

Dichte 0,915-0,930. Siedepunkt bei 130°-160°. 
Mit Weingeist ist es in jedem Verhiiltnisse mischbar. MitJod erwiirmt 

ell sich nur mii.l3ig unter Aussto.l3ung gelber Diimpfe. 
Bestandteile. Pinen, Zineol, Thujon, Borneol. Der Trager des 

Geruches ist das Thujon. 
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An wend u ng. Rier und da in der Heilkunde, innerlich in kleinen Gaben; 
zu Acetum aromaticum, zu Mundwii.ssem und in der Branntweinbereitung. 

** Oleum Santali. 01. Ligni Santali. SandelholzOl. 
Essence de santal. on of sandal-wood. 

Man unterscheidet ostindisches und westindisches Sandelholzol. Das 
ostindische wird durch Destillation des gelben Sandelholzes mit Wasser
dampf gewonnen. Und zwar in Deutschland von Schimmel & Co., die ein 
en von 94% Santalol C15H230H liefern, im iibrigen aber nur in Ostindien 
(Mysore). Hier wurden in dem Betriebsjahre 1925/26 (vom 1. April 1925 
bis 31. Marz 1926) 188848 englische Pfund zu 453,6 g ausgefiihrt und 1697 t 
Sandelholz destilliert. Das Deutsche Arzneibuch verlangt mindestens 90,3%. 

Das Holz stammt von Santalum album, einem Baum aus der Familie 
der Santalazeen, auf den Sundainseln und in Ostindien heimisch. 

Das 01 ist gelblich, dicklich, schwerer ala Wasser; von durchdringendem, 
etwas an Ambra erinnernden Geruch; in der Kalte erstarrt es. Dichte 
nach D.A.B. 0,968-0,980; loslich bei 20° in 5-7 Teilen 70prozentigem 
Weingeist. Auch bei weiterer Verdiinnung mit verdiinntem Weingeist soil 
die Losung klar bleiben. Siedepunkt nicht unter 275°. Geschmack wenig 
bitterlich, scharf. Es wird vielfach mit Zedernholzol verfalscht. 

Bestandteile. Santalol bis 94%, Santen, ein Kohlenwasserstoff, 
Santalsaure, ein Aldehyd Santalol. 

Anwendung. Bei der Herstellung von Blumenduft, ist aber nur in 
sehr kleinen Mengen anzuwenden, ferner .ala Grundstoff fiir alkoholfreie 
Blumendiifte, die At tar s; innerlich als Mittel gegen Erkrankung der 
Harnwerkzeuge (GonorrhOe) und bei krankhaften ~chleimabsonderungen. 

Das w es ti ndis ch e stammt von einer BurserazeeAmyris balsamifera, be
sonders in Venezuela heimisch. Dichte 0,963--0,967. Es ist minderwertig, 
lost sich nicht in 70 prozentigem Weingeist und enthalt Amyrol und Kadinen. 

We s tau s t r a lis c h e s San del hoi z 01, abstammend von Fusanus 
spicatus, ist mitunter anstatt des ostindischen im Handel, darf aber fUr 
medizinische Zwecke nicht verwendet werden. 

Oleum Sassafras. Sassafrasol. Essence de sassafras. on of sassafras. 
Es wird durch Destillation der Wurzeln mit der Rinde von Sassafras 

<>fficinale (siehe Lignum Sassafras) bereitet. In Nordamerika wird es in 
groBen Mengen dargestellt. 

Frisch ist es gelblich, bald dunkler, mehr rotlich werdend, von starkem, 
..an Fenchel erinnemden Geruch und Geschmack. Mit J od verpufft es nicht, 
:sondern lost sich unter Entwicklung schwacher Diimpfe. 

In der Schwefelaaure-Weingeist-Probe erhitzt es sich stark und gibt 
darauf, mit Alkohol gekocht, eine tief kirschrote Losung. Dichte 1,070 
bis 1,080 .. Loslich in 1-2 Raumteilen 90prozentigem Weingeist. 

Bestandteile. Pinen, Safrol, Kampfer, Eugenol u. a. m. 
Anwendung. In Amerika soIl es in groBen Massen zur Fiilschung 

anderer Ole benutzt werden. Ferner als Mittel gegen Insektenstiche, und 
um die Eier von Lausen zu vernichten. 

Unter der Bezeichnung kiinstliches Sassafrasol, artificiale 
Sassafras oil, ist ein Erzeugnis der fraktionierten Destillation des Kamp
ferols im Handel. 
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Safro!' Der im Sassafrasol enthaltene sauerstoffhaltige Sassafras
kampfer, Safrol genannt, <;oHlO0 2, wurde im Ieichten Kampferol auf
gefunden und wird jetzt in groBen Mengen dargestellt. Safrol ist farblos, 
diinnfliissig von 1,105-1,107 Dichte, weit feiner von Geruch als das 
amerikanische Sassafrasol und eignet sich vorziiglich, Seifen wohlriechend 
zu machen. Ferner dient es als VergiHlungsmitteI, DenaturierungsmitteI, 
fiir fette Ole, und zwar 200 g auf 100 kg 01. 

Oleum SerpYlli. Quendeliil. Essence de serpolet. on 01 wild thyme. 
Durch Destillation des frischen Krautes von Thymus serpyllum (siehe 

Herba SerpyUi) gewonnen. Frisch ist es farblos bis gelblich, diinnfliissig, 
spater braun und dick werdend; altes 01 ist zu verwerfen, da es von 
schlechtem Geruch ist. Dichte 0,890-0,920. Mit J od verpufft es nicht 
und ist in 90prozentigem Weingeist in jedem Verhii.ltnisse loslich. 

Bestandteile. Zymol, Thymol, Karvakrol. 
Anwendung. Zur Herstellung von Blumenduft. Als Zusatz zu 

wiirzigen Badern. 
Nach Schimmel & Co. kommen hii.ufig aus Frankreich als Quendelole 

nur Gemische von Thymianol, Spanischhopfenol und Poleyol. 

**t Oleum Sinapis. Senfol. 
Essence de moutarde ou Isosullocyanate d'allyle. Oil of mustard. 
Das Senfol gehort gleich dem Bittermandelole zu denjenigen atherischen 

Olen, die in den Stoffen, woraus sie bereitet werden, nicht fertig gebildet 
sind. Es entsteht durch eine Art Garung bei Gegenwart von Wasser durch 
die Einwirkung des Myrosins, einer Art von Kasein, auf die Myronsaure, 
zwei Stoffe, die im schwarzen Senfsamen enthalten sind (siehe Semen Sinapis), 
und zwar die Myronsaure gebunden an Kalium als myronsaures Kalium, 
auch Sinigrin genannt. 

<;OH18KNS20 9 + ~O = C8H120e + CaH&CNS + KHSO, 
Myronsaures Kalium + Wasser = Glykose + Senfol + Kaliumbisulfat. 

Der weiIle Senf enthii.lt keine Myronsiiure und gibt daher nicht ein 
Senfol, wie der schwarze Senf, sondern nux infolge des Sinalbingehaltes ein 
Sinal binsenfol (C7H,OCNS). 

Die Bereitung geschieht in folgender Weise: Der Senfsamen wird 
gepulvert und das fette 01 zuerst durch Pressen aus ihm entfernt. Die 
Pressung muIl kalt oder doch wenigstens bei geringer Wiirme geschehen, 
da das Myrosin schon bei etwa 70° gerinnt und dadurch unwirksam wird. 

Der Prellriickstand wird ebenfalls gepulvert und mit kaltem Wasser 
zu einem diinnen Brei angeriihrt. Diesen Brei liiBt man etwa 5 Stunden, 
am besten in holzernen Bottichen, stehen, damit die Bildung des Senfoles 
aus der Myronsaure erst vollstandig beendet ist, bevor die Destillation beginnt. 

Viele Hersteller setzen der Masse gepulverten weiIlen Senf zu, weil 
dadurch die Ausbeute aus dem schwarzen Senf etwas groller wird. 

Die Destillation geschieht am besten mit unmittelbar hindurch
geleitetem Wasserdampf, und zwar in gut verzinnten oder am besten eisernen, 
mit Schmelz iiberzogenen Destillierblasen, da Kupfer das Senfol zersetzt; 
man braucht dabei die V orsicht, daB die Vorlagen, worin das Kondensations
wasser und das atherische 01 sich sammeln, luftdicht mit dem Kiihler ver-
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bunden sind, und nur ein kleines Luftrohr von der Vorlage unmittelbar 
ins Freie fiihrt. Es geschieht dies zum Schutze der Arbeiter, um sie moglichst 
vor den ungemein beiBenden Dampfen zu schiitzen. 

Da das Senfol schwerer ist als Wasser, sammelt es sich am Boden der 
Vorlage; das iiberstehende Wasser, das eine ziemliche Menge 01 gelost ent
halt, wird immer wieder zu neuen DestiIIationen benutzt (Kohobation). 
Aus dem schlieBIich erhaItenen Kondensationswasser wird das geIOste 01 
durch Auflosen von Natriumsulfat ziemlich rein ausgeschieden. Es ist narn
Iich ein Erfahrungssatz, daB SaIzlOsungen, je starker sie sind, um so 
weniger andere Stoffe, z. B. atherisches 01, in Losung haIten. 

Das SenfOI steIIt eine wasserkIare, hochstens gelbIiche, stark licht
brechende FIiissigkeit dar, von 1,022-1,025 Dichte und einem Siede
pUnkt 148°-152°. 

Sein Geruch ist der bekannte Senfgeruch, doch ist dieser so au.l3er
ordentlich scharf, daB er die Augen schon in ziemlicher Entfernung ZlJ 

Tranen reizt; es ist daher groBe Vorsicht zu beobachten, und zwar urn so 
mehr, da auch die Raut so stark dadurch gereizt wird, daB groBe BIasen 
bei der Beriihrung mit reinem SenfOl entstehen. 

Das Senfol besteht fast ganz aus AIIyIsenfol oder IsothiozyanaUyJ, 

I sothiozyans aurea llylest er (CaHIICNS), C(~ .CaHIi' daneben aus 

wechselnden Mengen von ZyanaIIyI und SchwefelkohIenstoff. Es werden 
heute auch groBe Mengen SenfoI auf kiinstlichem Wege gewonnen. Das 
Deutsche Arzneibuch schreibt gerade dieses s y nth e tis c h e A II y 1-
senfol vor. 

Man stellt zuerst aus dem GIyzerin durch Behandlung mit OxaIsaure 
den AllylalkohoI her CaHoOH, worin 2 KohIenstoffatome durch 2 Valenzen 
miteinander verbunden sind, so daB der Alkohol nur einwertig, einatomig ist, 

C=H. 
\I 
C-H 

b~R2 
,,",OR 

verwandelt diesen in Jod- oder Bromallyle, Allyljodid CsRIiJ bzw. Allyl
bromid C3RoBr und setzt diese unter Erhitzen durch Kaliumthiozyanat 
in weingeistiger Losung in Isothiozyanallyl, Isothiozyansaureallylester, in 
Senfal und in Kaliumjodid bzw. -bromid um. 

CaR5J + CNSK = CaRli CNS + KJ 
Allyljodid + Kaliumthiozyanat = AllyIsenfal + Kaliumjodid. 

Das auf diese Weise erhaltene Praparat weicht weder in physikalischer 
noch in chemischer Beziehung von dem echten Senfal abo 

Das SenfoI ist in der Halfte seines Raumteils 90prozentigem Weingeist 
klar loslich. Es ist von vollig neutraler Reaktion, daher ist die Fuchsin
probe auf Alkoholverfalschung zuIassig. Mit J od verpufft as nicht. 

Anwendung. In der Heilkunde vielfach als fiuBeres Reizungsmittel 
der Raut, jedoch fast immer nur in starker Verdiinnung, namentlich ale 
Senfspiritus, 1 Teil SenfoI, 49 Teile Weingeist. Ferner ale Zusatz zu Badem 
und Raarwassern. 
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Unverdiinnt wird es htichstens bei Wiederbelebungsversuchen Schein
toter angewandt. Innerlich genommen, konnen schon verhii.ltnismiil3ig kleine 
Gaben todlich wirken. Hier und da wird das Senfol in den Speisesenffabriken 
zur Verscharfung benutzt. 

Priifung 1. Um die Beimischungfremder Ole zu erkennen, solI man 
unter guter Abkiihlung nach und nach 3 Teile Senftil mit 6 Teilen 
Schwefelsaure mischen; war das 01 rein, so zeigt sich die Mischung nach 
12 Stunden zahfliissig bis kristallinisch und nur gelb, keinesfalls dunkel 
gefarbt. 

2. Auf Thiozyanverbindungen priift man, indem man 1 TeilSenfoI 
mit 5 Raumteilen 90prozentigem Weingeist verdiinnt und Eisenchlorid
losung zutrtipfelt, es darf keine Veranderung eintreten. 

3. Etwa beigemengter S c h w e f elk 0 hie n s t 0 ff zeigt sich bei frak
tionierter Destillation im Wasserbade; der weit fliichtigere Schwefelkohlen
stoff destilliert mit Leichtigkeit iiber, das Senftil nicht. 

Auf b e wah run g. Senftil mull vor Licht geschiitzt werden. 

Oleum Succini. BernsteinOl. 
Essence de succin ou d'ambre Jaune. Amber-oD. 

Bei der trockenen Destillation des Bernsteins gewinnt man neben 
der Bernsteinsiiure eine braune, ungemein stinkende Fliissigkeit, die neben 
brenzligen Stoffen Kohlenwasserstoffe und Bernsteinsaure in sehr ver
schiedenem Verhaltnis enthalt. Dies ist das Oleum Succini crudum. 
Wird dieses, mit 6 Teilen Wasser gemischt, einer Rektifikation unterworfen, 
so gewinnt man das Oleum Succini rectificatum. Es ist eigentlich kein 
atherisches 01, enthalt hOhere Fettsauren und stellt ein diinnfliissiges, farb
loses, bald dunkler braunlichgelb oder olivfarben werdendes 01 dar, von 
starkem, unangenehmem Geruch und brennendem Geschmack. Dichte 
0,920-0,949. Es besitzt eine neutrale Reaktion und bedarf zu seiner 
volligen Losung etwa 15 Teile Weingeist von 90% bzw. 4-7 Raumteile 
Weingeist von 95%. 

Anwendung. Selten innerlich in kleinen Gaben ala krampfstillendes 
Mittel, haufiger aul3erlich gegen Zahnschmerz. Mitunter auch um das 
Anlaufen der Schaufenster zu verhindern. 

Oleum Tanaceti. BaiBlarnoL Essence de tanaisie. on of tansy. 

Durch Destillation des frischen, bliihenden Krautes von Tanacetum 
vulgare gewonnen. 

Es ist gelblich oder griinlich, durch Luft und Licht braunt es sich, 
diinnfliissig, von kraftigem, etwas kampferartigem Geruch des Krautes und 
von scharfem, bitterem Geschmack. 

Dichte 0,923--0,955. Mit Jod verpufft es nicht und ist in gleichen 
Teilen Weingeist von 90% Wslich. 

Bestandteile. Thujon, Kampfer, Borneol. 
Anwendung. AlB wurmtreibendes Mittel. Schon geringe Mengen 

wirken giftig infolge des Gehaltes an Thujon. So ist es nur tropfen
weise und mit groJ3ter Vorsicht anzuwenden. 
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Oleum Terebinthinae. Terpentlnol. 
Essence de terebenthlne. on 01 turpentine. 

Wild durch Destillation der verschiedenen Terpentine (s. d.) mit Wasser 
gewonnen (Balsamterpentinol). 

Das erste Erzeugnis der Destillation ist vielfach noch gefarbt und von 
saurer Reaktion, wird do. her durch nochmaIige Rektifikation, unter Zusatz von 
etwss Kalk, gereinigt. Die saure Reaktion ist durch Spuren von Ameisensaure 
bedingt, die sich iibrigens auch in altem, lange gelagertem Terpentinole findet. 

GroBe Mengen Terpentinol stellt man auch her durch Destillation von 
Abfallholz wie Kiefern- und Fichtenstiimpfen, und besonders an der Westkiiste 
der Vereinigten Staaten durch Destillation des HoIzes von Pinus resinosa 
und PseudotsUga taxifolia, zweier NadelhoIzer, Koniferen, die beim An
zapfen nicht geniigend Terpentin liefem (wood turpentine). Die 
Stiimpfe stammen meist von Pinus pahistris der long leaf pine, so daB ein 
solches 01 hiiufig mit Long leaf Pine Oil bezeichnet wird. Zur Gewinnung 
dieser Hoi z t e r pen tin 0 I e bedient man sich auch der elektrischen 
Of en. Oder man benutzt Kessel mit doppelten W andungen. In dem 
Zwischenraume befindet sich ein schwer zersetzbarer Petroleumriickstand, 
der auf die hohe Wirme von etwa 3500 erhitzt werden kann. Hierdurch 
erreicht man eine gleichmaBige Erhitzung des zu verarbeitenden Stoffes, 
die 2300 nicht iiberschreiten darf. 

Diese Holzterpentinole sind den Balsamterpentinolen (gum 
turpentine) fiir manche technische Zwecke gleichwertig, diirfen aber nicht 
als echtes Terpentinol bezeichnet werden. Meistens werden diese Holz
terpentinole nach der Gewinnung durch darauffolgende Destillation mit 
Dampf gereinigt. Ala Nebenerzeugnisse erhiilt man geringwertigere Ole, 
Kienole, die auf TerpentinOl-Ersatzmittel verarbeitet werden. 

Holzterpentinol, Sulfitterpentinol genannt, gewinnt man auch 
als Nebenerzeugnis bei der Bereitung des Zellstoffes fiir die Papierherstellung 
nach dem sog. Natronverfahren. Es bleibt ein terpentinoliihnliches Erzeug
nis zuriick, das mit den Diimpfen des Wassers iibergeht und verdichtet wird. 
Es wird in Amerika in 'groBen Mengen bei der Papierbereitung aus dem 
HoIze der Sprucetanne und der Hemlocktanne als Spruceterpentinol 
gewonnen, besteht in der Hauptsache aus Para-Zymol und enthiilt kein 
Pinen. Roh ist es hellrot, rektifiziert und durch Natronlauge gereinigt, 
wasserhell. Man benutzt es neben technischer Verwendung zur Herstellung 
des K8orvakrols und Toluols. Auch in Schweden werden groBe Mengen 
SulfitterpentinOl gewonnen. 

Terpentinol ist wegen seiner Billigkeit das wichtigste atherische 01 
und bildet eine ganz bedeutende Handelsware. 

Man unterscheidet im Handel namentlich franzosisches und amerika
nisches, femer deutsr-hes, osterreichisches oder Wiener-N eustadter, spanisches, 
portugiesisches, griechisches, indisches und mexikanisches Terpentinol. 

Das f ran z 0 sis c h e Terpentinol gilt als das beste, es wild vor aHem 
in den Diinengegenden der Departements de 180 Gironde und des Landes 
aus dem Terpentin von Pinus pinaster teilweise sogar in allerneuesten 
Vakuumdestillationsapparaten hergestellt. 1m Jahre 1926 wurden in 
Frankreich etwa 32000000 kg gewonnen. Es kommt meist iiber Bordeaux 
und Bayonne in den Handel. 
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Amerika beherrscht jedoch den Markt. Wir erhalten das amerika
n i s c h e 01 teils unmittelbar, teils iiber England. Die Hauptmarktplatze in 
Amerika sind Savannah, Jacksonville, Pensakola und Brunswick. 1m Staate 
Florida ist gesetzlich bestimmt, daB Terpentinol nur in deutlich bezeichneten 
Gefa.Ben gehandelt werden darf. Nur die echten, unvermischten, aus Balsam 
oder Harz destillierten Ole diirfen als spirits of turpentine bezeichnet 
werden, aIle iibrigen sind woods spirits of turpentine. Vermischte 
oder gefalschte Terpentinole miissen ala ad uIterated gekennzeichnet sein. 

Die Gesamtgewinnung Nordamerikas wird auf etwa 475000 Barrels an
g~geben. 

Deutschland stellt selbst wenig her, wenn auch durch die Kriegsnot 
gezwungen die Gewinnung zugenommen' hatte, es kommen unter dieser Be
zeichnung meist osterreichische Terpentinole in den Handel, oder es sind 
nur gereinigte Kienole, schwedische, finnische und polnische oder russische 
Ole, und zwar sind die letztgenannten hauptsachlich aus den Gebieten um 
Brest-Litowsk, Luck und Kowel, nur Holzterpentinole. Die geringeren 
Sorten dieser Art sind sogar meist nur Kienole. Sie werden als Neben
erzeugnis bei der Holzteerbereitung gewonnen, wo sie auf dem Teerwasser 
schwimmen oder bei der trockenen Destillation von Holz mit Wasserdampfen 
iibergehen und gewohnlich unter Kalkzusatz nochmals destilliert werden. 
Diese Kienole sind von unangenehmem Geruch, gelblich, noch wasserhaltig 
und geben deshalb mit Alkohol, anderen atherischen und fetten Olen keine 
klaren Losungen. Sie setzen meist stark ab, konnen fUr Lacke, da sie nur 
wenig Pinen, den Kohlenwasserstoff, der durcb die Oxydation der Luft zu 
einer Haut erhartet, enthalten, nicht verwendet werden, sondem dienen 
hauptsiichlich als Zusatz zu Olfarben fUr AuIlenanstriche, zum Verdiinnen 
von Teer und in geringeren Mengen als Mottenmittel. In den im Kriege von 
den Deutschen besetzten Gebieten RuIllands wird das Kienol nach Har kort 
wie folgt gewonnen: Man verwendet Wurzeln von Kiefem, sog. Stubben, 
lallt diese, wenn sie sehr fett, d. h. harzreich sind, zwei Jahre, sonst 10-15 
Jahre nach der Fallung des Baumes in der Erde und schabt dann die ver
faulten auIleren Schichten abo Zur trockenen Destillation der Stubben be
nutzt man zwei verschiedene Arten von Of en, den polnischen bzw. den 
russischen. Der polnische Of en ist ein Rundofen von 4,2 m Hohe und 
4,2 m im Durchmesser. Der untere Teil, etwa 2,1 m hoch, ist eine drei Steine 
dicke Mauer, die von einer 2,1 m hohen, einen Stein dicken gemauerten 
Kuppel iiberragt wird. Unten in der Mauer befindet sich eine Tiir zum Be
schicken des Of ens, daneben zu beiden Seiten die Feuerungen, deren Feuer
gase in wagerechte Kanale bis zur entgegengesetzten Seite geleitet werden. 
Rier treten sie in einen senkrechten Kanal und gelangen von dort wieder 
durch wagerechte Kanale in den Schornstein, der sich iiber der Tiir befindet. 
Die Sohle des Of ens ist nach der Mitte zu mit Gefalle versehen und hat an 
der tiefsten Stelle eine schlieBbare AbfluIlvorrichtung. Seitlich in der Kuppel 
oder in ihrer Spitze ist eine Offnung in Verbindung mit einem Verdichtungs· 
rohre. Der Of en wird mit den Stubben gefiillt und die Feuerung in Gang 
gebracht, wobei man als Brennstoff Holz verwendet. Die Ritze wird auf 
etwa 100° gesteigert und nun geht 3-4 Tage lang mit Wasserdampfen 
Kienol iiber. Nach dieser Zeit bildet sich zuviel Teer, der durch die Offnung 
in der Mitte der Sohle aufgefangen wird. Die russischen Of en sind ahnlich 
aufgebaut, nur ist bei neueren Of en die Kuppel nicht gemauert, sondem 
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besteht aus Eisenblech. Au13erdem ist fUr eine zweckmiiBigere Feuerung 
gesorgt, daB die Hitze nicht so groB ist; entweder gehen vier ringformige 
Kaniile um den unteren Teil des Of ens, oder es ist nur ein ringformiger 
Kanal vorhanden und die Gase gehen zickzackformig in sechsmaligem Auf
und Absteigen zum Schornstein zuriick. In diesen Of en sollen jiihrlich 
1100 000 kg Kienol gewonnen werden. Bessere Sorten dieser Ole sind Holz
terpentinole, aus Stiimp£en durch Destillation mit Wasserdampf gewonnen. 

Auch Mexiko, Japanisch-Sachalin und Algier begannen sich in groBem 
MaBstabe der Terpentinolgewinnung zuzuwenden. Auf Japanisch-Sachalin 
sind Urwiilder von sehr groller Ausdehnung, worin die Todokiefer Abies 
sachalinensis, die Yezokiefer Picea ajanensis und die Liirche in groBen 
Mengen vorkommen. In Indien werden aus der Pinus longifolia, wovon 
sich groBe Wiilder im Himalaya auf den Siwalikhiigeln von Bhutan bis nach 
Afghanistan finden, bereits groBere Mengen Terpentinol hergestellt, die aber 
noch nicht in erheblichem MaB auf den europiiischen Markt gebracht 
wurden. Dieses 01 siedet erst bei hOherer Wiirme, verdampft langsamer 
und hinterliiBt gro13ere Harzmengen als das amerikanische Terpentinol. 
Von Sumatra kommen schon jiihrlich etwa 36000 kg iiber Amsterdam in 
den Handel. Spanien gewinnt jiihrlich etwa 6000000 kg, von denen es 
etwa 4: 000 000 ausfiihrt. Auch aus Griechenland kommen geringere Mengen 
in den Handel. 

Die Haupteinfuhrpliitze fiir Europa sind: London, Hamburg und 
Antwerpen. 

Um eine gewisse Sicherheit im Handel mit Terpentinol zu schaffen, 
hat der Deutsche Schutzverein der Lack- und Farbenindustrie bestimmte 
Erlauterungen fiir den Begriff Terpentinol gegeben. "Terpentinol ist darnach 
reines iitherisches 01 aus der Destillation des harzigen Ausflusses (Balsams) 
lebender NadelhOlzer, dem nicht nachtriiglich Bestandteile entzogen sind, 
entkampfertes Terpentinol ist nicht mehr Terpentinol. Wenn ein aus 
den Stammen, Asten oder Wurzeln der Biiume oder bei der Zellulose
fabrikation erzeugtes 01 (KienOl, Holzterpentinol, Zelluloseol) Terpentinol 
genannt wird, mull durch eine besondere Bezeichnung (Ursprungsangabe, 
Phantasienamen, Nummer, "laut Muster" oder dg!.) erkennbar gemacht 
werden, daB dieses kein Balsamol ist. Mischungen von Terpentinol mit 
anderen Stoffen diirfen nicht Terpentinol genannt werden, auch nicht 
Terpentinol mit einer Nebenbezeichnung. Die Bezeichnung Terpentinol 
amerikanisch, franzosisch, griechisch, mexikanisch, portugiesisch, spanisch, 
Wiener-Neustiidter, darf nur fiir Balsamol angewendet werden. Unter 
Terpentinol deutsch, finnisch, polnisch, russisch, schwedisch wird Kienol 
oder Holzterpentinol verstanden, jedoch kann deutsches, finnisches oder 
schwedisches 01 auch raffiniertes Zelluloseol sein." 

Terpentinol ist diinnfliissig, mu13 vollig klar, farblos oder hochstens 
ganz schwach gelblich gefarbt sein, besitzt einen starken, je nach seinem 
Ursprung etwas verschiedenen Terpentingeruch und einen brennenden, 
bitterlichen Geschmark. 

Nach dem D.A.B. (d = ?f) betriigt die Dichte von reinem Terpentinol 
0,855-0,872. 

Das spezifische Gewicht (d = ~) von reinem Terpentinol ist 0,860-0,877, 
von Long leaf Pine Oil, also Holzterpentinol jedoch 0,941-0,954. Sein 
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Siedepunkt liegt bei ]55°-165 0 C, der Entflammungspunkt zwischen 
84 0 und 350 • Von 90 prozentigem Weingeist bedarf es zwolf Teile zu seiner 
Losung; mit Jod verpufft es heftig (Vorsicht!), mit einem Gemische von 
rauchender Salpetersiiure und Schwefelsiiure entziindet es sich (Vorsich t!). 
Es nimmt aus der Luft groBe Mengen von Sauerstoff auf und verwandelt 
diesen nach friiherer Anschauung in Ozon, nach Engler und WeiBberg indes 
bildet sich durch Sauerstoffaufnahme ein leicht zersetzliches Terpensuper
oxyd; daher seine Anwendung als Bleichmittel fiir manche Stoffe, z. B. 
Elfenbein. Diese bleichende Wirkung kann man hiiufig beobachten. wenn 
Terpentinol in halbgefiillten Flaschen, mit Korkstopfen verschlossen, am 
Licht steht; die Korke erscheinen bald in ihrem unteren Teile gebleicht. 
Ebenso nimmt Terpentinol eine groBe Menge Chlorwasserstoff auf und 
bildet damit eine feste, kristallinische, kampferartige Verbindung, Ter
pentinkampfer oder kiinstlichen Kampfer, Terpentinolmono
chlor hydra t oder Pi nenhydrochlorid (C1oH17Cl). Der Gehalt an Pinen 
betriigt bei Terpentinol bis zu 85%, bei Holzterpentinol ist er geringer. 
Kienal enthiilt nur wenig, Sulfitterpentinol iiberhaupt kein Pinen. 

Gutes TerpentinOl muB wasserfrei, klar sein und darf, zwischen den 
Fingern gerieben, nicht klebrig erscheinen; es muB, in einem Schiilchen 
erwiirmt, fast ohne jeden Riickstand (hochstens 3%) verdunsten und von 
vollig neutraler Reaktion sein. 

Anwend ung findet das Terpentinol sowohl in der inneren als auch 
iiu.l3eren Heilkunde. Innerlich in kleinen Gaben als harntreibendes Mittel, 
Diureticum, iiu.l3erlich allein und mit verschiedenen anderen Stoffen zu
sammen zu Einreibungen, namentlich als Volksheilmittel; es dient als 
Hautreizungsmittel. Mit Paraffinol oder fettem Ole vermischt in Form 
von Einspritzungen in die GesiiBgegend gegen Bartflechte, Furunkulose 
und andere Hautkrankheiten. 

Vor allem aber findet das Terpentinol eine sehr groBe Verwendung 
in verschiedenen Zweigen der Technik. Es ist ein vorziigliches Losungs
mittel fiir Harze, Schwefel, auch Kautschuk, Phosphor usw., daher seine 
Verwendung in der Lackbereitung und der Kautschukverarbeitung. 

Endlich dient es als Zusatz zu Anstrichfarben; es bewirkt ein rasches 
Trocknen der Olfarben, vermindert den oft nicht gewiinschten Glanz und 
macht zugleich den Anstrich hart. 

Priifung. 1. Von Verfiilschungen mit anderen iitherischen Olen kann 
bei ihm des Preises wegen keine Rede sein. Es soIl das Terpentinol da
gegen vielfach mit Pet r 0 leu m ben z i n verfiilscht in den Handel kommen; 
hier gibt die Dichte am leichtesten einen Anhalt. Sie sinkt bei 5% Zu
satz auf 0,861, bei 10% auf 0,855 und bei 15% auf 0,847. 

2. Auch Beimischungen von gewohnlichem Petroleum, von Kienol, leich
tem Kampferol und von HarzOlen sind beobachtet worden. Auf Pet r 01 e um 
priift man, indem man in zwei Uhrschiilchen zwei gleichgroBe Proben, 
die eine von anerkannt guter Beschaffenheit, die andere von dem zu unter
suchenden Terpentinol im Wasserbad erwiirmt. Bei reinem Terpentinol 
ist die Probe nach 5-7 Minuten bis auf einen ganz geringen Harzriickstand 
verdunstet; war das 01 dagegen mit Petroleum versetzt, so wird dieses nach 
der angegebenen Zeit im Schiilchen zuriickgeblieben sein, und liiBt sich dann 
mittels einer feinen Wage der etwaige Zusatz ziemIich genau feststellen. 
Auch das Losungsverhiiltnis in Weingeist liiBt Petroleumzusatz erkennen. 
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3. H a r z 0 1 z usa t z verriit sich in gleicher Weise, und es hinterlii.Bt 
ein mit diesem versetztes Terpentinol, auf feines Seidenpapier gegossen, 
bei langsamem Verdunsten einen dauernden Fettfleck. AuBerdem liegt 
der Siedepunkt unter 150°. 

4. Kienol erkennt man daran, daB ein Stiickchen Kaliumhydroxyd, mit 
dem Ole zusammengebracht, sich se~ schnell mit einer gelbbraunen Schicht 
iiberzieht, was bei reinem Ole liinger aIs 4 Stunden erfordert, oder man mischt 
5 ccm wasserfreie Essigsiiure mit gleichem Raumteile des zu untersuchenden 
Oles und fiigt unter Schiitteln und Abkiihlung 10 Tropfen Salzsiiure hinzu. 
Nach Abkiihlen der durch den chemischen Vorgang heiJ3 gewordenen Fliissig
keit gibt man wiederum 5 Tropfen Salzsiiure zu und schiittelt. Die jetzt klare 
Fliissigkeit muB hell sein, Kienol wird dunkel bis schwarz. AHe Terpentin
ole destilliert man vor der Priifung. Oder man mischt das zu unter
suchende 01 mit einer Losung von o-Nitrobenzaldehyd in wiisserig
alkoholischer 2 prozentiger N atronlauge - reines Terpentinol nimmt hellgelbe 
Farbe an, Kienol dagegen wird gelbbraun bis schwarz. Nach Herzfeld priift 
man folgendermaBen: 5 ccm des Oles werden mit 5 Tropfen Nitrobenzol 
vermischt und einmal aufgekocht. Dann fiigt man 2 ccm reine 25 proz. 
Salzsiiure hinzu und erhitzt 10 Sekunden lang zum Sieden. Be i mEr
hitzen ist groBe Vorsicht geboten, da beim Vorhandensein 
von Kienol eine heftige Reaktion eintritt. AIle Kienole fiirben 
die Olschicht braun, die Salzsii.ure braun bis schwarz. Terpentinol bleibt 
entweder ungefiirbt oder wird heIlgelb bis etwas griinlich, die Salzsiiure 
wird bei kienolfreiem 01 heIlbraun. Schon 5% Kienolgehalt geben eine 
deutliche Reaktion, wenn auch die Fiirbung des Terpentinoles nicht so 
dunkelbraun iat. 

Oder man iiberschichtet eine Losung von 0,5 g Natriumsulfit in 5 ccm 
Wasser mit 5 ccm Terpentinol, fiigt 20 Tropfen verdiinnte Schwefelsiiure 
hinzu und schiittelt kraftig um. Nach Trennung der Fliissigkeiten muB die 
obere Schicht wasserhell oder nur wei.l3lich getriibt, a ber nicht griin gefiirbt sein. 
Oder man fiigt nach H. W 01 f f einem Gemische von 4 ccm wiiBriger 
Kaliumferrizyanidlosung (0,5 + 250,0) und 4 ccm waBriger Eisenchlorid
losung (0,1 + 2,50,0) 3--5 Tropfen TerpentinOl hinzu und schiittelt kraftig 
um. Bei Vorhandensein von Kienol zeigt sich Blaufarbung bzw. ein blauer 
Niederschlag, bei reinem Terpentinol eine griine Farbung. 

5. Auf Tetra ch lor koh len st off, der zugesetzt wird, um infolge 
des hOheren spezifischen Gewichtes Verfiilschung mit Benzin zu verdecken, 
priift man durch Kochen mit alkoholischer Kalilauge, es scheidet sich 
Kaliumchlorid abo 

Auf Was s e r: 1 Raumteil Terpentinol, muB mit 3 Raumteilen Benzin 
vermischt, klar bleiben. 

Das Deutsche Arzneibuch verlangt ffir innerliche Zwecke unter der 
Bezeichnung Oleum Terebinthinae rectificatum, gereinigtes 
Terpentinol, ein mit Kalkwasser behandeltes, nicht verharztes 01 von 
eigenartigem Geruch und scharfem, kratzendem Geschmack, Dichte 0,855 
bis 0,865, dessen weingeistige Losung blaues Lackmuspapier nicht roten darf. 

Beim zweistiindigen Erhitzen des Oles in einer fIachen Porzellanschale 
auf dem Wasserbade darf der Riickstand hOchstens 0,25% betragen. 

Lii.l3t man Terpentinol in offenen Bchalen an der Luft stehen, so ver
dunstet es nur zum Teil, wiihrend der Rest Sauerstoff aufnimmt und da-



Olea. a.etherea.. A. therische Ole. 525 

Abb. 494. Destillierapparat zur GewinnUDII des Edeltannenzapfenoles in der Schwelz. 

Abb. 495. Destlllationshfltte zur Gewinnung von Latachenkleferlll In Tirol. 
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durch verharzt. In diesem Zustande heiBt es Dickol oder Zachol und 
dient vielfach in der Glas- und Porzellanmalerei. In dunnen Schichten 
trocknet es allmahlich zu einem glanzenden Lackuberzug ein. 

Von anderen Terpentinolen sind noch zu nennen das Edeltannen
zapfenol, in der Schweiz, im Schwarzwald und in ThUringen aus den Zapfen 
von Pinus picea und Abies alba destilliert; es ist das eigentliche Templinol, 
Oleum templinum. Die Zapfen werden von den sogenannten Brechern, 
die in die hOchsten Wipfel der WeiBtanne steigen, abgebrochen, herunter
geworfen und von den Lesern, meist Knaben, aufgesammelt. Sie werden 
darauf in den Brennhutten, wo die Destillation vorgenommen wird, 
mit einem Hammer zerkleinert und kommen dann in die Destillierkessel 

Abb. 496. InnereB der Hlltte zur Latschenkieferillgewinnung in Tirol. 

(Abb.494). Ferner das Latschen-, Latschenkiefer- oder Krumm
hoIzol, 01. Pumilionis; falschlich auch Templinol genannt, 
das durch Destillation der jungen Zweige von Pinus pumilio in Nieder
osterreich, Tirol, Galizien und Siebenbtirgen gewonnen wird (Abb. 495 
und 496). Es hat viel Ahnlichkeit mit dem schon fruher erwahnten 
FichtennadelOl. 1st klar, farblos, von wurzig terpentinolartigem Geruch 
und Geschmack, lOslich in 5-8 Raumteilen Weingeist. Dichte 0,858-0,875. 

Das Latschenkieferol wird gleich dem Edeltannenzapfenol und Fichten
nadelol in der Heilkunde zum Einatmen und Einreiben und ferner zur Her
stellung des Tannenduftes verwendet. 

Terpentinolersatz ist 'meist Schwerbenzin oder eine Mischung 
von solchem mit Kienol, Solventnaphtha und Petroleum, denen man etwas 
sibirisches FichtennadelOl zugesetzt hat, um ihnen einen dem Terpentinol 
ahnlichen Geruch zu geben. 
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Entkampfertes Terpentinol sind die Ruckstiinde bei der Her
stellung des kiinstlichen Kampfers aus TerpentinOl, dem das Pinen entzogen 
ist. Es wird in der Technik zum AuflOsen und Reinigen gebraucht. 

Oleum ThYl':'li. ThymianOl. Essence de thym. on of thyme. 
Wird dargestellt aus dem frischen, bliihenden Thymiankraute (s. d.) 

durch Destillation mit Wasserdampf. Frisch ist es gelblich bis grunlich. 
wird aber bald rotlich bis rotbraun, durch Rektifikation la.f3t es sich farblos 
herstellen. 

Das meiste 01 kommt aus Spanien, Italien und Sudfrankreich, wo das 
Kraut viel wild wachst, zu uns, wird aber vielfach, namentlich in den Leip
ziger Fabriken rektifiziert. Es ist dunnflussig, von etwas kampferartigem. 
aber angenehmem Thymiangeruch und kriiftig gewUrzhaftem Geschmack. 

Dichte nach D.A.B. mindestens 0,895. Siedepunkt 150°-160° C. Mit 
Jod verpufft es nicht, sondern lost Jod unter schwacher Erwiirmung. Es 
hedarf von 90prozentigem Weingeist 1/2 Teil, von 80prozentigem 3 Teile 
und von 70 prozentigem 15-30 Teile zur klaren Losung. In 3 Teilen einer 
Mischung aus 100 Raumteilen 90prozentigem Weingeist und 14 Raum
teilen Wasser solI es sich klar IOsen. 

Bestandteile. Zwei verschiedene Phenole, Thymol und Karvakrol 
und ferner Zymol, Thymen, Linalool und Borneol. 

An wen dun g. Als Zusatz zu wurzigen Badern. Zur Bereitung von 
Kolnisch-Wasser, und um Seifen Wohlgeruch zu geben. 

Prufung. Nach dem Deutschen Arzneibuche soIl das 01 mindestens 
20 Volumprozent Thymol und Karvakrol enthalten. Man stellt dies wie 
folgt fest: 5 ccm Thymianol werden im K ass i a k 0 I b c hen (einem 
Kolbchen von 100 ccm Inhalt mit langem Halse von 0,8 cm innerer Weite 
und 16 cm Lange, der in 1/10 ccm eingeteilt ist) mit 50 ccm einer Mischung 
von 35 ccm Natronlauge und 70 ccm Wasser kriiftig geschuttelt. Bringt 
man das nicht gebundene 01 durch Nachfiillen mit der gleichen Mischung 
in den Hals des KOlbchens und lallt es so lange stehen, bis sich das 01 von 
der wallrigen Flussigkeit vollkommen getrennt hat, so dad die Olschicht 
hochstens 4ccm betragen, was einem Mindestgehalte von 20 Volumprozent 
Thymol und Karvakrol entspricht. 

Sehr billiges, alsweilles Thymianol in den Handelkommendes 01 ist 
meht nichts anderes als Terpentinol mit einem kleinen Zusatze von Thymianol. 

Thymol, Methylpropylphenol C6HsCHaCsH70H oder ~OHlo10. 
wird fur sich, isoliert, dargestellt, indem man das 'l.'hYIWanol mit starker e1'
warmter Natronlauge schuttelt, die entstandene kristallinische Verbindung 
von Thymolnatrium von dem flussigen Thymen abpre.f3t und nun durch 
uberschiissige Saure zersetzt. Durch Umkristallisieren aus Ather erhalt 
man Thymol, auch Thymiankampfer, Thymiansaure oder Zymo
phenol genannt, in festen wei.f3lichen Kristallenj von schwach thymian
artigem Geruch und pfefferartig scharfem Geschmack. In Wasser ist es 
in etwa 1100 Teilen, in Weingeist, Ather, Chloroform in 1 Teil, in Natron
lauge in 2 Teilen loslich, geschmolzen schwimmt es auf Wasser. In Spanien 
verwendet man viel£ach ein sehr phenolreiches 01, das aus Corydothymus 
capitatus gewonnen ist. Auch wird das Thymol viel aus dem atherischen 
Ole der Ajowanfruchte, dem Aj owa nol dargestellt. Diese, im Handel viel
fach Thymolsamen genannt, stammen von einer Umbellifere, Ptych6tis 
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ajowan, die in Ostindien und der Levante angebaut wird. Die Herstellung 
ist dieselbe wie aus dem Thymianol. Auch auf synthetischem Wege kann 
es gewonnen werden. 

Anwendung. Als fiiulniswidriges Mittel, Antiseptikum, in den Fiillen, 
wo das Phenol zu stark wirkt. 1st ein beliebter Zusatz zu Zahn- und 
Mundwiissern. Auch innerlich in Gaben von 0,25-0,5 g gegen Wurmer. 

Prufung. 1. In 4 Teilen Schwefelsiiure lOst sich Thymol bei ge
wohnlicher Warme mit gelber, etwas kiinstlich erwiirmt mit rosenroter 
Farbe. GieBt man die Losung in 10 Raumteile Wasser und liiBt die 
Mischung bei 35°-40° mit einer uberschiissigen Menge BleiweiB unter 
wiederholtem Umschutteln stehen, urn die uberschussige Schwefelsiiure zu 
binden, so muB sich das Filtrat infolge der entstandenen ThymolsuIfo
saure auf Zusatz einer geringen Menge Eisenchloridlosung schOn violett 
farben. 

2. Lost man einen kleinen Kristall in 1 cern Essigsiiure, fugt 6 Tropfen 
Schwefelsaure und 1 Tropfen Salpetersiiure hinzu, so muB die Losung schon 
blaugrun werden. 

3. Auf Phenol, Karbolsiiure, priift man, indem man der wasserigen 
Thymollosung Bromwasser zusetzt, es dad nur eine milchige Trubung, 
aber nicht ein kristallinischer Niederschlag VOll Tribromphenol entstehen. 
Oder man kocht 0,5 g Thymol mit 10 cern Wasser, laBt abkuhlen und filtriert, 
das Filtrat darf durch 1 Tropfen verdunnte Eisenchloridflussigkeit (1 + 1) 
keine violette Farbe annehmen. 

Oleum Unonae oder Anonae odoratissimae. 
Ylang- YlangOi oder Orchideenol. 

Essence d'ylang-ylang. on of ylang-ylang. 
Gewonnen durch Destillation mit Wasser aus den frischen, gelben 

Bluten der Unona oder Anona odoratissima, auch Cananga odorata genannt, 
eines Baumes aus der Familie der Unonazeen, der im ostindischen Archipel, 
auf Java, vor all em aber Manila heimisch ist und in Bantam auf Java 
angebaut wird; von dort kommt das sehr teure 01 hauptsiichlich in den 
Handel. Kleinere Mengen werden auf Madagaskar, der hierzu gehorigen 
Insel Nossi Be, auf Mayotto und Komoren und in Kochinchina destil
liert. 350-400 kg Bluten geben 1 kg feinstes 01 neben Sj, kg 01 von 
geringerem Wert. Auf Reunion, von wo ebenfalls groBe Mengen in den 
Handel kommen, gewinnt man aus 200 kg Bluten 2 kg 01 erster Sorte und 
4 kg 01 von geringerem Werte, das Kanangaol, die Beschaffenheit des 
Oles ist demgemiiB nicht so fein. Der Baum beginnt mit der Blute im 
Alter von fUnf Jahren, bluht jahrlich zweimal und tragt bis zu 60 kg 
Bluten. Urn moglichst viel Bluten zu erzielen, schneidet man ihn auf 5 m 
zuruck. 

Es ist farblos bis schwach gelblich, ziemlich dickflussig; von in der 
Verdunnung auBerst lieblichem Geruche. Dichte 0,935-0,950. In Alkohol 
lOst es sich nur schwierig und etwas trube; die Losung klart sich erst 
allmiihlich unter Absetzung weiBer Flocken. Mit J od erhitzt es sich unter 
AusstoBung von J oddampfen. 

Als beste Marke gilt Sartorius von Manila. 
Bestandteile. Linalool, Geraniol, Essig- und Benzoesaureester, Pinen 

u. a. m. 
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Anwendung. Zur Herstellung von Blumenduft, es ist aber hier nur 
in sehr starker Verdiinnung anzuwenden. 

Kananga61, Oleum Canangae ododtae. Bei der Destillation 
der Bliiten von Anona odoratissima geht anfangs ein weit feiner riechendes 
01 iiber. Dieses wird getrennt aufgefangen und ist das eigentliche Ylang
Ylang61. Die spateren Destillationserzeugnisse, die die Hauptmengen der 
Terpene und nur wenig der wohlriechenden Ester enthalten, kommen als 
Kanangaol in den Handel. Es ist weniger fein von Geruch, lost sich in Alko
hoI selten klar auf und wird vor allem verwandt, um Seifen wohlriechend zu 
machen. 1m Jahre 1926 wurden von Java etwa 10000 kg ausgefiihrt. 

Priifung. Ylang-Ylang61e werden haufig mit Kokosfett und anderen 
f e t ten Ole n verfalscht. Ein Tropfen, auf Papier gebracht, darf keinen 
Fettfleck hinterlassen. 

Es ist auch ein synthetisch hergestelltes Ylang-Ylangol im Handel, 
das dem natiirlichen Ylang-YlangoI als gleichwertig erachtet wird. 

** Oleum Valerianae. Baldrlaniil. Essence de vaIeriane. on of valerian. 

Wird durch Destillation der Baldrianwurzel (s. d.) mit Wasser oder 
Wasserdampf gewonnen. J e nachdem man frisch getrocknete oder alte 
Wurzeln verwendet, erhalt man Ole von verschiedenen auI3eren Eigen
schaften; aus frischen Wurzeln ein gelbliches oder griinliches, ziemlich 
diinnfliissiges, das erst mit der Zeit dick und braun wird, aus alten dagegen 
ein von vornherein braunes, dickfliissiges 01. Das Baldrianol des Handels 
stammt aber heute aus Japan, da die japanische Wurzel von Valeriana 
angustifolia bedeutend mehr und zwar bis zu 7% atherisches 01 enthalt. 
Es besitzt in hohem Grade den durchdringenden, nicht gerade angenehmen 
Geruch der Baldrianwurzel und einen gleichen, etwas kampferartigen Ge
schmack. Dichte nach D.A.B. 0,955-0,999. Sein Siedepunkt beginnt bei 
2000 C und steigt bis fast 4000 C. 

Es zeigt infolge eines starken Gehaltes an freier Valeriansii.ure eine 
BRUle Reaktion. Mit Jod gibt es keine Reaktion. Nach dem D.A.B. muB 
sich 1 ccm Baldrianol in 2,5 ccm einer Mischung von 4 ccm absolutem 
Alkohol und 1 ccm Wasser klar losen oder dad nur Opaleszenz zeigen. 

Be s tan d t e i 1 e. Freie Valeriansaure, Borneokampfer und dessen Ester 
mit Ameisensaure, Essigsii.ure und Valeriansii.ure und einige Terpene. 

Anwend ung. Nur in kleinen Gaben innerlich gegen krampfartige 
Zufalle. 

Oleum Vetiverae. Oleum Ivaranchusae. 
Oleum Andropog6nis murieati. Vetiveriil. Iwaranchusaiil. Iwarankusaiil. 

Essence de v~tiver. on of vetiver. 

Wird dargestellt durch Destillation mit Wasserdampf aus den frischen 
Wurzeln, den 80genannten Cus - CUB von Andropogon muricatus oder A. 
squarrosus, einer Grasart Indians, die auch auf Reunion angeba:ut wird. Das 
01 kommt vor allem von Reunion, ferner in groBeren Mengen von Java 
wird aber auch in Deutschland, in vorziiglicher Beschaffenheit aus ein
gefiihrten Wurzeln, ferner in England dargestellt. Das 01 ist gelbbraunlich; 
von eigentiimlich starkem, etwas an Iris erinnernden Geruch; losIich in 
11/2-2 Teilen 80prozentigem Weingeist. 

Bnchhelster·Ottershach. I. 15. Anll. 34 
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Bestandteile. Vetivenol und Vetivensaure. 
Anwendung. Bei der Bereitung von Blumenduft, und zwar als Ver

star kungsmittel anderer Geriiche, es soUdiese kraftiger und dauernder machen. 

Oleum Vini. Oleum Vitis viniferae. 
Weinbeerol. DrusenOl. Onanthather. 

Essence de cognac. Oil of cognac. 
Dieses 01, das in ungemein kleinen Mengen im Wein vorhanden ist, 

gibt diesem einen Teil seiner Blume und verleiht vor allem dem echten 
Weinsprit seinen eigentiimlichen Geruch. Es ist ein Garungserzeugnis der 
Weinbeeren und lagert sich namentlich beim Garen des Mostes in der sich 
abscheidenden Weinhefe, Drusen oder Gelage genannt, abo Aus dieser 
wird es durch Destillation mit Wasserdampf gewonnen, nachdem die Drusen 
zuerst abgepreLlt, dann mit Wasser angeriihrt und mit etwas Schwefelsaure 
angesauert wurden. 

2500 kg Drusen sollen 1 kg Weinbeerol liefern; auch solI die Giite des 
Weines, aus dem die Drusen gewonnen sind, von EinfluLl auf die Giite des 
Oles sein. 

Es ist gelblich bis griinlich, nochmals rektifiziert farblos; von starkem, 
fast betaubendem Geruch und brennendem, ziemlich unangenehmem 
Geschmack. 

Wenn man es in ganz geringen Mengen dem Weingeist zusetzt, verleiht 
es ihm den angenehmen Geruch des echten Weindestillats, des Weinbrands. 

Seiner chemischen Natur nach ist das Weinbeerol ein zusammengesetzter 
Ather, der sog. Onanthather, atherartige Verbindungen der Kaprin
saure und der Kaprylsaure. Seitdem man seine Natur erkannt hat, wird 
es vielfach auf kiinstlichem Wege hergestellt; ein solches 01 ist weit billiger, 
besitzt aber nicht die feine Blume des echten WeinbeerOles, obwohl es jetzt 
schon sehr verbessert worden ist. 

Oleum Zingiberis. IngwerOl. Essence de gingembre. Oil of ginger. 
Wird durch Destillation des trockenen Ingwers (s. d.) gewonnen. 
Es ist farblos bis gelblich, diinnfliissig; von kraftigem Ingwergeruch 

und angenehm gewUrzhaftem, aber nicht scharfem Geschmack. Dichte 
0,875-0,885. Sein Siedepunkt liegt bei 246 0 O. 

Bestandteile. Kamphen, Phellandren und ein Sesquiterpen. 
Anwendung. In der Likorbereitung. 

Camphora. Kampfer. C1oH160. Camphre du Japon. 
Der yom Deutschen Arzneibuche vorgeschriebene Kampfer, der Laurazeen

kampfer oder Laurineenkampfer, ist das Stearopten des Kampferoles, ein 
Keton. Es wird in rohem Zustand in sehr urspriinglicher Weise im Vater
lande des Kampferbaumes Oinnamomum camphora, Familie der Laurazeen, 
gewonnen (Abb. 497). Der Baum wachst in Ohina, Japan, Kochinchina 
und verschiedenen Teilen Ostindiens, wird in Amerika und Afrika, auch in 
RuLlland am schwarz en Meer angebaut, doch sind es namentlich Japan und 
die japanische Insel Formosa, die die weitaus groJlten Mengen liefern. 
Hier gehen allerdings die alten Kampferbaume allmahlich auf die Neige, 
doch wird bestandig aufgeforstet; so wurden allein im Monat Marz 1909 
an 28000000 junge Baume gepflanzt. Und seit dem Jahre 1913 wurden 
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12 Jahre hintereinander alljahrlich 3000 Acker mit Baumen bepflanzt, so daB 
Ende 1924 an 45720000 junge Biiume neu gepflanzt waren. 1m Jahre 
1925/26 (vom 1. April 1925 bis 31. Miirz 1926) betrug die Kampfergewinnung 
Japans etwa 2028 t, von Kampferol 6510 t. Auch in dem japanischen Idzu
gebiet und auf den Bonininseln, auf Oshima und Hachijo sind groBere An
pflanzungen gemacht. Die Ausfuhr von Kampferpflanzen und -samen ist 
in Japan streng untersagt. Auch aus China und Amerika kommen groBere 
Mengen Kampfer. In China sollen groBe Kampferwaldungen sein. So wurden 
im Jahre 1923 etwa 15103 Pikuls aus den chinesiscllen Provinzen 
Fukien, Futschou und 
Kiangsi iiber Schanghai 
ausgefiihrt. In Amerika 
wird der Kampferbaum 
vor all em in Florida und 
Texas angebaut. In Indien 
sind Pflanzungen des 
Kampferbaumes in Bur
ma, Ceylon und den Ma
laiischen Schutzstaaten 
angelegt. Auf den Philip
pinen hat man ebenfalls 
mit AnpfIanzungen be
gonnen. Auch in Algier 
und RuBland. Auch aus 
Deutsch-Ostafrika ge
langten fiinf Kisten Roh
kampfer EndeJanuarl912 
nach Hamburg. 

Die Gewinnung des 
Kampfers bzw. des Kamp
feroles geschieht haupt
sachlich in folgender 
Weise: Vber einer sehr 
einfach eingerichteten 
FeuerstelIe, meist einem 
Backsteinofen, wird ein Abb.497. Clnnamomum camphora. 

Kessel mit Wasser ange-
bracht. In den oberen Rand des Kessels wird ein kegelformiger hOlzerner Bot
tich, der auBen mit Lehm und Zement beschlagen und unten mit einem Sieb
boden versehen ist, eingepaBt. Dieser Bottich wird durch eine an der Spitze 
befindliche Offnung mit zu Spanen zerkleinertem Kampferholz gefiillt 
und darauf luftdicht mit Lehm und Zement geschlossen und durch eine 
gleicheSchicht mit demKessel verbunden. Aus dem oberen Teile des Bottichs 
geht ein Bambusrohr in einen fIachen, eigentiimlich geformten Kasten, 
der unten einige Zentimeter hoch mit Wasser gefiiIIt ist. Der Kasten ist 
durch Wande, die nur mit kleinen Offnungen versehen sind, in verschiedene 
Abteilungen geteilt und nnch oben durch einen in das Wasser eingetauchten 
umgekehrten Bretterkasten geschlossen und wird bestandig von Wasser 
umspiilt. Der Vorgang ist nun folgender: Sobald das Wasser im Kessel 
siedet, streicht der Dampf durch die Kampferholzspane, reiBt hier das 

34* 
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Kampferol mit sich, und seine Diimpfe werden durch das Bambusrohr 
in die KUhlvorrichtung geleitet und hier auf dem Wasser und an den 
Wandungen verdichtet. AIle 24 Stunden wird der Bottich durch eine seitlich 
unten befindliche Offnung entleert, von neuem mit Kampferholzspanen 
gefUllt und aIle acht Tage der KUhlkasten geoffnet und das angesammelte 
Verdichtungsergebnis herausgenommen. Es bildet eine schmierige, krum
lige Masse, aus der man die flUssigen Teile des Kampferoles durch Abtropfen 
und Pressen sondert und den festen, kriimligen Teil als Rohkampfer ver
sendet (Abb. 498). 

Der japanische Rohkampfer kam frUher meist Uber Holland in eigen
tiimlichen, aus Bast und Stroh geflochtenen, sag. To b ben im Gewicht von 
50 kg in den europiiischen Handel, jetzt dagegen in mit BIei ausgelegten 
Kisten von 50-75 kg Inhalt, und zwar gewohnlich Uber England. wird jetzt 
aber auch in Japan selbst gereinigt, raffiniert und zu diesem Zweck an das 
Monopolamt nach Taihoku gesandt, indem der Kampferhandel Alleinrecht 
der Regierung ist und aller hergestellter Kampfer von ihr aufgekauft 

Abb. 498. Japanischcr Destlllierapparat fUr Kampfer. 

wird. Die Regierung liiJ3t den Rohkampfer in einer neuzeitlich eingerichteten 
staatlichen Fabrik in Taikolen reinigen, wiihrend sie frUher den Rohkampfer 
zur Reinigung anderen, nichtstaatlichen und nicht so gut ausgeriisteten 
Anstalten iibergab. Es wird auf diese Weise ein besserer Kampfer erzielt. 
Der in Japan gereinigte Kampfer kommt in Tafeln in den Handel. 

Der nach Europa gesandte Rohkampfer wird hier durch Sublimation 
einer Reinigung unterworfen, raffiniert. Dies geschieht unter HinzufUgung 
kleiner Mengen Xtzkalk im Sandbad, entweder in gliisernen Kolben oder 
halbkugligen gliisernen oder eisflrnen Gefiif3en, die mit einem abnehmbaren, 
gleichfalls halbkugligen und oben mit einer Offnung versehenen Deckel 
geschlossen sind. Diese Sublimierdeckel werden durch einen Luftstrom ge
kuhlt und an ihnen setzt sich der vorher dampfformig gewordene Kampfer 
in Krusten ab, die nach dem Herausnehmen die bekannten Brote bilden. 

Der raffinierte Kampfer bildet weif3e, fast durchsichtige, etwas 
zii.he Massen, die sich leicht in kristallinisch kleine StUcke zerbroekeln lassen; 
er besitzt einen eigentiimlich durehdringenden Geruch und cinen gleiehen, 
dabei etwas bitteren und brennenden, hinterher kiihlenden Gesehmack. 
Die Dichte betriigt 0,990-0,995. Er schmilzt bei 175°-179° und siedet 
bei 204 ° unter Bildung dichter, weiBer Diimpfe, verfliichtigt sich aber 
schon hei gewohnlicher Wiirme ziemlich stark. In Wasser ist der Kampfer 
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sehr wenig loslieh (1: 1200), leieht dagegen in Weingeist, A. ther, Chloro
form, fetten und atherisehen Olen, sowie in Essigsaure und den Mineral
sauren; angezundet, brennt er mit leuehtender, stark ru13ender Flamme. 
Kleine Stuekehen Kampfer, auf Wasser geworfen, geraten in kreisende 
Bewegung, die aber picht eintritt, sobald das Wasser oder der Kampfer 
Spuren von Fett enthalt. Mit Salpetersaure erhitzt, wird Kampfer zu 
farblosen Blattehen, zu Kampfersaure, die bei Kehlkopf- und Nasen
leiden Verwendung findet. 

Man hat aueh Versuehe angestellt, aus den Blattern des Baumes 
Kampfer zu gewinnen, doeh blieben die Erfolge hinter den Erwartungen 
zuruck. 

Aueh synthetiseh hergestellter Kampfer, Cam phor a syn the
tic a , ist in gro13en Mengen im Handel, gewonnen aus dem Pinen dureh TIber
fuhren mit Chlorwasserstoff in Pinenhydroehlorid, darauf in Isoborneol 
und Oxydation dieses mit Kaliumpermanganat. Er ist dem N aturkampfer 
gleiehwertig und la13t sieh naeh Baselli auf folgende Weise feststellen: 
Man lOst 5,0 Kampfer in 50,0 Weingeist von 90% auf oder man verwendet 
50 g Spiritus eamphoratus, fugt eine wiisserige Losung von 5,0 salzsaurem 
Hydroxylamin und 8,0 Atznatron und au13erdem noeh so viel Weingeist 
zu, daB die Fliissigkeit klar bleibt. Naeh anderthalbstundigem Erhitzen 
auf dem Wasserbade darf die Losung dureh Zugabe von Wasser nieht ge
triibt werden (Kamphen oder Isobomeol); der beim Neutralisieren der 
Losung mit Salzsaure entstandene Niedersehlag mu13 in einem Ubersehusse 
des Fallungsmittels und in Atznatron loslieh sein. Der Schmelzpunkt darf 
nicht unter 170 0 liegen. 

In Deutschland werden von den Fabriken Chemische Fabrik vorm. 
Sehering und Badische Anilin- und Sodafabrik taglich etwa 20 Tonnen 
hergestellt. Aber aueh in Amerika, England, Spanien, Frankreich und 
Italien stellt man klein ere oder gro13ere Mengen her. 

Das Auftreten des Pinenhydroehlorids (ClOH17CI) als Handelsware unter 
der Bezeichnung kunstlieher Kampfer, Camphora artificialis, sein 
dem Kampfer ahnliehes Aussehen und der verhaltnismii.13ig nur wenig ab
weiehende Geruch mach en eine Prufung des Kampfers notig, da eine 
Verfillschung mit diesem Kunsterzeugnis oder eine Untersehiebung nieht 
ausgeschlossen erscheint. Zur Erkennung des Camph. artifie. fUr sich und 
in Misehungen mit Kampfer kann der Schmelzpunkt, der bei 115° liegt, 
herangezogen werden. Zusatze von 10% zum Kampfer erniedrigen dessen 
Schmelzpunkt auf 170°-171°. Besser noch gelingt der Nachweis durch 
Verbrennen des Kampfers, Auffangen der Dampfe in einem mit destiIliertem 
Wasser genii13ten Beeherglas und Prufung der dureh Naehspulen mit 
destilliertem Wasser gewonnenen Fliissigkeit dureh SiIbernitratlosung. 

Entziindet man 1 g Kampfer in einer Porzellansehale und fangt die 
sieh entwjekelnden Dampfe in einem dariiber gestiilpten angefeuehteten 
Becherglas auf, spiilt den Inhalt des GIases und der Sehale mit 10 g destH
liertem Wasser auf ein Filter, so darf das Filtrat auf Zusatz von Silbernitrat
losung nicht weiBlich schiIlem oder Triibung zeigen. 

Anwendung. Der Kampfer wird innerlieh in Gaben bis zu 1/, g 
als erregendes Mittel bei Verfall der Krafte, in Gaben von 1/2-1 gals 
krampflindemdes und die Nerventatigkeit, namentlieh die der Geschleehts
werkzeuge. beruhigendes Mittel angewendet; Gaben von 3-4 g sollen 
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Vergiftungserscheillungen, selbst den Tod hervorrufen konnen. Ferner 
in 01 gelOst, auch in gesattigter wiisseriger Losung als Ka m p fer
wasser zu Einspritzungen unter die Haut. AuI3erlich gilt er als ein vor
ziiglich verteilendes und schmerzlinderndes Mittel bei Verrenkungen, rheuma
tischen Leiden usw. Technisch findet der Kampfer als mottenwidriges 
Mittel, auch als erweichender Zusatz bei Spirituslacken eine ausgedehnte 
Verwendung, ferner bei der Bereitung des Zellhorns, Zelluloids, des 
rauchlosen SchieI3pulvers und von Lederersatzstoffen. Fur aIle iiuI3erlichen 
Heil- sowie fur die technischen Zwecke hat sich del' synthetisch her
gestellte Kampfer dem aus dem Holze gewonnenen als durchaus gleich
wertig erwiesen. Nur ist die Bedingung zu stellen, daI3 der synthetische 
Kampfer chlorfrei sei. 

Camphora trita, zerriebener Kampfer, Kampferpulver. 
LiiI3t sich herstellen, wenn man die Kampferstiicke in einem Morser mit 
ein wenig Weingeist oder Ather befeuchtet; nach einigen Minuten lassen 
sie sich dann mit ziemlicher Leichtigkeit zu feinem Pulver zerreiben, das 
aber die unangenehme Eigensehaft hat, sich im VorratsgefiiI3e bald wieder 
zusammenzuballen. Dies geschieht nicht, wenn man das Pulver mit einigen 
Tropfen fettem Ole verreibt. 

Um eine haltbare K amp fer emu lsi 0 n herzustellen, verfiihrt man 
nach einem Patent der Saccharin-Fabrik A.-G. vOrm. Fahlberg, List & Co., 
Magdeburg-Siidost, so, daI3 man 10 g Kampfer in 20 gAther unter Zu
satz von 20 g Lezithin lOst und der Liisung unter kriiftigem Schiitteln 
150 g Wasser hinzufiigt. Unter Umstiinden schleudert man die erhaltene 
Emulsion einige Stunden in der Zentrifuge und emulgiert die entstandene 
gallertartige Masse aufs neue mit Wasser. Die Emulsion wird darauf durch 
Filtrierpapier filtriert. 

Der sog. Borneo - Kampfer, C1oH1SO, Borneol, Sumatra
kampfer, Baroskampfer, Kamphol, der in ganz Ostindien als Heil
mittel und zu Zwecken der Religion sehr hoch geschiitzt und gut bezahlt 
wird, stammt von einem anderen riesigen Baum, Dryobalanops aromatica, 
Familie der Diptet:okarpazeen. Er findet sich zwischen Rinde und Holz der 
Biiume sowie in Spalten des Holzes abgelagert, kommt aber nicht in den 
europiiischen Handel. 

Wie man aus den oben angefiihrten chemischen Formeln beider Kamp
fersorten ersieht, unterscheiden sich diese nur dureh ein + von H2• Borneo
kampfer ist ein Alkohol, Bornyloxydhydrat. Der Laurazeenkampfer kann 
durch reduzierende Behandlung in Borneol oder Borneokampfer umge
wandelt und das Borneol durch Oxydation in gewohnlichen Kampfer, in 
Laurazeenkampfer ubergefiihrt werden. 

Kampferiil, Oleum Camphorae, d. h. die fliissigen Anteile, die 
bei der Kampfergewinnung abfallen, und etwa dreimal soviel wie Kampfer 
betragen, kam friiher nicht nach Europa. Es enthiilt bis zur Hiilfte noch 
Stearopten, Kampfer, in Liisung, der zuerst daraus gewonnen wird. Daszuriick
bleibende Kampferol wird jedoch seit wenigen Jahrzehnten in immer 
griiBeren Mengen in Europa eingefiihrt und in bedeutendem Umfange ver
arbeitet. 

Dieses rohe Kampferol ist verschieden, meist griinlich, gefiirbt, von 
sehr durchdringendem Geruch und ein ungemein gemischter Korper. Man 
hat in ihm neb en etwas festem Kampfer, der noch darin aufgeli:ist ist, Euka-
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Iyptol, SafroI, Eugenol und verschiedene KohlenwasserstoHe aufgefunden. 
Bei der Verarbeitung wird daraus vor aIIem der Kampfer, dann durch 
fraktionierte DestiIIation Safrol (s. d.) und endlich das sog. Ieich te 
Kampferol hergesteIIt. Letzteres ist farblos, von starkem, aber nicht 
unangenehmem Geruche, besitzt eine Dichte von 0,895-0,900 und einen 
Siedepunkt von 175° C. Seine Hauptbestandteile sind Pinen, Kamphen, 
Phellandren und Dipenten. 

Es hat in hohem Grade die Fiihigkeit, Fette, Harze und Kautschuk 
zu IOsen; besitzt ferner vor dem Terpentinole den groI3en Vorzug der ge
ringeren Feuergefiihrlichkeit, denn wiihrend der Entflammungspunkt des
selben bei 340 , liegt der des Kampferols erst bei 45 ° C. Es findet aus diesen 
Griinden in der Lackbereitung, ferner als Reinigungsmittel fur Druckplatten 
und Typen eine immer groI3ere Verwendung. Man benutzt es auch in der 
Seifenbereitung, um stinkenden Fetten den ublen Geruch zu nehmen, es 
eignet sich hierzu ganz vorziiglich. Das nach der Gewinnung des leichten 
Kampferoles bei 240°-300° iibergehende Erzeugnis ist das sch were 
Kampferol. 

Es wird ebenfaIIs in der Seifenbereitung benutzt und enthiiIt in der 
Hauptsache Safrol, Eugenol und Terpineol. 

Der Riickstand heiI3t blaues Kampferol und wird auf Desinfektions
mittel verarbeitet oder als Losungsmittel fiir Kautschuk benutzt. 

Der Weltbedarf an Kampfer soIl 8-9 000 000 kg betragen, wovon 
etwa 70% auf ZeIIuIoid, 2% auf SchieI3baumwoIIe verarbeitet werden; 
15% werden zu Desinfektionszwecken, und um schiechte Geriiche zu zer
storen, 13% zu HeilmitteI-Zubereitungen verwendet. 

Unter der Bezeichnung Terpacid ist ein fIiissiges Ersatzmittel fiir 
Kampfer im Handel, das sich fUr viele Zwecke gut eignet. Es wird aus dem 
Terpentinole durch Einwirkung von Essigsiiure gewonnen. 

Auf Formosa kommt ein dem Kampferbaum iihnlicher Baum vor, 
Oil-tree, Gu-Chiu oder ShO-Gyli genannt. Aus dem Holze dieses Baumes 
gewinnt man ein dem iitherischen Ole des Kampferbaumes iihnliches 01, 
Sho-Gyu oder Ju-Juol genannt. Es enthiilt Furfurol, Pinen, Kamphen, 
Safrol, Eugenol, auch Kampfer. Scheidet aber Kampfer ohne weiteres 
nicht abo 

Gruppe XIX. 

FlUssige und feste Fette. 
In dleser Gruppe werden auch die tierischen Fette behandelt. werden, da sie 
sowohl ihrer chemischen Zusammensetzung nach, als auch in ihren physikalischen 
Eigenschaften den pfl.a.nzlichen Fetten ganz li.hnlich sind. Aus Zweckmii.I3igkeitB
griinden ist die Einreihung der Fette bei den Rohdrogen beibehalten, schon 
darum, weil diese, ihnlich den itherischen Olen, keine einfachen chemischen 
Verbindungen, sondern fast immer Gemische verschiedener Karper, in nicht 
immer gleichbleibenden Mischungsverhiltnissen sind; ihre Einreihung in die 

chemische Abteilung empfiehlt sich daher nicht. 

Fette sind, chemisch betrachtet, ihrer Hauptmasse nach SaIze, d. h. 
Verbindungen von Sauren mit basischen Korpern; sie sind gleich dem 
Essigather Fetts8ureester, d. h. Verbindungen der verschiedenen in den 
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Fetten enthaltenen Fettsauren mit den Oxydhydraten von Alkoholradikalen, 
meist des Glyzeryl- oder Lipyloxydhydrats oder Glyzerins (CaH&(OH)a)' 
Man nennt sie deshalb Glyzeride. Sie sind dadurch entstanden, daB der 
Wasserstoff der Hydroxylgruppe im Glyzerin durch ein Fettsaureradikal 
ersetzt ist .. Bei Wachs und Walrat treten jedoch andere Alkohole Melissyl
oxydhydrat oder Myrizyloxydhydrat (CaoH610H), Zeryl- und Zetyloxyd
hydrat (ClsHaaOH), bei W olIfett Cholesterin, ein Alkohol von der Formel 
C27H4IjOH an Stelle des Glyzerins. Sehr verschieden dagegen sind die 
Sauren, die in den Fetten vorhanden sind, und zwar sind es auch in den 
einzelnen Fetten wiederum eine ganze Reihe Sauren, die deren Eigentiim
lichkeit bedingen. Die Fettsauren gehOren teils einer sog. homologen Reihe, 
der Fettsaurereihe, an, d. h. sie sind aIle nach ein und demselben Vorbilde 
zusammengesetzt und unterscheiden sich untereinander nur durch ein + 
oder - von CHa; ihre Fette sind Fettsaureglyzeride, Z. B. 

Propionsii.ure . . . CaReOs Valenansaure. . . C&R100a 
Buttersaure .. . C,RsOg KapronBaure . . . CeRnO. UBW. 

Mit der wachsenden Menge der Kohlenstoffatome nimmt die Fliich
tigkeit der Fettsauren ab, so daB Sauren, die iiber 12 Atome Kohlenstoff 
enthalten, nicht mehr unzersetzt verfliichtigt werden konnen. Ebenso 
steigt mit der Menge des Kohlenstoffes der Schmelzpunkt der Fettsauren. 
Teils aber sind die Fette Olsa uregl yzeride. Dann leiten sich die Sauren 
aus der Olsaurereihe abo So genannt weil in der Reihe die Olsiiure 
C18H340~ vorkommt. Oder aber es sind wie im Leinol die Linolsaure 
(ClsH3S02) und Linolensaure (ClsHaoOs), wie im Fischtran die Clupanodon
saure (C18H280S)' im Rizinusol die Rizinusolsii.ure vorwiegend. 

Neben den gebundenen Fettsauren enthalten aIle Fette aueh ganz kleine 
Mengen freier Saure, die wahrscheinlich sogar fiir die Verdaulichkeit und 
den Geschmack der Fette maBgebend sind. 

Die Fette sind Abscheidungen des tierischen und pflanzliehen 
Lebens; sie bilden sich hOehstwahrscheinlich durch Umsetzung des 
Starkemehls und der ihm verwandten Stoffe. Die Fette sind bei 
den Ti~ren entweder unter der Oberhaut abgelagert, Speck, oder sie 
hiillen die Unterleibswerkzeuge ein als Flomen, oder sie sind zwischen die 
Muskelmasse eingeschichtet, oder werden aus der Leber gewonnen, Leber
tran, oder sie sind in der Milch der Saugetiere emulsionsartig vorhanden; 
ferner bilden sie den Hauptbestandteil des Rirns und der Knochenhohlen, das 
Mark. Bei den Pflanzen finden sich Spuren von Fett fast in allen Teilen; 
in groBeren Mengen sind sie aber nur im Samen, in den Keimen der Getreide
arten, wie Roggen, Weizen, Mais und Hafer, zuweilen aueh im Frucht
fleisch enthalten. Gewonnen werden sie entweder, wie dies besonders bei 
den tierischen Fetten der Fall ist, durch Ausschmelzen unter schwacher 
Erwarmung, oder, wie bei den pflanzlichen Fetten, durch Pressen, Aus
kochen mit Wasser oder Extraktion. Die Pressung geschieht kalt oder bei 
miiBiger Erwarmung; letztere Art liefert zwar eine groBere Ausbeute, aiR 
die kalte Pressung, dafiir aber weniger feines Fett. Bei jeder Pressung, 
ob kalt oder warm, kommen wasserige und schleimige, eiweiBartige "Bestand
teile in das Fett, von denen es erst allmahlich durch langeres Lagern und 
Absetzenlassen befreit werden kann. Diese Beimengungen sind ein Haupt
grund des raschen Verderbens und machen die Fette oder Ole fiir manche 
Zwecke fast unbrauchbar. Bei den groberen Olen entfernt man sie dadurch, 
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daB man die- Ole mit einigen Prozent englischer Schwefelsaure schiittelt 
und dann absetzen laBt; die schleimigen Bestandteile werden verkohlt und 
sinken schneller zu Boden (Raffinieren des Riibols). AIle diese Obelstande 
werden vermieden, wenn man das Fett mittels geeigneter Losungsmittel 
auszieht, hierzu wahlt man z. B. Schwefelkohlenstoff, Petroleumather, Chlor
kohlenstoff und Trichlorathylen, kurzweg Tri genannt. Die zerkleinerten 
Stoffe werden in geschlossenen Raumen ausgezogen und die leicht£liichtigen 
Losungsmittel im Wasserbad abdestilliert; auf diese Weise erhiilt man 
Fette, die von vomherein £rei sind von schleimigen und wasserigen Bei
mengungen. Jedoch ist dieses Verfahren immerhin umstandlich und auch 
zu kostspielig, um iiberall angewandt werden zu konnen. Besonders seit 
der Kriegszeit ist auch die Gewinnung der sog. Abfallfette sehr wichtig 
geworden. Ais solches kommt vor aIlem das Fett der gefallenen Tiere in 
Betracht. Die Tierteile werden in geschlossenen GefiiBen unter Druck mit 
gespannten Damp£en ausgekocht, das Fett wird darauf abgelassen und 
durch mehrmaliges Umschmelzen und Auswaschen gereinigt. SchlieBlich 
werden die im Kessel zUrUckbleibenden Teile mit Extraktionsmitteln aus
gezogen. Es ist ein schmalz- oder talgartiges Fett von gelber bis braunlicher 
Farbe und eigentiimlichem Geruch. Ferner gewinnt man bei der Leim
bereitung als Nebenerztlugnis das Leimfett, das je nach der Art der Leim
gutverarbeitung auf der Leimlosung schwimmt und abgeschOpft wird -
Abschopffett - oder an Kalk gebunden als Kalksei£e, nach Ablassen der 
Leimlosung zuriickbleibt, mit Schwefelsaure zersetzt wird und nach Tren
nung vom Gips durch Zentrifugieren das A u£schlieB£ett darstellt. Es 
sind gelbliche Fette. 

Die Fette werden nach ihrem Dichtigkeitszustande, dem Aggregat
zustand, indrei Gruppen geteilt: l.fliissige Fette oder fette Ole, wozu 
die meisten Pflanzenfette gehoren. 2. halbweiche oder butterartige 
Fette, wie Butter, Schmalz usw. 3. feste Fette, wie Talg, Wachs und 
Spermazet. 

AIle Fette sind leichter als Wasser, jedoch schwankt ihr spezifisches 
Gewicht je nach Alter und Gewinnungsweise. Sie sind vollig unloslich in 
Wasser, wenig lOslich in kaltem (Rizinusol ausgenommen), etwas mehr 
in kochendem Alkohol, in jedem Verhaltnisse mischbar mit Ather, Chloro
form, Schwefelkohlenstoff und atherischen Olen. Ranzig gewordene Fette sind 
auch in kaltem Alkohol mehr oder weniger loslich. AIle Fette sind nicht 
fliichtig, d. h. sie lassen sich nicht ohne Zersetzung destillieren; bei hOheren 
Warmegraden stoBen die meisten von ihnen scharfe, die Augen stark zu 
Tranen reizende Dampfe aus, herriihrend von einer wasserhellen Fliissigkeit, 
dem Aldehyd des Allylalkohols, dem Akrylaldehyd oder Akrolein 
(CaH,O), einem Zersetzungsstoffe des Glyzerins, dem zwei Molekiile Wasser 
entzogen sind 

CsH5(OHh - 2 H20 = CaH40 
GIyzerin - Wasser = Akrolein 

und noch spater entwickeln sie leichtentziindliche, mit ruI3ender Flamme 
brennende Gase, worau£ die Anwendung der Fette zu Leuchtzwecken be
ruht. An und £iir sich brennen sie schwer, am Docht aber leicht, und zwar 
mit leuchtender Flamme. Mit erhitzten Wasserdamp£en unter hOherem Drucke 
zusammengebracht, zersetzen sie sich in ihre Bestandteile (Darstellung von 
Stearinsaure und Glyzerin); mit Atzalkalien und kohlensauren Alkalien in 
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wiisseriger Losung erwiirmt, bilden sie mit diesen in Wasser und Weingeist IOs
liche Verbindungen, die sog. Seifen. Diese sind als Salze der Alkalien mit den 
in den Fetten enthaltenen Sauren aufzufassen. Scheidet man die entstan
denen Seifen durch Kochsalz aus ihren Losungen aus, so findet sich 
in der wiisserigen Fliissigkeit, neben iiberschiissigen Salzen, ein Korper, 
den man friiher Olsiif3, jetzt Glyzerin, Glyzeryloxydhydrat oder Lipyl
oxydhydrat nennt. Erhitzt man Metalloxyde, namentlich Bleioxyd 
unter Zusatz von Wasser mit Fetten, so entstehen sog. Pflaster, d. h. 
olsaure Metalloxydverbindungen; wascht man diese mit Wasser aus, so 
findet sich auch hierin das Glyzerin. Aus diesen Verh1iJtnissen geht hervor, 
daf3 die Fette Verbindungen von verschiedenen Fettsiiuren mit einer ge
meinsamen Base sind, und zwar, mit Ausnahme von Walrat, Wachs und 
W oUfett, ist es immer dieselbe Base, das eben genannte Glyzerin oder Lipyl
oxydhydrat. Wir konnen die Fette, wie schon anfangs gesagt, betrachten 
als Fettsaureiither. Die hauptsachlichsten in den Fetten vorkommenden 
Sauren sind die Olein- oder Elainsaure und die Palmitin- und Stearinsaure. 
Die letzten zwei herrschen in den festen, die erste in den fliissigen Fetten 
vor. Da nun in dem dreiwertigen Alkohol Glyzerin OSH5(OH)a drei 
Wasserstoffatome der Hydroxylgruppe durch drei Molekiile des Fett
saureradikals ersetzt sind, so be~eichnet man die Bestandteile der Fette auch 
Z. B. als Tri st earin OaH5(001SH350)3' T ri pa lm'i tin OaH5(OOlsH310)a, 
T rio lei n OaH5( 00 18HaaO )s. A uch die festen Fette werden bei hoheren Warme
graden fliissig, der Warmegrad, bei dem dies eintritt, heif3t Schmelzpunkt und 
dient hauptsachlich zur Erkennung ihrer Reinheit. Die Bestimmung des 
Schmelzpunktes siehe Seite 47. Umgekehrt scheiden die fliissigen Fette bei 
niedrigeren als den mittleren Warmegraden feste Fette ab und werden dadurch 
mehr oder weniger starr; nur einige, Z. B. das Leinol, vertragen Kaltegrade 
'bis zu - 150 0, ohne zu erstarren. Der Erstarrungspunkt der einzelnen 
Ole schwankt nach ihrem Alter und Bereitungsweise sehr bedeutend. Ge
mch und Geschmack sind bei frischen Fetten fast immer schwach und milde; 
angefeuchtetes Lackmuspapier zeigt bei ihnen keine saure Reaktion. Kom
men Fette mit Luft, Licht und Feuchtigkeit, namentlich bei Gegen
wart von Sonnenlicht in Beriihrung, so werden sie, wie der Ausdruck lautet, 
ranzig; sie reagieren dann sauer, der Geruch wird streng und der Ge
schmack meist kratzend. Es ist dies die Folge einer Oxydation bzw. teil
weisen Spaltung der Fette, hervorgerufen durch vorhandene Schleimteil
chen und Eiweif3stoffe, in Glyzerin und freie Fettsauren, die beide teilweise 
zu unangenehm riechenden und sauer reagierenden Stoffen oxydiert werden, 
Da diese Stoffe zum Teil fliichtig sind, verleihen sie dem Fett ihren eigen
tiimlichen Geruch und Geschmack. Derartig ranzig gewordene Fette lassen 
sich durch Auswaschen mit einer ganz diinnen NatriumbikarbonatlO!'!ung he
deutend aufhessern. 

Alle fetten Ole werden durch die Einwirkung der Luft, durch Oxy
dation und Polymerisation, allmahlich etwas dickfliissiger; einzelne von 
ihnen erharten in diinnen Schichten zu einer durchsichtigen, festen Masse, 
andere bleiben selhst in den diinnsten Lagen schmierig. Nach diesen Eigen
schaften teilt man sie in t rocknende, wie Leinol, MohnOl usw. und nicht
trocknende Ole, wie MandelOl, Olivenol usw. Die trocknenden Ole enthal
ten eine hesondere Olsaure, die sog. Linolsaure. Einzelne, Z. B. das Sesamol, 
stehen zwischen diesen heiden Gruppen, sie heif3en unbestimmte Ole. 
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Es ist auch gelungen, fette Ole und halbweiche Fette, und 
zwar besonders an Triolein reiche Fette, zu harten, d. h. ihnen eine 
festere, schmalz- oder talgartige Beschaffenheit zu geben, oder sogar 
Rizinusol zu einem klingend harten Korper umzuwandeln. Es geschieht 
dies unter Zuhilfenahme von fein verteiltem Metall, z. B. Platin, Palladium, 
Kupfer u.nd Nickel, wodurch man unter geeigneten Umstanden den Olen 
Wasserstoff anlagert und so die Olsaurefette in Stearinsaurefette iiberfiihrt 
(hydrogenisicrtc Fette). Man benutzt meist Autoklaven, mischt die 
Ole in diesen mit den Katalysatoren Nickel, Platin usw., die man auf 
Kieselgur, Ton und ahnliche Stof£e niedergeschlagen hat, erhitzt mit 
Damp£ und lal3t unter Umriihren Wasserstoff einstromen. Vicl verarbeitet 
man Trane und bringt sic gehartet unter den Bezeichnungen Talgol, 
Candelite, Krutolin, Brebesol, Talgit und Tallogen in den Handel. 
Gehartetes Leinol fiihrt die Namen Linit, Linsogen, Linolith; gehar
tetes Rizinusol Cor y p hoI, gehartetes KokosOl D u rut 0 1. Man verwendet 
die geharteten Ole bei der Bereitung von Sei£en, stellt aber auch Speise
fette her, z. B. Astraspeisefett, gehartetes Erdnul361. 

Aus all dem Vorhergesagten geht hel'vor, dal3 wir die samtlichen Fette 
moglichst vor Luft und Licht gesehiitzt, an kiihlem Ort aufzubewahren haben. 

Bei der grol3en aul3erliehen Ahnliehkeit der einzelnen Fette unter
einander und bei dem Mangel an wirklieh seharfen, einfaeheren und doeh 
bezeiehnenden Reaktionen gehOrt die Priifung auf ihre Reinheit, bzw. 
Verfalsehung zu den sehwierigsten Aufgaben. Der erfahrene Gesehaftsmann 
wird vor aHem dureh Gesehmaek und Gerueh priifen. Eine sehleehte Be
sehaHenheit der Fette ist hierdureh leieht zu erkennen, weit sehwieriger 
aber die Vermisehung mit anderen billigeren Fetten, denn es maehte selbst 
dem erfahrensten Kenner schwer werden, dureh Gerueh und Gesehmaek 
vallig reines und frisehes Sesam- und Erdnul301 im Olivenol zu erkennen. 
Hier mull die ehemisehe Untersuehung zu Hil£e kommen, und es geJingt 
aueh, dureh sie die hauptsaehliehsten Verfalsehungen zu erkennen. Man hat 
fiir die Priifung der Fette eine ganze Reihe versehiedener Verfahren vorge
sehlagen, doeh fiihren sie haufig, wie schon oben gesagt, nieht zu einem 
seharfen, sieheren Ergebnisse. Die erste Frage bei einer Untersuehung mull 
daher immer sein, welehe Fette kannen im gegebenen Fall iiberhltupt zur 
Verfalsehung benutzt sein! Preis und aullere BesehaHenheit ziehen hierbei 
schon ziemlieh enge Grenzen. Die versehiedenen Verfahren, welehe sieh ohne 
grolle Sehwierigkeiten von jedermann zur Priifung benutzen lassen, sind 
folgende. 

1. Die Elaidinprobe. Sie beruht darauf, dal3, wenn man gleiehe 
RaumteiJe 01 und mal3ig starke Salpetersaure zusammenmiseht, dann 
ein Stiiekehen Kupferbleeh oder -draht hinzufiigt und die Misehung der 
Ruhe iiberlal3t, die niehttroeknenden Ole innerhalb 2-24 Stunden sieh in 
eine feste, versehiedenartig ge£iirbte Masse verwandeln. Die unbestimmten 
Ole werden hierbei nur zum Teil fest, die troeknenden dagegen bleiben ganz
lieh £liissig. Dureh die Zeit des Erstarrens, die bei den einzelnen Olen sehr 
versehieden ist, und dureh die Farbung lassen sieh hiiufig schon Beimengun
gen erkennen, ebenso die Verfalsehung troeknender Ole mit niehttroeknen
den. An Stelle der mallig starken Salpetersaure und des Kupferdrahtes 
kann aueh gleieh rauehende Salpetersaure verwendet werden, die man mit 
gleiehem Raumteile Wasser verdiinnt. Oder man nimmt Salpetersaure und 
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etwa den zehnten Teil Natriumnitrit. Die bei der Elaidicprobe auftretende 
salpetrige Saure hat die Eigenschaft, das in den nichttrocknenden Olen 
vorhandene £liissige Triolein in das isomere feste Elaidin iiberzufiihren. 

2. Die Priiiung mit konzentrierter Schwefelsaure von 1,800 spezifischem 
Gewicht. Hierbei verfahrt man folgenderma13en. In ein kleines Porzellan
schalchen, sehr gut sind hierzu die Farbennapfchen aus dem TuschkastAn zu 
benutzen, gibt man 10-15 Tropfen des zu untersuchenden Oles, la13t dann vor
sichtig 1 Tropfen Schwefelsaure in die Mitte fallen und beobachtet nun die Far
benveranderungen, die urn den Schwefelsauretropfen stattfinden. Einige Ole 
zeigen hierbei kennzeichnende Farbungen, z. B. wird Hanfol grasgriin, Sesamo I 
gelbgriin, Baumwollsamenol gelb bis braunlich, Lebertran kirschrot, nachdem 
Umriihren violett, gewohnlicher Tran blutrot, nach dem Umriihren dunkel
rot usw. 

3. Zu etwa 5 g 01 bringt man 8-10 Tropfen einer erkalteten Mischung 
aus 1 Teil Schwefelsaure und 2 TeiIen Salpetersaure und schiittelt damit 
stark durch. Man beobachtet die eintretenden Farbenveranderungen, die 
auch hier kennzeichnend sind; z. B. la13t sich im OIivenol die Gegenwart 
von Sesam- oder Baumwollsamenol feststellen. Beide zeigen, wahrend di(' 
Mischung bei reinem Olivenol eine wei13griinIiche Farbung annimmt, eine 
rotIiche bzw. braunliche Farbung. Das Sesamol ist wiederum yom Baum
wollsamenol durch die spater anzufiihrende Salzsaureprobe zu unter
scheiden. 

4. AuBer den hier angefiihrten einfachen Priifungsverfahren sind eine 
ganze Anzahl verschiedener Priifungsarten durchgearbeitet worden, die 
aber nur bei bestandiger Ubung in ma13analytischen Arbeiten zu brauch
baren Unterscheidungen fiihren. Hierher gehort namentlich das sog. H ii b el
sche J odadditio nsverfahren, das darauf beruht, daB die ungesattigten 
Sauren in den Fetten mit Jod gesiittigte Verbindungen eingehen (J odzahl). 

5. Bei Ermittel ung des Sii uregrades stellt man fest, wieviel Kubik
zentimeter Normalkalilauge notig sind, urn die in 100 g Fett vorhandene 
freie Siiure zu neutralisieren. 

6. Bei Ermittel u ng der Sa urezahl stellt man fest. wieviel Milligramm 
KOH, Kaliumhydroxyd, erforderlich sind, urn die freien Fettsauren, die in 
1 g wasserfreiem Fette vorhanden sind, zu neutralisieren. Man bedient sich 
hierbei des Titrierverfahrens mit l/lO-NormalkaliIauge. Zu diesem Zwecke 
werden 5-10 g Fett in 30-40 ccm einer saurefreien Mischung gleicher 
Raumteile von absolutem Alkohol und Ather gelOst und mit l/lO-Normal
alkalilauge unter Hinzurugung von 1 ccm PhenolphthaleinlOsung (1 + 99 
verdiinntem Weingeist) als Indikator titriert. Scheidet sich ein Teil des 
Fettes aus, so muJ3 man von der Alkoholathermischung etwas hinzurugen. 

7. Bei Ermittelung der Verseifungszahl werden die in 1 g Fett 
iiberhaupt enthaltenen Fettsauren mit KOH gesiittigt. Also sowohl die 
freien als auch die in den Estern vorhandenen Fettsiiuren. Man wiigt 1-2 g 
des zu priifenden Stof£es in einem Kolben aus Jenaer Glas von 150 cern 
Inhalt ab, £iigt 25 ccm weingeistige 1/2-Normalkalilauge hinzu und schIieBt 
die Koch£lasche mit einem durchbohrten Korken, durch dessen Offnung 
ein 75 cm langes Kiihlrohr aus KaIiglas geruhrt wird. Man erhitzt nun im 
Wasserbad unter ofterem Umschwenken und halt etwa eine halbe Stunde 
lang im schwachen Sieden, bis die Fliissigkeit klar geworden ist. Urn die 
Verseifung zu vervollstandigen, schwenkt man vorsichtig urn, ohne an den 
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Kork und das Kiihlrohr zu spritzen. Darau£ wird die noch hei.lle Seifen
lOsung mit 1 ccm Phenolphthaleinlosung (1 + 99 verdiinntem Weingeist) 
vermischt und so£ort mit l/.-Normalsalzsaure titriert. 

8. Eine andere Art beruht auf einer Erhitzung der Fette mit alkoholischer 
SilbernitratlOsung (s. Abhandlung Schmalz). Die einzelnen Fette verhalten 
sich hierbei verschieden reduzierend auf die Silberlosung, so daS bei einigen 
kennzeichnende Farbungen eintreten. 

9. Weiter hat man gefunden, daS verdiinntes Phenol (9 Teile kristalli
siertes Phenol, 1 Teil Wasser) von verschiedenen Olen ungleiche Mengen 
lost, wahrend eine solche Phenolmischung Mineralole gar nicht lost. Diese 
Priifungsart eignet' sich daher vor allem zur Erkennung von Mineralolen 
in fetten Olen. 10 Raumteile Phenolmischung vermogen z. B. lORaumteile 
Olivenol klar zu losen, sind ihm aber nur einige Prozent Mineralol zugefiigt, 
so wird die Mischung triibe. 

Unter der Bezeichnung Kunstfette finden sich Pflanzenfette. z. B. 
KokosOl (s. d.). im Handel. Meist Fette, die leicht ranzig werden, wurden sie 
friiher nur zu technischen Zwecken, wie zur Seifenbereitung verwandt. 
Heute dagegen finden sie in gereinigtem Zustande, meist unter Zusatz von 
Magermilch, eine groSe Verwendung als Speise£ett bzw. Butterersatz und 
kommen unter allen moglichen Namen in den Handel, wie Palmin, Kunerol, 
Vegetalin usw_ 

Ein anderer Butterersatz ist die Margarine, die Kunstbutter. 
Erfinder dieses Erzeugnisses ist der Franzose Mege Mourias, der im Auf
trage Napoleons III. die Margarine schuf. Als Rohstoff hierfiir dient der 
Rindertalg frisch geschlachteter Rinder. Der Talg wird durch Waschen in 
Wasser von 17° von Blut befreit, mit Maschinen zerkleinert, geschmolzen 
und nun wieder langsam abgekiihlt. Bei einer Warme von 25°-30° preSt 
man die leichter schmelz baren Bestandteile, das 0 leo ma r gar i n (Triolein mit 
etwas Tripalmitin und Tristearin) ab, wiihrend der sogenannte PreJ3talg 
oder PrimapreJ3talg, bestehend aus Tristearin und Tripalmitin, zuriick
bleibt und zur Stearinsaurebereitung dient. Die abgepreJ3ten etwa 60% 
Oleomargarin vermischt man mit Sesamol, wovon laut Margarinegesetz 
yom 15. Juli 1897 in 100 Teilen Kunstbutter mindestens 10 Teile vorhanden 
sein miissen, schmilzt das Gemisch, farbt es und verarbeitet es in der BOg. 
Kirnmaschine durch Riihrvorrichtungen mit Milch und Wasser zu einer gleich
maJ3igen, homogenen Emulsion. Um ein Schaumen und Braunen bei der Ver
wendung zum Braten zu erreichen, fiigt man auch etwas frisches Eigelb oder 
Lezithin hinzu. Die Emulsion laSt man dann durch einen Hahn abflieSen 
und zerteilt sie durch eiskaltes Wasser in kleine, frischer Butter ahnliche 
Kliimpchen, die mit Maschinen geknetet, gesalzen und in Formen gebracht 
werden. An Stelle des Oleomargadns aus Talg gewonnen, verarbeitet man 
auch viel Kokosfett und Mischungen dieses mit ErdnuSol, P fl a h zen
margarine. Der Zusatz von Sesamol ist reichsgesetzlich vorgeschrieben, 
um Kunstbutter von Naturbutter unterscheiden zu konnen. Nachweis 
~on Kunstbutter. Man weist Kunstbutter nach amtlicher Vorschrift 
yom 1. April 1898 folgendermaSen nach: 1st die Margarine frei von Dime
thylamidoazobenzol und anderen Farbstoffen, die sich mit Salzsaure rot 
farben, so schiittelt man 5 ccm des geschmolzenen Fettes mit 0,1 ccm 
alkoholischer Furfurollosung (1 Raumteil farbloses Furfurol, 
100 Raumteile absoluter Alkohol) und 10 ccm Salzsaure (spezifisches 



542 Fliissige und feste Fette. 

Gewicht 1,19) mindestens eine halbe Stunde lang kriiltig durch. Infolge des 
Vorhandenseins von SesamOl muB die Sa;lzsaure deutlich rot gefarbt werden, 
und dan die Rotfarbung nicht alsbald wieder verschwinden. Enthalt das 
Fett jedoch Farbstoffe, die Salzsaure rot farben, so miissen diese zuvor 
entfernt werden, indem man 10 ccm geschmolzenes Fett mit 10 ccm Salz
saure von 25% wiederholt je eine halbe Minute lang schiittelt. 

Fliissige Fette. 
Oleum Amygdalarum dulce seu exprllssum. Mandeliil. 

Bulle d'amandes douees. on of almonds. 

Wird durch bIte Pressung der siiJ3en oder bitteren Mandeln gewonnen; 
Ausbeute 40--50%; klar, bla13gelb, ziemlich diinnfliissig, vollkommen 
geruchlos; Geschmack milde, siiB. Dichte 0,915-0,920. 1st ein nicht
trocknendes 01. Jodzahl 95-100. Verseifungszahl 190-195. 

Erstarrt erst bei _200, scheidet bei _100 noch keine festen Bestand
teile aus; in 60 Teilen kaltem und 20 Teilen kochendem Weingeist loslich. Es 
besteht in der Hauptsache aus Glyzeriden der Olsaure und der Linolsaure. 
Das 01 der siillen und bitteren Mandeln unterscheidet sich in keiner Weise. 

An wen dun g. InnerIich als reizIinderndes Mittel, meist in Form von 
Emulsionen, auBerlich zu Salben und Einreibungen. Ferner zu kos
metischen Mitteln. 

Priifung. 1. Von China, und zwar hauptsachlich iiber Tientsin, werden 
sehr groBe Mengen Aprikosenkerne, auch Pfirsichkerne, abstammend von 
Prunus persica, Pfirsich u. P. armeniaca, Aprikose, nach Europa verschickt. 
So wird in Frankl'eich sehr viel Aprikosenkernol bzw. Pfirsichkernol, 
Oleum Amygdalarum gallicum, richtiger 01. Semin umseuNucum 
persic ar u m, Ole u m Per sic a rum fiir das Mandelol gegeben. Dieses 
AprikosenkernOl bzw. Pfirsichkernol wird auch in Deutschland ebenfalls aus 
chinesischen Kernen gepre13t (01. A. germanicum). Es ist in seinem 
Au13eren dem Mandelole gleich und scheidet ebenfalls bei - 100 noch keine 
festen Bestandteile aus. Dichte nach dem D.A.B. 0,911-0,916, Jodzahl 
95-100. Als nichttrocknendes 01 erstarrt es bei der Elaidinprobe gleich 
dem Mandelole, la13t sich aber erkennen, wenn man das 01 mit der 
Schwefelsaure- und Salpetersauremischung schiittelt; reines Mandelol wird 
wei13, Aprikosenkernol bzw. Pfirsichkernol rosenrot. Wird die Mischung 
dunkelrot, so la.l3t dies auf Zusatz von Sesamol schIie.l3en; ob Sesamol zu
gesetzt ist, erkennt man durch folgende Probe. 

2. Auf Sesamol. Man schiittelt 1 Raumteil 01 mit 1 Raumteile 
roher Salzsaure, in der ein wenig Zucker aufgelost ist. Nach 1/2stiindigem 
Stehen erscheint die untere Salzsaureschicht bei Gegenwart von 
Sesamol schOn rot gefarbt. Diese Probe zeigt noch 10 % Zumischung an. 

3. Oder man priift auf Aprikosenkernol bzw. Pfirsichkernol, 
zugleich auch auf Erdnu13-, Sesam-, Mohn- und Baumwollsamenol, indem 
man 1 ccm rauchende Salpetersaure mit 1 ccm Wasser und 2 ccm MandeIoI 
bei 100 kraftig schiittelt, es mu13 die Mischung weill, aber nicht rot oder 
braun werden und sich nach 2-6 Stunden in eine wei13e feste Masse und eine 
kaum gefarbte Fliissigkeit scheiden. Olivenol verrat sich durch den Geruch, 
dunklere Farbe und gro13ere Dicke. Bei der Elaidinprobe scheidet sich also 
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bei reinem MandelOle die Masse weill aus, wiihrend bei Verfiilschungen die 
Masse gelb, rot oder braun gefiirbt ist. 

4. Um eine Verfiilschung mit Paraffinol, das unverseifbar ist, festzu
stellen, liillt man 10 ccm Mandelol mit 15 ccm Natronlauge und 10 ccm 
90prozentigem Weingeist bei 35°-40° so lange stehen, bis die Mischung 
sich gekliirt hat; fiigt man nun 100 ccm Wasser hinzu, so solI eine klare 
Losung entstehen. 

5. Erdnullol veITiit sichauch durch eine Abkiihlungauf-8° bis-l0°. 
MandelOl bleibt klar, vermischte Ole triiben sich (vgl. auch 01. Arachidis). 

6. Auch das fette P£laumenol, Oleum Prunorum, kommt in 
Betracht. Durch kalte Pressung der Samen gewonnen, hat es goldgelbe 
Farbe, ist geruchlos und von mildem Geschmack. Dichte 0,917-0,918. Er· 
starrungspunkt etwa _17°. 1m Jahre 1916 wurden in Deutschland aus 
2 220 802 kg gesammelten Pflaumenkernen iiber 100 000 kg 01 geprellt. 
Ferner das Haselnu13kernol, Oleum Coryli. Wird durch kalte 
Pressung der Haselniisse gewonnen und ist in seinen Eigenschaften dem 
fetten Mandelol iihnlich. Es besteht in der Hauptsache aus Glyzeriden 
der Olsiiure (bis zu 85%). Man verwendet es zu Speisezwecken und kos
metischen Mitteln. 

Oleum Arachidis. ErdnuBiil. Erdmandeliil. Arachlsiil. Arachldeiil. 
Erdplstazleniil. Hulle d'arachlde ou de pistache de terre. Oil of arachis. 

Arachis hypogtiea. Legumin6sae. HiiIsenfriichtler. Unterfamilie Papiliontitae. 
Schmetterlingsbliitlergewichse. 

Siidamerika. in Siidfrankreich. Spanien. Ostindien UBW. angebaut. 

Das kaltgeprellte 01 ist in seinem Aul3eren dem Mandelole sehr iihnlich, 
es unterscheidet sich durch langsameres Erstarren bei der Elaidinprobe, 
heillgeprelltes ist weit dunkler und hat einen an Bohnen erinnernden Ge
ruch und Geschmack. Es wird aus den geschiilten Samen, die unter der 
Erde reifen und etwa 50% Fett enthalten, gewonnen. Die Bliiten senken sich 
nach der Befruchtung in die Erde. Die Friichte sind etwa bis 3 cm lang 
und enthalten 1-3 rote bis braunviolette Samen. Die Erdniisse werden 
hauptsiichlich von Argentinien, den Vereinigte"n Staaten von Nordamerika, 
Spanien, Agypten, China und Japan und von den deutsch-afrikanischen 
Kolonien in Deutschland eingefiihrt und kommen entweder ungeschiilt 
oder geschiHt in den Handel. Fiir Deutsch-Ostafrika ist die Erdnull ein 
sehr wichtiger Stoff. Sie wird von den Eingeborenen als Nahrungsmittel 
und wurde auch als Steuerzahlungsmittel benutzt (Abb. 499). 

Deutschland fiihrte im Jahre 1911 iiber 70000000 kg Erdniisse ein, 
wovon 1% Millionen von Deutsch·Ostafrika kamen. Das meiste 01 wird in 
Marseille und Bordeaux gewonnen, aber auch grolle Mengen in Deutsch
land selbst und in Spanien. Die Riickstiinde der Pressung, die Erdnu13-
kuchen, bilden ebenfalls eine bedeutende Handelsware als beliebtesFutter
mittel und werden Bach dem Ursprungslande bezeichnet. Es ist ein nicht
trocknendes 01. Dichte nach D.A.B. 0,912-0,917. JodzahI83-1oo. Ver
seifungszahl 188-197. Kaltgeprelltes Arachisol ist eines der, besten Speise
ole, das auch viel auf Kunstbutter verarbeitet wird. Gewohnlich werden zwei 
kalte Pressungen vorgenommen. WaImgeprelltes sog. N achschlagol oder 
durch Extraktion gewonnenes 0] wird in der Seifenbereitung, auch al8 
Brennol verwendet. 
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Bes t and teile. In der Hauptsache 79,0% Olsiiure, 7,4% Linolsaure, 
23% Arachinsiiure, ferner Palmitinsiiure, Stea.rinsiiure und Lignozerinsaure. 

Prufung. l. Man weist ErdnuI.lol wie folgt nach: Etwas 01 wird 
etwa ai, Stunden im Wasserbade mit alkoholischer Kalilauge (20 KOH 
+ 50 Weingeist von 90%) erwarmt. Darauf setzt man es einer Kalte von 
_6 0 aus. Es wird sich kristaIIinisches arachinsaures Kalium abscheiden, 
das in Alkohol schwer Ioslich ist. 

Abb. 499. A Arachis hypogaea, B und C ~rUchte. 

2. Auf Vermischung mit S e sam 0 1 priift man durch die Zuckersalz
saureprobe (s. 01. Sesami), oder man priift gleich mit Furfurol. Man schiittelt 
5 ccm ErdnuBoI kraftig mit 0,1 ccm weingeistiger Furfurollosung 
(2 + 98) und 10 ccm rauchender SaIzsaure mindestens eine halbe Minute 
lang, es dad die wasserige Schicht nach der Trennung keine rote Farbe 
zeigen. Diese Priifung ist so empfindlich, daB sogar sehr geringe Mengen, 
die unabsichtlich bei der Herstellung mit hineingekommen sind, dadurch 
nachgewiesen werden. Um eine Verfalschung nachzuweisen, eignet sich 
die Soltsiensche Zinnchloriirlosung (s. d.); diese farbt sich erst rot, 
wenn 2% SesamOl zugegen sind. 

t** Oleum CrotOnis. 01. Tiglii. KrotonOl. 
HuDe de croton. Croton 011. 

Croton eiglium. Euphorbidceae. Wolf8milchgewiich~e. 

08tindien. China. Siidasien. 

Das 01 wird durch Auspressen der geschalten gepulverten Samen gewonnen· 
Es steIlt ein gelbliches bis braunliches 01 von der Dichte des Olivenoles 

dar. Das schwachere gelbliche stammt von Ostindien, das braunliche, starker 
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wirkende ist das englische. Geruch schwach, etwas unangenehm-ranzig. 
Auf den Geschmack ist es schlecht zu priif\)n, weil es, mit der Raut in Be
riihrung gebracht, gefahrliche Entziindungen hervorruft. Aus diesem 
Grunde muB auch bei der Pressung groBte Vorsicht beobachtet werden, 
namentlich ist jede Erwarmung zu vermeiden, da hierbei Dii.mpfe entstehen, 
die gefahrliche Entziindungen der Schleimhiiute hervorrufen. Ausbeute 
20-30%. Das 01 ist in zwei Raumteilen abso-
lutem Alkoho! beim Erwarmen lOslich. Dichte f,M 
nach D.A.B. 0,936-0,956. Angefeuchtetes • f; 

blaues Lackmuspapier wird gerotet (Abb. 500). 
r , 

c Bestandteile. Neben den gewohnli
chen Bestandteilen der fetten Ole Tiglin
saure oder Methylkrotonsaure und Krotonol

Abb. 500. Cr6ton tiglium. 

g 

saure. Letzterer wird die hautreizende und stark abfiihrende Wirkung 
des Oles zugeschrieben. 

Anwendung. In sehr kleinen Gaben innerlich als auBerst stark wir
kendes Abfiihrmittel, 15 Tropfen gelten schon als todliche Gabe. AuBerlich, 
mit anderen Fetten vermischt, als Rautreizungsmittel; in solcher Mischung 
auf den Unterleib gerieben, wird es leicht von der Raut aufgenommen und 
ruft starken DurchfaII hervor. 

Das D.A.B. laBt wie folgt priifen: Bringt man in ein Probierrohr 
10 ccm Salpetersii.ure und 2 g Krotonol, gibt in kleinen Anteilen 1 g Natri
umnitrit hinzu und lii.Bt an einem kiihlen Orte stehen, so darf das 01 
innerhalb 2 Tagen weder ganz noch teilweise erstarren. 

Oleum Gossypii. Baumwollsameniil. KottonOI. Ruile de coton. Cotton-oil. 
G088ypium herbtic6um. G. arb6reum u. a. m. Mal"aceae. Malvengewachse. 

Asien, Afrika, vor aUem in Agypten, und Amerika angebaut. 

Die verschiedenen Gossypiumarten sind entweder krautartig, stauden
artig oder strauchartig, oder sie bilden Baume, die eine Rohe bis zu 6 m er
reichen. Manche dieser Arten bliihen schon im ersten, andere wieder im 
zweiten bzw. dritten Jahre. Die Frucht ist eine mehrfacherige Kapsel, 
die bis zu acht Samen einschlieBt (Ab-
hildung 501). Die Bamen sind braun, fast 
10 mm lang und mit bis zu 5 em langen, 
weiBen Samenhaaren dicht bedeckt. Die 
agyptischen s c h war zen Samen tragen 
jedoch nur an der Spitze Samenhaare. Bei 
der Reife springen die Kapseln auf und 
die Samenhaare treten heraus. Die Haare 
bilden die Baumwolle, sie werden von den 
Samen entfernt und in Pressen zu Ballen 
von R 0 h b au m w 0 II e gepreBt. Die 
Samen reinigt man in Sieb-, Schiittel- und 
in Linterwerken von Stengelteilen, Frucht
kapseln und noch anhaftenden Samen
haaren, schalt sie in Schalmaschinen, 
entfernt die Sehalen und mahlt die Samen
kerne in Walzengangen fein. Das Pulver Abb.501. Gossypium herbaceum. a AuJ.len-
wird darauf in Warmevorriehtungen er- kelch, f aufgesprungeoe Kapselfrucht. 

Buchbeister-Ottersbacb. I. 15. Auf!. 35 
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warmt, durch eine Maschine in Kuchenform gebracht, und nun wird das 01 
durch hydraulische Pressen gewonnen. Die braunliche Farbe, die as nach dem 
Pressen zeiJrt, wird ihm durch Digestion mit Natriumbikarbonatlosung und 
Aluminiumoxyd oder durch etwa 10% N atriumhydroxyd entzogen. Der bei der 
Reinigung zuriickbleibende ziemlich dunkle Bodensatz, dassog. Seifenlager 
(soapstock), dient zur Bereitung von Seife oder man gewinnt daraus durch 
Behandeln mit Schwefelsaure und darauffolgende Destillation Olein und 
Kottonstearin (s. auch weiter unten). Raffiniertes 01 ist von der 
Farbe und der Dicke des Olivenoles, frisch von mildem Geruch und Ge~ 
schmack und kommt unter der Bezeichnung Floridaol in den Handel; 
es wird aber sehr leicht ranzig und dann strengriechend. Es erstarrt 
bei - 2°. Dichte 0,923--0,928. Jodzahl 100,9-116,9. Verseifungszahl 
191-196,5. Bei der Schwefelsaureprobe zeigt es braunrote Farbung, eben~ 
so mit der Mischung aus Schwefelsaure und Salpetersaure. Bei der Silber~ 
nitratprobe braunt es sich ebenfalls. AuIler zur Verfalschung von anderen 
Olen und Schweineschmalz dient es namentlich zur Seifenbereitung, in 
Nordamerika auch zu Speisezwecken. Die mit Baumwollsamenol herge~ 
stellten Seifen haben aber den Obelstand, daIl sie mit der Zeit einen haIl~ 
lichen Geruch annehmen. Durch Kochen des Oles mit Natriumkarbonat~ 
losung solI sich dieser Nachteil etwas vermindern lassen. Weille mit 
Baumwollsamenol bereitete Seifen werden leicht gelbfleckig. Baumwoll~ 
samenO! wird durch wasserige Natronlauge nicht vollstandig verseift. 
Durch Ausziehen der zerkleinerten, getroekneten Seife mit Chloroform 
erhii.lt man eine fettige Masse. 

N a ch wei s. Um Baumwollsamenol naehzuweisen, mischt man 5 eem 
01 in einem troekenen Reagenzglase mit 5 eem Amylalkohol und 5 eem 
einer Losung von Schwefel in Sehwefelkohlenstof£ (1 + 99), sehlieIlt das 
Reagenzglas mit einem durehbohrten Stopfen, in den man ein 60-80 em 
langes Glasrohr, ein S t e i g r 0 h r, einfiigt, und erhitzt die Misehung eine Vier
telstunde lang im siedenden Wasserbad. Es tritt eine orangerote Farbung 
ein (Halphensche Reaktion). 

Setzt man das 01 einer Wii,rme von etwas iiber 0° aus, so seheidet 
es viel feste Bestandteile, vor allem Palmitin, aus, die unter der Bezeichnung 
vegeta bilisches Steari n, Ba u mwollstearin oder Kottonsteari n 
in den Handel kommen und auf Seife verarbeitet werden. 

Die P?eIlriiekstande, die Baumwollsaatkuehen, werden gemahlen 
und stellen eingelbesPuIver, dasBaumwollsaatmehl, dar, ein beliebtes 
Viehfutter. Hieraus wird ein troekenes Extrakt, ein weiIlgelbliches, in Wasser 
unlosliches Pulver hergestellt und unter der Bezeichnung Laktagol in 
den Handel gebraeht. Es dient zur Vermehrung der Milehabsonderung bei 
Frauen und Kiihen. 

Oleum ncoris As611i. Lebertran. Hulle de role de morue. Cod-liver-oil. 
Der Lebertran ist ein fliissiges Fett, das aus den Lebern versehiedener 

Fische der Gattung Gadus gewonnen wird. Es sind dies namentlieh Gadus 
morrhua. der Kabeljau, Gadus eallarias, der Dorsch, und Gadus aeglefinus. 
der Schellfisch. 

Die Heimat dieser Fische ist der Nordatlantische Ozean. aus dem sie 
zu gewissen Zeiten in oft ungeheuren Ziigen aufsteigen. um in den seichteren 
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Ufergewassern ihren Laich abzusetzen, vor aHem an den Rusten Norwegens, 
Schottlands, N ew-Foundlands in N ordamerika und Labradors. Diese Gegenden 
liefern den gesamten Lebertran des Handels, doch kommt fiir den deutschen 
Bedarf fast ausschlie.l.llich Norwegen in Betracht; hier ist es besonders die 
alte, von der Hansa gegrtindete Stadt Bergen, die den ganzen Handel mit 
Lebertran vermittelt. Die eigentliche Gewinnung findet aber nicht hier, 
sondern ein ganzes Stuck nordlicher, auf der Lofoteninselgruppe, statt. 
Diese Inseln liegen zwischen 68°-70° nordlicher Breite, und auf diesen 
oden, gro.l.ltenteils unbewohnten Inseln vollzieht sich in den Monaten 
Januar bis April, auch Mai fast der ganze norwegische Fischfang, da der Zug 
der Fische seit Jahrhunderten hierher gerichtet ist. Die Fische werden ge
wohnlich von den Fangbooten aus mit Schnuren, woran sich ein Kader be
findet, gefangen; der Fang mit Netzen soIl sich nicht so bewahren. Die 
Gewinnung des Lebertrans geschah friiher auf sehr einfache und ursprung
liche Weise, so daB die damals erhaltenen Sorten nur wenig den heutigen 
Anforderungen an einen guten Lebertran entsprachen. Man betrieb die 
Gewinnung nur nebenher bei der Bereitung des Stockfisches, der den aus
geweideten und getrockneten Rumpf darstellt, und da diese aIle Hande in 
Anspruch nahm, wurden die Lebern in groBe Fasser, die seitlich in ver
schiedener Hohe drei AbfluBhiihne hatten, gefiiJlt und darin der Sonnen
wiirme bis nach Beendigung der eigentlichen Stockfischbereitungszeit 
uberlassen. Dann lieB man das freiwiIlig aus den Lebern ausgetretene 
Fett als besten, als sog. h ellen bI a nke n L e b e rtra n aus dem 
oberen Hahn ab, das spater aus dem mittleren Hahn abgeIassene Fett 
stellte den gel ben b I a n ken T ra n; das wiederum erst nach einiger Zeit 
aus dem unteren Hahn erhaltene Fett den bra u n b I a n ken Tran dar, 
und schIie13lich wurden die Lebern mit Wasser ausgekocht und das Fett 
als bra un e r T ran abgefullt. Diese Sorte war nach dem KIaren 
dunkel, ziemlich dickflussig und von widerlichstem Geschmack und Geruch, 
da die Lebern durch das lange Stehen in der Sonne in eine gewisse 
Garung ubergegangen waren. Heute wird die Gewinnung vielfach von be
sonderen Gesellschaften und auf weit bessere Weise betrieben. Man ver
meidet fiir die guten Sorten vor allem das lange Liegen der Lebern und sucht 
sie im Gegenteil moglichst frisch zu verarbeiten. Die Lofoten-Kompanie 
unterhiilt eigene kleine Dampfer, die die Lebern von den FischerbOten 
wahrend der Fahrt abholen und tagtaglich ans Land bringen oder gleich auf 
den Schiffen selbst auf Dampftran verarbeiten. Die frischen Lebern werden 
zuerst ausgesucht; fUr die beste Lebertransorte, den Dam p ftr an, werden nur 
die besten Lebern verwendet, die weniger guten Lebern a ber fiir geringwertigere 
Sorten beiseitegelegt. Die frischen Lebern werden nun gereinigt und in 
einer Zahl von 2000-3000 Stuck sofort in KesseIn mitteIs Dampf maBig 
erwarmt. Der so erhaltene Dampftran wird einer KaIte bis unter 0° ausge
setzt, dadurch von den leicht erstarrenden Bestandteilen getrennt und stellt 
dann denDampftran des Handels dar, Oleum J ecoris album Vapore 
paratum. Dieser Tran ist in den besten Sorten nur bIa13strohgelb von 
Farbe und von mildem, nur schwach fischartigem Geruch und Geschmack. 
Die Ruckstiinde bei der Dampflebertrangewinnung werden dann gleichwie 
die Ruckstiinde bei der Bereitung des Rohtranes durch allmiihliches stiirkeres 
Erwiirmen, Auskochen und Auspressen auf dunkler gefarbte Lebertrane, auf 
blanken gel b braunen oder braun blanken und braunenLe ber-

35* 
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tran verarbeitet. Die geringerenLebern werden auf Rohmedizinaltran 
oder gel ben L e b ertr an verarbeitet, der aber nicht den Anforderungen ent
spricht, die an einen Lebertran fiir die Zwecke der Heilkunde gestellt werden 
miissen, und den das Deutsche Arzneibuch auch nicht zulii.l3t. Ein solcher 
Tran ist in seinen Bestandteilen verandert und enthalt schiidlich wirkende 
Stoffe, die sog. Ptomaine, wahrscheinlich durch Zersetzung von Eiwei.B
stoffen entstanden. Die Lebern werden in Fasser gepackt, worin sie so 
lange bleiben, bis sie in Faulnis iibergegangen sind. Die oberen Schich
ten des aus den Lebern geflossenen Fettes werden abgeschopft, geklii.rt 
und bilden den gelben, gelbblanken oder Rohmedizinaltran. Die unteren 
Schichten sind dunkler gefarbt, die unterste, dunkelste bildet den Gerber
tun. Samtliche Handelssorten werden schlie.Blich geklart. Oleum J ecoris 
flavum bzw. fuscum. 

Eine Zeitlang kam eine fast farblose Ware in den Handel, da sie jedoch 
auf chemischem Wege gebleicht war, war sie dem Ranzigwerden sehr stark 
ausgesetzt und erwies sich auch sonst als Heilmittel wenig wirksam. 

Guter Dampflebertran mu.B vollig blank, von stroh- bis goldgelber 
Farbe sein, sowie von mildem Geschmack und Geruch und von nur schwach 
saurer Reaktion. Diehte naeh D.A.B. 0,920-0,928. Jodzahl 150-175. 
VerseifungszahlI84-197. Mit Alkohol befeuehtetes blaues Laekmuspapier 
in den Tran getaueht, darf sieh nur sehwaeh roten. 

Bestandteile. Der Lebertran enthiilt, neben den gewohnliehen Be
standteilen der Fette, Glyzerinester der Jekorin- und Asellinsaure, der Bal
driansaure, ferner Spuren von J od, Brom und Cholesterin. Au.Berdem eigen
tiimliehe Farbstoffe, Lipochrome, die sieh mit Sehwefelsaure blau 
farben, und reiehlich Vitamine. 

An wend u ng. Die besseren Sorten des Lebertranes dienen in der Heil
kunde zum innerliehen und au.Berliehen Gebraueh. Innerlieh namentlieh 
gegen aIle Krankheiten der Driisen, dann auch zur aIlgemeinen Kraftigung 
schwaehlicher Kinder und alterer Leute, und zwar gelten als wirksame Be
standteile neben den Vitaminen die freien Fettsauren, indem sieh die 
Glyzeride des Lebertranes sehr leieht spalten, aueh emulgiert sieh der 
Lebertran leiehter als andere Fette, wiihrend man friiher die Wirkung dem 
Brom und Jod zusehrieb. Au.Berlieh wird er, namentlieh in der Tierheilkunde, 
bei Hautkrankheiten angewandt. Die geringeren Sorten werden in der 
Gerberei, der Seifenbereitung und zum Fetten von Lederzeug in groBer Menge 
gebraueht. Aueh, um Insekten, wie Miicken, von Tieren fernzuhalten. 

Die P r ii fun g des Lebertranes daraufhin, ob wirklieh reiner Lebertran 
vorliegt, ist sehr sehwierig. 

1. Das Deutsche Arzneibueh la.Bt 1 Tropfen in 20 Tropfen Chloroform 
losen und dann mit 1 Tropfen Sehwefelsaure durchsehiitteln; hierbei tritt 
eine violettrote, spater braun werdende Farbung ein, wenn das zu unter
suehende 01 Lebertran ist oder enthalt. 

2. Ein Gemisch von 15 Tropfen Lebertran mit 3 Tropfen rauchender 
Salpetersaure farbt sieh beim Schiitteln feurig rosa, spater zitronengelb. 

3. Eine andere Probe ist die, daJl man 1 Raumteil des fragliehen Tranes 
mit 2 Raumteilen Schwefelsaure durehsehiittelt und dann gegen ein 
brennendes Licht hiilt, die Misehung mu.B hierbei klar und dunkelweinrot 
erseheinen, erst aIlmahlich braunt sie sieh. Waren fremde Ole zugegen, so 
ist die Misehung triibe und mi13farbig. 
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4. Da der Lebertran zu den trocknendenFetten gehort, sozeigtdie Elaidin
probe mit Kupfer und schwacher Salpetersaure oder mit Natriumnitrit (s. d.) 
etwaige Beimengungen nichttrocknender Ole an. Oder man schiittelt kraftig 
1 ccm rauchende Salpetersaure, 1 ccm Wasser und 2 ccm Lebertran mit
einander und stellt 1-2 Tage beiseite. Die Mischung darI nicht ganz oder 
teilweise erstarren, Bondern nur dicklich werden. 

6. Guter Lebertran darf erst bei mehrstiindigem Stehenlassen bei 0° 
ganz geringe Mengen festes Fett abscheiden, wahrend andere Trane dies 
schon bei + 5° tun; im iibrigen geben auch hier Geruch und Geschmack 
den besten MaBstab abo 

Unter dem Namen Eisenlebertran kommen verschiedene eisenhaltige 
Mischungen in den Handel, die aber fast aIle nicht haltbar sind, sondern 
in kurzer Zeit, selbst bei ganz vorsichtiger Aufbewahrung, ranzig werden. 

Gewohnlicher Tran, aucb. Fischtran, Oleum Piscium, Oleum 
Ceti, wird durch Ausschmelzen des Speckes aller moglichen Seetiere ge
wonnen, wie Seehunde, Walrosse, Wal£ische, Haifische, Delphine, Pottfische 
und anderer. Die Wal- und Pottfische werden von den Walfischfangern, 
die auf eigens zu diesem Zwecke gebauten und eingerichteten Schiffen aus
fahren, gejagt, die Walrosse und Robben aber meist einfach mit Keulen 
erschlagen. Das Ausschmelzen geschieht entweder am Land in der Nahe 
der Fangorte, oder der Speck wird zerschnitten, in Fasser gepackt und nach 
dem Ausfuhrhafen gebracht. In den Transiedereien werden die nunmehr 
in Faulnis iibergegangenen Fettmassen in Fasser mit Siebboden gelegt, 
wo ein Teil des Tranes von selbst ausflieBt. Der zuriickbleibende Speck 
wird dann ausgekocht, das dabei erhaltene fliissige Fett durch Absetzen 
gekliirt und schlieBlich auf 100° erhitzt, um die durch die Faulnis ent
standenen fIiichtigen, unangenehm riechenden Stoffe moglichst zu entfernen. 
Dann li.iJ3t man auf Zusatz von etwas Wasser nochmals absetzen und rullt 
den Tran in groBe Fasser von iiber 200 1 lnhalt, um ihn ausfrieren zu machen 
und die festen Bestandteile zu entfernen. 1m Winter geschieht dies durch 
Lagern im Freien - Wintertran -, im Sommer lagert man die Fasser 
in Gruben und bringt zwischen die Fasser eine Kiiltemischung aus Kochsalz 
und Eis - Sommertran. Der Sommertran scheidet leichter feste Be
standteile aus als der Wintertran. 1st der Tran zu dunkel, so bleicht man ihn 
durch Ton oder Fullerserde. Die aus Fischen, wie Heringsarten, Men
haden, Sprotten und Sardellen hergestellten Trane werden durch Aus
kochen der zerkleinerten Fische, oder wie in Deutschland, durch Ausziehen 
mittels Benzins oder ahnlicher Stoffe gewonnen. 1m Handel unterscheidet 
man Robbentran und Waltran, ferner Dorsch- und Heringstran, 
Jodzahl beim Waltran 121,3-127,7, beim Robbentran 127-141. Der 
Riickstand beim Klaren kommt als Trutt in den Handel. AIle sonstigen 
AbfaIle, wie die Kopfe, Knochen und Eingeweide, werden entfettet, 
getrocknet und gepulvert und kommen als Fischguano in den Handel. 
Siidseetran, ein Waltran, der viel Stearinsaure enthiilt, wird in der 
kalteren J ahreszeit leicht fest. Tran bildet eine braune, unangenehm 
riechende Fliissigkeit, zeigt stark saure Reaktion und scheidet bei etwas 
unter 0° sehr groBe Mengen festes Fett abo Verwendung gleich den 
schlechten Sorten des Lebertranes. 

Priifung. Fischtran wird mitunter mit Harzol oder Paraffinol ver
fii.lscht; man priift hierauf wie folgt: 
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5 g Tran werden mit alkoholischer Kalilauge verseift, der .Alkohol 
verdunstet und der Ruckstand in heillem Wasser gelost. Es muB sich eine 
klare Seifenlosung ergeben. 

Oxydierten Tran, wie er zur Bereitung von Degras verwendet 
wird, gewinnt man durch Erhitzen von Tran auf 150 0 und Einblasen von 
Luft. Oder man ffigt 0,5 % Manganoborat hinzu, erhitzt in einem Auto
klaven auf 90 0 und treibt unter Druck Luft hindurch. Oder man erhiHt 
ihn als Nebenerzeugnis bei der Samischledergerberei, wo Tran auf 
die Fellhaut gebracht und diese der Luft ausgesetzt wird. 

Setzt man die Trane, wie oben gesagt, einer Kalte von unter 00 

aus, Sloscheidet sich einfestesFettab, der Fischtalg oderWaltalg, auch 
Wal£ett genannt. Es sind dies teils halb£este, teils talgartige, helle 
oder dunkle Fettmassen, die haufig einen unangenehmen Geruch haben. 
Die besseren Sorten werden meist als Fischtalg, die schlechteren als Waltalg 
bezeichnet. Diese Talge werden zur Herstellung von Harzsei£en verwendet. 

Oleum Lini. Leinol. Ruile de lin. Linseed-oil. 
Es ist das durch kalte oder warme Pressung oder durch Extraktion 

gewonnene bl des Leinsamens (s. d.). Kalte Pressung lie£ert ein weit 
helleres, goldgelbes, milderes 01, doch nur eine Ausbeute von 20-22%, 
wahrend warme Pressung 25-27% eines dunkleren, strenger riechenden 
Oles gibt. Das Deutsche Arzneibuch schreibt kalt gepre.l3tes 01 vor. Das 
Extraktionsverfahren, das gerade beim Leinol sehr angezeigt ist, da es ein 
schleimfreies 01 lie£ert, soIl 30---:33% ergeben. Die besseren Sorten 01 
werden aus Leinsaat, die geringeren aus Schlagsaat hergestellt. Die ge
pulverten Pre.l3kuchen, Placenta Lini, finden gro.l3tenteils als Viehfutter, 
in geringerem Ma.13 auch in der Heilkunde als Farina Lini zu erweichen
den Umschlagen Verwendung. Frisches Leinol ist sehr stark schleimhaltig, 
und da dies seine Verwendung zur Malerei beeintrachtigt, lii..I3t man es in 
ausgemauerten Behaltern, in Zisternen, durch Absetzen klaren. Oder man 
klart es durch Behandeln mit Bleicherde. Gutes Leinol soIl 1-2 Jahre 
gelagert haben; es ist goldgelb bis braunlich, je nach seiner Bereitungsweise; 
es mull vollstandig blank sein und einen milden, nicht zu strengen Geruch 
zeigen. Seine Dichte schwankt zwischen 0,926-0,936 (D.A.B). Jodzahl 
168-190. Verseifungszah1187-195. Bei _16 0 ist es noch flussig, bei -27 0 

fest. Es gehOrt zu den trocknenden Olen, erstarrt also bei der Elaidin
probe auch nach 24 Stunden nicht. Setzt man es in dunner Schicht der 
Luft aus, so trocknet es unter Vermehrung des Gewichts zu einer durch
sichtigen, harzartigen Masse ein, die sic~ nicht mehr in Petroleumather 
lOst, 0 xy Ii nolein. 

Die Hauptgewinnungslii.nder fur Leinol sind Holland, Deutschland, 
England und Ru.l3land. England verarbeitet meist auslandischen Lein
samen, namentlich ostindischen, agyptischen und auch russischen. Das 
englische und russische 01 stehen dem hollandischen im Wert nach, ebenso 
auch vielfach das deutsche. Vom russischen 01 unterscheidet man das bal
tische von guter Trockenkraft und das sehr geringwertige sudrussische 
oder Asowsche. In Westdeutschland, der Rheingegend wird viel hollan
discher Samen verarbeitet, so da.13 ein gutes 01 erzielt wird, in Ostdeutsch
land dagegen pre.l3t man das 01 vielfach aus russischem Samen, der bis zu 
50%, und aus ostindischem Samen, der bis zu 30% Verunreinigungen ent-
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hiilt. In Harburg werden groBe Mengen La-Plata-Samen oft auch nach dem 
Extraktionsverfahren auf 01 verarbeitet, die eine gute Ware liefem. Deutsch
land deckt iiberdies seinen Bedarf bei weitem nicht durch eigene Gewinnung, 
sondern fiihrt groBe Mengen fremden Oles ein. 

Bestandteile. Das Leine)} besteht zu reichlich 80% aus dem 
Glyzeride der LeinOlsiiure oder Linolsaure, das iibrige aus Glyzeriden der 
Stearinsiiure, Palmitinsiiure, Olsiiure und Myristizinsiiure. 

Anwendung. Als Heilntittel innerlich nur selten, meist iiuBerlich 
als Kalkliniment gegen Brandwunden, 1 Teil 01, 1 Teil Kalkwasserj 
hiiufiger in der Tierheilkunde. In manchen Gegenden wird das Leine)} als 
Speiseol benutzt. Hierzu kann aber nur kaltgepreBtes angewandt werden. 
In groBen Massen wird es in der Technik benutzt zur Bereitung der 
Buchdruckerschwiirze, von Schmierseifen, vor allem in der Malerei, teils fiir 
sich allein, teils zur Darstellung von Fimissen und Lacken (s. d.). 

Priifung. Das Leinol ist bei hOheren Preisen zahlreichen Ver
fiilschungen ausgesetzt; wenn sein Preis aber niedriger ist als der ailer 
anderen Ole, kommen fremde Beimengungen seltener vor. 

1. Beim GroBhandel bedient man sich wohl der Fischerschen Olwage 
zur Priifung, doch liefert diese so gut wie gar kein sicheres Ergebnis, da 
die Ole, welche beigemengt werden konnen, selbst bei grollem Zusatz das 
spezifische Gewicht zu wenig iindern, um irgendeinen festen Anhalt zu geben. 

2. Sicherer ist die Elaidinprobe, die eine Verfiilschung anzeigt, sobald 
ein n i c h t t roc k n end e sOl zugesetzt ist. Auch halbtrocknende Ole wie 
Maisol und Sojabohnenol erkennt man hierdurch. 

3. Do. die Ole, um welche es sich bei der Verfiilschung handelt, vieIfach 
salcha von Kreuzbliitlergewiichsen, Kruziferen, sind, die siimtlich 
Schwefel enthalten, so lassen sie sich durch eine leicht auszufiihrende Probe 
rasch erkennen. Man erhitzt in einem Glasrohrchen etw8.S Leinol fast 
bis zum Sieden und setzt nun ein wenig Bleigliitte zu; sind RiiMl, Rapsol, 
Senfol und iihnliche Ole vorhanden, so zeigt sich ein schwarzer Nieder
schlag durch Entstehung von Bleisulfid, reines LeinOl briiunt sich nur 
etwas; oder indem man 20 ccm des Oles in 5 ccm Ather lOst und 5 bis 
10 Tropfen einer alkoholischen Losung von Silbernitrat (1 + 49) zufiigt. Eine 
nach mehrstiindigem Stehen an einem dunklen Ort entstehende Braun
fiirbung oder ein dunkler Niederschlag von Silbersulfid zeigt die An
wesenheit eines KreuzbliitlerOles an. Eine andere Probe ist die, daB man in 
einem Schiilchen 20 Tropfen des zu untersuchenden Leinoles mit 5 Tropfen 
Schwefelsiiure verriihrt; ist das 01 rein, so entsteht bald eine feste braune 
Harzmasse, war es dagegen vermischt, so wird nur ein Teil fest, wiihrend 
das beigemengte 01 fliissig bleibt. Griine Fiirbung des fliissig bleibenden 
Teiles zeigt Hanfol an. 

4. Umauf Mineralole und Harzolezu priifen, verseift man 10 g 01 
durch Erwiirmen mit 15 g Kalilauge und 3 g Weingeist. Die Seife muB sich 
in Wasser und Weingeist klar IOsen. Weitere Priifung des Leinoles auf 
Mineral- und Harzole siehe Abhandlung Leinolfimis. 

5. Fischol erkennt man am Geruch, auBerdem zeigt dasOI einedunk
lere Farbe. 

Als Ersatz des Leinoles wird das 01 der in Kamerun wachsenden Liane 
Plukenetia conophora empfohlen. Es solI dem LeinOle eehr iihneln und gut 
trocknen. 
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Auch das Gummibaumsamenol, das sich in den Samen bis fast 
zu 50% findet, soll dem Leinole gleichen. 

Unter Lin 0 x y n ist ein durch langeres Zusammenschmelzen von 
01 und Harz erhaltenes Erzeugnis zu verstehen, wo die Fettsauren in 
Oxyfettsiiuren iibergefiihrt sind. Es dient zur Bereitung des Linoleums. 

Oleum Moringae Nueum. Behenol. Beenol. Buile de ben. 

Dieses sehr feine 01 kommt nur sehr selten in den deutschen Handel; 
es wird gro/ltenteils in Frankreich zur Darstellung der Blumenole benutzt. 
Man gewinnt es durch Pressen der Behennusse von Moringia nux behen. 
Es ist bla13gelb, geruchlos, von feinem Geschmack und bei +15 0 dickflussig. 
Seine Dichte ist 0,910-0,912. Es wird sehr schwer ranzig. 

Oleum Olivarum. OUven- oder BaumOi. 
BuDe d'oUve. Bulle de Provence. Olive-oil. 

Olea europciea. Oledceae. Olbaumgewachse. 
Mittelmeerlander. 

Abb.502. Olea europaea. A bluhend, B Knospe, C Bliite, 
D Fruchtblatt, E StaubblAtter, F aufgeschnittene Blute. 

Der ursprunglich in 
Asien heimische Olbaum 
mit immergriinen, leder
artigen, den BUittern 
der Weide iihnlichen 
Blattern (Abb. 502) wird 
jetzt in zahlreichen Ab
arten in siimtlichen 
Kustenlandern Sud
europas und N ordafrikas 
angebaut, vor aHem in 
Sudfrankreich, Italien, 
Spanien, auch Portugal, 
Dalmatien, Griechen
land und Palastina, 
ferner in Mexiko, Peru, 
Chile, Kalifornien, Sud
australien und in Tiflis 
bei Batum. Das 01 wird 
durch Pressung des 
Fruchtfleisches bzw. der 
ganzen Frucht oder 
durch Extraktion dar
gestellt. Die in den 
Monaten November bis 
J anuar reifende Frucht 
hat die Form und etwa 
die Gro/le unserer Pflau
men und ist von grun
violetter oder blau
violetter Farbe. Nicht 
nur das Fruchtfleisch, 
sondern auch der Samen 
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enthalt 01, das aber, weil streng von Geschmack, nicht zu Speiseol benutzt 
werden darf. Man unterscheidet im Handel hauptsachlich drei Sorten 
Olivenol. 

1. Oleum OIivarum provinciaIe. Unter der Bezeichnung Prove ncerol 
wurden friiher aIle mit groBerer Sorgfalt bereiteten Olivenole, die zu Speise
zwecken dienen soIl en, verstanden, wahrend die Bezeichnung Provencerol 
heute mehr und mehr Gattungsname fiir gute Speiseole geworden ist, wie sie in 
der Provence gehandelt werden. Es hat dies seine Berechtigung insofern, als 
ja schon die aus Italien stammenden Olivenole, sogar die geringeren Bariole, 
als Provencerol geltell und auch von Spanien Ole in groBen Mengen nach 
Frankreich und ltalien ausgefiihrt werden. Der Name Provencerol stammt 
daher, daB aus der Provence, namentlich aus der Gegend von Aix, die 
feinsten Sorten Olivenol in den Handel kommen. Nachst diesem sind die 
Ole von Nizza, Lucca in Toskana und Genua sehr geschatzt. Spanische Ole 
schmecken gewohnlich etwas sauerlich. Zur Darstellung werden die Friichte 
eben vor ihrer volligen Reife gepfliickt, entsteint, zerquetscht und nun in 
die Pressen gebracht. Das zuerst ohne Anwendung von Druck ausflieBende 
01 ist sehr hell, von vornherein klar und die teuerste Sorte, die unter dem 
Namen Jungfernol, Huile vierge, Oleum Olivarum provinciale 
vierge in den Handel kommt. Das durch Anziehen der Pressen gewonnene 
01 ist etwas dunkler, anfangs triibe und kliirt sich erst durch langeresLagern, 
meist in gemauerten Behiiltern, in Zisternen. Gutes Provencerol ist blaBgelb 
bis gelb, von sehr mildem, siiBem Geschmack und schwachem, aber eigentiim
lichem, angenehmem Geruch. Es ist ziemlich dickfliissig, beginnt bei +10° 
sich zu triiben, setzt schon bei +6° grobkornige oder schuppige, weiBliche 
Massen ab und erstarrt bei 0° ganzlich zu einer salbenartigen Masse; die 
minder feinen Sorten des Oles erstarren schon bei hOheren Warmegraden. 
Dichte nach D.A.B. 0,911-0,914. Bei geringeren, heiB gepreBten Olen 
bis 0,921. Jodzahl 80-88. 

2. Oleum Olivarum commune oder citrinum oder viride, Baumol. 
Die bei der ersten Pressung gewonnenen PreBkuchen werden mit Wasser 
gekocht und dann heiB gepreBt. Ebenso werden hierbei die angegangenen 
und iiberreifen Friichte sowie die zerquetschten Samen mit verwendet. 
Dieses 01 ist sehr triibe, dunkelgelb bis braunlich oder griinlich gefarbt 
und von unangenehmem, strengem Geruch. Auch die hierbei gewonnenen 
PreDkuchen werden noch weiter auf 01 verarbeitet, indem man sie zwischen 
Miihlsteinen unter Benetzen mit heiBem Wasser zerkleinert, mit kaltem 
Wasser anmengt und das sich an der 0 berflache a bsondernde 01, das N a c h -
miihlenol, zur Klarung durch verschiedene Becken laufen liiBt und ab
schopft. Die Riickstande, die jetzt verbleiben, und die olhaltigen Wasch
wasser kommen in ein groBes Sammelbecken, wo sie monatelang bleiben 
und eine Art von Giirung durchmachen. Das sich jetzt noch ausscheidende 
01 nennen die Franzosen wegen seines widerlichen Geruchs Gorgo n oder 
Huile d'enfer, Hollenol, auch Klargrubenol. Oder die Riickstiinde 
werden getrocknet, mit Schwefelkohlenstoff ausgezogen und dieser wieder 
abdestilliert. Dieses 01 heiBt S ulf urol. Auf Sulfurol werden aber auch viel
fach die abgefallenen und auch die beim Lagern in Garung iibergegangenen 
Friichte verarbeitet. Hollenol und die geringen Sulfur ole finden als Maschinen
schmiere oder Brennol Verwendung, die besseren Sulfurole auch Zur Bereitung 
von Seifen. Die geschilderte Gewinnung dieser verschiedenen Olivenole erfiihrt 
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wohl in den einzelnen Gegenden gewisse Abanderungen, im gro.f3en und 
ganzen ist sie jedoch die gleiche. Haufig werden die Oliven in Quetsch
maschinen zerquetscht, deren Druck man so regeln kann, da.f3 entweder 
nur das Fruchtfleisch zerquetscht wird oder auch die in dem Frucht
fleische sich befindenden, oft reichlich vorkommenden kleinen Kornchen. 
Den Brei vermengt man, um ihn etwas trockener zu machen, mit Stroh. 
Die Pressen sind vielfach so gebaut, da.f3 die Pre.f3kuchen nach der kalten 
Pressung in der Presse erwiirmt werden konnen. So gewinnt man mit ein 
und derselben Presse die verschiedenen Sorten des Olivenoles. In manchen, 
besonders den nordlicheren Gegenden werden die Samen gesondert durch 
Extraktionsmittel ausgezogen, man erhiilt so das Olivenkernol. Es 
ist meist dicklich und grun. 

3. Oleum Olivarum album, weiBes BaumOi. Setzt man geringeres 
Speiseolivenol oder BaumOl in offenen Zinkkasten oder auch in hellen Glas
flaschen monatelang dem Licht aus, so wird es farblos, zugleich aber auch 
ranzig. Die Bleichung kann auch auf chemischem Wege durch Schiitteln 
mit einer Losung von iibermangansaurem Kalium unter spaterem Zusatz 
von etwas verdiinnter Schwefelsaure geschehen. Das durch Absetzen von 
der wiisserigen Losung getrennte 01 wird schlie.f3lich durch Schiitteln mit 
Natriumbikarbonat von der anhiingenden Saure befreit. Das 01. olivar. alb. 
war friiher vom Arzneibuche vorgeschrieben, diente auch vielfach zum Ein
olen von Gewehrteilen usw., eine Anwendung, zu der es seiner ranzigen Be
schaffenheit wegen sehr wenig geeignet ist. Heute ist es ziemlich veraltet, 
dient nur noch hier und da als Volksheilmittel. 

Das sog. Uhrmacherol wird hergestellt, indem ma~ yom erstarrten 
Olivenol die flftssig gebliebenen Teile abpre.f3t und filtriert. 

Bestandteile. Ungefiihr 70% Glyzeride «I.er Olsaure, etwa 25% 
Glyzeride der Palmitin-, Stearin- und Arachinsaure, ferner etwas freie 
Olsiiure und Cholesterin. 

Anwendung der Olivenole. Die feineren Sorten dienen vor aHem 
zu Speisezwecken, es ist daher beim Einkauf ganz besonders auf reinen Ge
schmack und Geruch zu achten. In der Heilkunde werden sie gegen Gallen
steine, Unterleibskrankheiten und ala gelinde Abfiihrmittel angewendet. 
Das gewohnliche BaumOl wird namentlich zur Bereitung des Bleipflasters 
benutzt, findet sonst auch technisch eine bedeutende Anwendung. In 
den siidlichen Liindern vielfach als Brennol, hauptBiichlich aber zur 
Bereitung der unter den Namen Venezianer-, Marseille- oder spanische be
kannten Olseifen. Die besseren Sorten werden in Frankreich ebenfalls zur 
Bereitung feiner Seifen angewendet. 

Priifung. Gerade die feineren Sorten des Olivenoles unterliegen zahl
reichen Verfalschungen, und es ist nicht immer leicht, diese durch Geruch 
und Geschmack zu entdecken; eine genauere Priifung ist daher stets anzu
empfehlen. 

1. Die Ole, um die es sich handeln kann, sind vor allem Sesam-, 
Erdnu.f3- und BaumwollsamenOl, hier und da vielleicht auch M 0 h n -
o I; letztere Beimengung ist durch die Elaidinprobe (siehe Einleitung) 
zu erkennen. OlivenOl als nichttrocknendes 01 erstarrt nach 4 bis 
10 Stunden vollstandig zu einer festen, wei.f3en kriimligen Masse; ist 
Mohnol zugegen, so bleibt dieses als trocknendes 01 selbst nach langerer 
Zeit flftssig. 
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2. A rae his 0 I weist man auf die bei der Abhandlung Oleum 
Arachidis angegebene Art durch Ausscheidung von arachinsaurem Kalium 
nacho 

3. Fiir Sesam- und Baumwollsamenol geniigt die Probe mit der 
Schwefelsaure- und Salpetersauremischung, die noch 10% Beimengung an
zeigt. Man schiittelt in einem Glaschen etwa 10 g des Oles mit 1-2 g der 
Sauremischung kraftig durch. Reines Olivenol erscheint weiBgriinlich, bei 
Verfiilschung mit Sesamol und Baumwollsamenol dagegen briiunlich. Zur 
Unterscheidung dieser beiden benutzt man dann die kennzeichnende 
Reaktion des Sesamoles mit Salzsaure und Zucker, wie sie beim Mandelol 
angegeben ist. Oder man schiittelt in einem Reagenzglase kraftig 5 ccm 
Olivenol mit 10 ccm Petroleumiither und 2,5 ccm ZinnchIoriirlosung 
(s. Zinnchloriir), bis ein gleichmiiBiges Gemisch entstanden ist, liiBt das 
Reagenzglas in Wasser von 40° so lange stehen, bis sich die ZinnchIoriir
IOsung wieder abgeschieden hat, und taucht es darauf in Wasser von 80°, 
so darf sich innerhalb 3 Minuten keine deutliche Rotfiirbung zeigen. 

4. Baumwollsamenol weist man auch mit der Halphenschen Reaktion· 
nach, wie sie unter Oleum Gossypii angegeben ist. 

5. Das gemeine Baumol soIl vielfach mit R ii b 01 oder anderen 
Kreuzbliitlerolen, Kruziferenolen, vermengt werden; diese zeigen bei der 
Schwefelsaureprobe gewohnlich eine starke Briiunung und lassen sich 
dann durch Erhitzen mit Bleioxyd (s. Abhandlung Leinol) bestimmter 
erkennen. 

6. Etwaige Beimengungen von Par a f fin 0 I erkennt man nach der in der 
Einleitung angegebenen Priifung durch fliissige Karbolsiiure, fliissiges Phenol. 
Oder man schiittelt das 01 mit gleichem Raumteile konzentrierter Schwefel
saure und "laBt 24 Stunden stehen. Etwaiges MineralOl hat sich oben 
abgeschieden. 

7. Auch eine Verfiilschung mit dem festen Ole der Samen des Tee
strauches, dem Teeol oder Teesamenol, kommt vor. Schwefelsaure 
(Dichte 1,(00) mit Salpetrigsiiurediimp£en gesiittigt, wird durch Tee
samenol rosa gefiirbt, Olivenol veriindert die Siiure nicht. 

Die Gesamternte Italiens an Olivenol wird auf durchschnittlich 
25000 000 hI angegeben, jedoch schwankt die Ernte in den ein
zelnen J ahren sehr bedeutend. In Italien spielen namentlich fiir die Aus
fuhr die Ernten der Provinz Apulien (Bari, Otranto) eine groBe Rolle, wenn 
auch die feinsten Sorten nur aus Norditalien kommen. Eine groBe 
Menge der Barisorten soIl nach Nizza (Frankreich) gehen, um von dort 
als Nizzaol in den Handel gebracht zu werden. Frankreich verbraucht 
sein Erzeugnis zum groBen Teil allein. Von Spanien (Malaga) kommen viel
fach geringere Sorten in den europaischen Handel. 

Um den auf Olivenol liegenden Eingangszoll zu ersparen, wird 
das 01 fiir manche gewerbliche Zwecke vergiillt, denaturiert, es wird 
ihm Nelkenol, Rosmarinol, Wintergriinol, Safrol oder Terpentinol zu
gesetzt. 

Unter der Bezeichnung Java Oliven oder Koloempangbohnen 
kommen von Java die Samen einer Sterkuliazee, eines Kakaobaumgewiichses 
in den Handel. Sie sind aullen hellbraun, innen dunkelbraun, etwa 2,5 g 
schwer, von angenehmem, marzipaniihnlichem Geschmack und enthalten 
ain hellgelbes fettes 01. 
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Oleum Ovorum. Eierol. Huile d'mufs. Oil 01 eggs. 
Durch warmes Pressen des zu einer brockligen Masse oder bis zux Salben

dicke hartgekochten Eigelbes erhalten. Es ist bei mittleren Warmegraden 
dickfliissig, erstarrt schon bei + 50 bis 100 vollstandig zu einer butterartigen 
Masse und wird erst bei +25 0 diinnfliissig und klar. Die Farbe ist goldgelb 
bis braunlich; Geruch frisch milde und eierartig, Geschmack gleichfalls. 
Das 01 wird ungemein rasch ranzig und nimmt dann einen unangenehmen, 
strengen Geruch an. Man tut daher gut, das Eierol in kleinen, vollstandig 
gefiillten und sehr sorgfaltig geschlossenen GefiiBen aufzubewahren. Ein 
Eigelb lie.fert etwa 2 g 01. 

Anwend ung. In der Volksheilkunde als iiuJ3eres Heilmittel fur wunde 
Brustwarzen usw. Fiir Haut- und Haarsalben. 

Oleum Papaveris. Mohnol. Hulle de pavot. Poppy-oil. 
Das aus den Mohnsamen (s. d.) duxch kalte oder warme Pressung 

gewonnene 01. Kalte Pressung liefert etwa 40%, warme etwa 50%. Kalt 
gepreBtes 01 ist kaum gefarbt, diinnfliissig, von schwachem Geruch und 
mildem, siiBem Geschmack. Es wird daher in vielen Gegenden als SpeiseOl 
sehr geschatzt, hat aber die unangenehme Eigenschaft, daB es sehr leicht 
ranzig und dann strengschmeckend wird. Dichte 0,920--0,937. Jodzahl 
122,5-133,3. VerseifungszahI193-194. 

HeiB gepreBtes 01 ist dunkler und weit strenger von Geschmack, daher 
zu Speisezwecken nicht verwendbar. Mohnol gehort zu den trocknenden 
Olen, doch ist seine Trockenkraft etwas geringer als die des Leinoles. Es 
erstarrt erst bei _18 0 und besteht in der Hauptsache aus Glyzeriden der 
Linolsiiuxe und Olsiiure. Auch die PreBkuchen bilden als Mohn
kuchen, Placenta Seminis Papaveris, eine Handelsware und dienen 
gemahlen als Viehfutter. 

Anwend ung. In der Heilkunde zu Olemulsionen gegen Gallensteine, 
ferner zur Bereitung des Linimentum volatile; technisch als Speiseol 
und in der Kunstmalerei, namentlich bei hellen Farben. In der Seifen
herstellung finden nur Satzole Verwendung, woraus Schmierseifen bereitet 
werden. 

Prufung. Der Zusatz nichttrocknender Ole laBt sich durch die 
Elaidinprobe leicht erkennen; das Mohnol bleibt dabei diinnflussig, setzt 
hOchstens einige kleine Kornchen abo Sesamol weist man duxch die Zucker
Salzsaure-Probe nach. Mohnol mit dem gleichen Raumteil eines Gemisches 
von Salpetersaure und Schwefelsauxe (1 + 1) gemengt, wird ziegelrot. 

Oleum Rapae. Oleum Napi. RubOJ. Rapsol. 
Hulle de navette. Rape-seed-oil. 

Brti.&sica rapa. Riibsen. Brti.&swa napus. Rape. Oruci/~rae. Kreuzbliitlergewachse. 
Angebaut. 

Das 01 der Samen des Winter- und Sommerrapses bzw. Riibsens, die 
in groBen Mengen von Argentinien, Indien und RuJ3land eingefiihrt, aber auch 
in Deutschland angebaut werden. Friiher, vor der allgemeinen Benutzung 
des Petroleums als Brennstoff ungemein wichtig; heute, abgesehen von 
dem Verbrauch in katholischen Kirchen, fur diesen Zweck fast verdriingt. 
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Je nach der Art der Pressung gelb bis braunlich; von schwachem Geruch 
und mildem Geschmack, daher in vielen Gegenden als Speiseol benutzt. Es 
ist ziemlich dickflussig und schleimhaltig und hat n. D.A.B. eine Dichte 
von 0,906-0,913. Jodzah194-106. Verseifungszahl168-179. Es erstarrt 
bei _6° bis _8°. Urn die Schleimteile zu entfernen, laBt man auf das 
rohe 01 etwa 1% konzentrierte Schwefelsaure, die mit gleichem Raumteile 
Wasser verdunnt wurde, einwirken. Es entsteht eine dicke, braunschwarze 
Masse, die mit Wasserdampf behandelt und mit schwacher Sodalosung ge-
8chiittelt wird. Dies durch Schwefelsaure gereinigte, r a ff i n i e r t e 01 ist 
blaBgelb, weit dunnflussiger, abervon unangenehmem Geruch undGeschmack. 

Bestand teile. Das RubOl besteht in der Hauptsache aus dem 
Glyzeride der Erukasaure (Trieruzin), dem Glyzeride der Olsaure und dem 
Glyzeride der Rapinsaure (Trirapin) und etwas Schwefel. 

Anwendung. Das gereinigte, raffinierte 01 dient nur zu Brenn
zwecken, das rohe kann, auBer zu Speisezwecken, vielfach dort angewendet 
werden, wo es auf ein billiges, nichttrocknendes 01 ankommt, z. B. als 
Schmiermittel. Ferner zum Einfetten von Wolle und Leder. Fur die Seifen
bereitung ist es nicht recht geeignet, da es sich schwer verseift und die 
Seifen nicht haltbar sind. Die Natronseife wird krumelig, und die Schmier
~eife zersetzt sich schon bei geringer lralte. 

Prufung. Ein Gemisch von 20 Tropfen Rubtil, 5ccm Schwefelkohlen
~toff und 1 Tropfen Schwefelsaure darf nach D.A.B. weder blau noch violett 
gefarbt werden, sondern muB zunachst blaBgrunlich, darauf braunlich werden. 

Als min era Ii s c h e s Rap sol ist ein Petroleumdestillat im Handel, 
dessen Entzundungspunkt bei 148 ° liegt. 

Oleum Ricini. 01. Palmae Christi. 01. Castoris. Rlzinusiil. Kastoriil. 
Ruile de ricin. Rulle de castor. Castor-oil. Oil of ricinus. 

Ricin .... communis. Euphorbidceae. Wolfsmilchgewiichse. 
Ostindien, jetzt in den meisten warmen Liindern, in Italien, Frankreich, Spanien, 

England, Agypten, AJgier und Amerika angebaut. 

Der Rizinussamen, fruher als Se me n Ca ta p u tiae maj oris vom 
Deutschen Arzneibuche vorgeschrieben, hat eine gedrungene Bohnen
gestalt, eine glanzende, graue, braunschwarz gesprenklete Samenhulle 
und einen weiBen, oligen Kern (Abb. 503 und 504), der bis zu 60% 01 

E 
C' D 

Abb. 503. Sem. Ricini. 

-enthait. Er zeigt eine starke Wucherung (Caruncula) des Keimmundes, 
der Mikropyle. Von den hauptsachlichsten Handelssorten, der italienischen, 
amerikanischen und indischen, der Bombaysaat, ist die indische die geringste, 
sie enthalt haufig nur 30-40% 01, diese Samen sind klein und hell ge-
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sprenkelt. Gro.Be Mengen Rizinussamen werden in Brasilien gewonnen. Das 
til wird entweder durch kalte oder durch warme Pressung der enthiilsten 
Samen oder durch Auskochen der zerquetschten Samen gewonnen. Diese 
letztere Bereitungsweise ist namentlich in Ost- und Westindien gebrauch
lich, wahrend Italien und Siidfrankreich, die die besten Sorten liefern, 
allgemein das Auspressen der enthiilsten Samen vorziehen. Schlie.B
lich gewinnt man geringwertige Sorten auch durch Ausziehen. Fiir die 
Zwecke der Heilkunde dad nur 4)1 aus enthiilsten Samen gepreBt verwendet 
werden, das iiberdies darauf mit Wasser ausgekocht ist, um das vor· 
handene Ferment unschadlich zu machen. Die kalte Pressung liefert nur 
eine schwache Ausbeute, aber ein fast farbloses, blankes und sehr mildes 01. 
Nach der kalten Pressung wird noch eine zweite, warme vorgenommen, die 

eine weit groBere Ausbeute, aber ein 
dunkler gefiirbtes 01 liefert. Um dieses 
moglichst zu entfiirben und von dem 
ihm anhaftenden scharfen Geschmacke 
zu befreien, wird es langere Zeit mit 
der gleichen Menge Wasser gekocht. 
Man liiBt es nun absetzen und filtriert; 
hierdurch wird es bedeutend heller und 
milder von Geschmack. Rizinusol bildet 
gleichsam das Zwischenglied zwischen 
den trocknenden und den nichttrock
nenden Olen. In ganz diinnen Schichten 
erhiirtet es fast vollstiindig. Es ist 
farblos, hOchstens gelblich, die dunk-

Abb. 504. Ricinus communis. leren Sorten diirfen aIs Heilmittel nicht 
angewandt werden, zahfliissig, dicker 

als irgendein anderes 01, fast geruchlos, von anfangs mildem, hinterher 
etwas kratzendem Geschmack, der bei dem italienischen Rizinusol iiu.Berst 
gering ist. Altes, ranzig gewordenes 01 ist sehr strengschmeckend und darf 
innerlich nicht angewandt werden, da mehrfach iible Foigen nach seinem 
Genusse beobachtet worden sind. Man kann ein solches 01 durch Schiitteln 
mit hei.Bem Wasser und Magnesiumkarbonat und nachheriges Filtrieren 
wieder einigermaBen brauchbar machen. Bei 00 wird Rizinusol triibe, 
einige Grade darunter scheidet es ein stearinartiges Fett ab und erstarrt 
bei _180 giinzlich; durch das Alter wird es immer dicker und ziiher. In 
absolutem Alkohol und Essigsiiure ist es in jedem Verhiiltnisse IOsIich, in 
90prozentigem Weingeist lOst es sich in 3-4 Teilen klar, in Petroliither 
und Benzin kaum losIich, in Paraffinolen miloslich. Die Dichte schwankt 
nach D.A.B. zwischen 0,946-0,966. Mit NatronIauge liiBt es sich wie das 
Kokosol schon durch Zusammenriihren verseifen. Jodzahl fUr gute Ole 82 
bis 85. Verseifungszahl 176-181. 

Die fiir Deutschland in Betracht kommenden Gewinnungsliinder sind 
fiir den Gebrauch als Heilmittel fast nur noch Italien und Siidfrankreich. 
Nordamerika, das gro.Be Mengen herstellt, verbraucht diese meist fUr den 
eigenen Bedarf; auch das ostindische 01 wird durch die schone italienische 
Ware vollstiindig verdriingt. Das italienische 01 kommt in Blechkanistern 
von etwa 20 kg Inhalt, je vier Kanister in einer Kiste, in den Handel; das 
geringwertige gelbe 01 in Fiissern von etwa 150 kg. 
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Bestandteile. Man hat im RizinusOl drei von anderen Olen abweichende 
Fettsauren gefunden, diemanRizinolsaure, Rizinisolsa ure und Rizin
stearinsaure genannt hat. Au13erdem Spuren des giftigen Rizins, eines 
giftigen Eiwei13stoffes, der beim Pressen der Samen aber nicht in das 01 kommt 
und ferner ein Ferment Lipase, das die Eigenschaft hat, Fette in 
Glyzerin und Sauren zu spalten. 

A n we nd u ng findet es vor allem in der Heilkunde als mildes, leicht
vertragliches Abfiihrmittel; dann auch technisch zu Lederschmieren und 
nach der Behandlung mit Schwefelsaure als Rizinusolsul£osaure, 
als Tournantol in der Tiirkischrotfarberei; ferner als Maschinenschmiere 
besonders fiir Flugzeugmotore und zur Seifenbereitung. 

Die Pre13kuchen konnen infolge des Rizingehaltes n i c h t als Viehfutter 
verwendet werden, man verarbeitet sie zu Diingemitteln. 

Priifung. 1. Man benutzt hierzu die Unloslichkeit des Rizinus
oles in Vaselinol, das aIle ii b rig e n 0 I e klar lost. Man vermischt das 
Rizinusol mit dem dreifachen Raumteile Vaselinol und la13t bei 10°_15° 
stehen, es scheidet sich dann das RizinusOl am Boden abo Dieses Verfahren 
la13t sich auch umgekehrt verwenden, um in einem Ole Rizinusol nach
zuweisen. Wird diese Priifung in einem in Grade eingeteilten GIasrohre 
vorgenommen, so lii13t sich dadurch auch die Menge fremder Ole bestimmen. 

2. Auf hei 13 e Pres sung, Harzgehal t und fremd e 0 Ie priift 
man: Man schiittelt 3 ccm Rizinusol mit 3 ccm Schwefe1kohlenstoff und 
1 ccm reiner konzentrierter Schwefelsaure einige Minuten lang. Es darf 
keine schwarzbraune Farbung eintreten. 

3. Ferner priift man auf die Loslichkeit in 90prozentigem Weingeist. 
Unter der Bezeichnung Florizin kommt ein aus Rizinusol hergestellter 

Salbenkorper in den Handel, der als Grundlage fiir Mittel fiir die Haut- und 
HaarpfIege, auch als Schmiermittel Verwendung findet. Er kann mit Vaselin, 
Mineralol, auch Paraffin gemischt werden und nimmt auch Wasser auf. 

Oleum Sesami. SesamOl. Flachsdotteriil. 
Bulle de sesame. on or sesamum. Sesame-oil. 

Sesam'Um 'ndioum. Bignonidceae. 
Ostindien, China, Nordamerika, Westindien. Braailien, Westkiiste Afrikas; 

in fast allen subtropiachen Lii.ndem angebaut. 

Die kleinen eiformigen, plattgedriickten Samen von verschiedener 
Farbe enthalten 50-70% 01. Dieses vertritt im Orient die Stelle des 
Oliven- und Mohnoles als Speiseol und ist in den feinen Sorten dem OlivenOle 
gleichwertig. Der einzige Vorzug, den das Olivenol hat, ist der, daB es lang
samer ranzig wird. 8esamol wird vor allem in Frankreich, England, Deutsch
land und Osterreich gepre13t. Man nimmt gewohnlich drei Pressungen vor, 
zwei bite und eine warme. Auch die PreBkuchen werden mitunter mit 
8chwefelkohlenstoff ausgezogen. Dieses geringwertige 01 wird als 8esam
sulfurol bezeichnet. 

Das kalt gepre13te 01 ist bla13gelb, etwa von der Farbe des Mandeloles, 
ziemlich diinnfIiissig, vollig geruchlos und von sli13em. ungemein mildem 
Geschmack; warm gepreBtes ist dunkler und wird hauptsachlich zu tech
nischen Zwecken verwendet. Es verdickt sich einige Grad liber 0 zu einer 
wei13lichen Masse, und einige Grad unter 0 wird es volIstandig fest. Dichte 
nach D.A.B. 0,917-0,920. Jodzahl 103-112. Verseifungszahl 188-193. 
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Hinsichtlich seiner Trockenfiihigkeit wird es zu den unbestimmten, den 
halbtrocknenden Olen gerechnet, doch ist diese ungemein gering. Gering
wertiges 01, wie es zur Bereitung von Seife verwendet wird, das gewohn
lich aus verschimmelten Samen hergestellt tilt, verbessert man durch Er
hitzen auf Kochsalzlosung mit Dampf und liingerem Ablagern. Sesamol 
lii13t sich leicht verseifen. 

Es kommt in Fiissern von 150 kg Inhalt oder in Blechflaschen in den 
Handel. 

B est a nd teile. In der Hauptsache Glyzeride der Olsiiure und der 
Linolsiiure, in geringerer Menge Glyzeride der Palmitin- und Stearinsiiure. 

Anwendung. In der Heilkunde wenig oder gar nicht, da es beim 
Pflasterkochen das Olivenol nicht ersetzen kann. Dagegen eignet es sich 
sehr gut als Ersatz desselben bei Salben und iihnlichen Mischungen. Seine 
Hauptverwendung findet es als Speiseol, bei der Margarinebereitung und 
zur Herstellung von Feinseifen. In Frankreich benutzt man es zur Dar
stellung von Blumenolen, im Orient auch zu Brennzwecken. Auch chinesische 
Tusche solI aus seinem Ru13e dargestellt werden. Seine Verwendung zur 
Darstellung von Haarolen ist, wegen seiner Eigenschaft als unbestimmtes 
01, nicht zu empfehlen. Die Pre13kuchen dienen als Viehfutter. 

N ach weis und Priifung. Bei der Elaidinprobe zeigt es eine 
dunkelrote Fiirbung, mit Schwefelsiiure briiunt es sich, mit zucker
haltiger Salzsiiure geschiittelt, fiirbt es diese nach einiger Zeit schon 
himbeerrot, infolge der Bildung von Furfurol aus dem Zucker (B a u
do ui n sche Farbenreaktion). Oder man schiittelt 3 Tropfen Sesam61 
mit 1 Tropfen weingeistiger Furfurollosung (1 + 49) und 3 cern rauchender 
Salzsiiure mindestens eine halbe Minute, die Siiurefliissigkeit zeigt 
dann eine stark rote Fiirbung. Arachisol weist man durch die Ausscheidung 
von arachinsaurem Kalium nach (s. Abhandlung 01. Arachidis). 

Unter deutschem Sesamol, Leindotterol, Dotterol versteht 
man das goldgelbe, fast geruchlose 01, das aus den kleinen gelben Samen 
eines Kreuzbliitlergewiichses Ca m e Ii n a sa ti v a, Leindotterpflanze, 
gepre13t wird. Dieses 01 erstarrt erst bei _18°. Bei der Elaidinprobe 
zeigt sich auch die rote Fiirbung. Es findet Verwendung als Ersatz des 
Leinoles, doch ist die Trockenkraft sehr gering. Weiche Seifen konnen 
im Sommer nicht daraus bereitet werden, da sie zerflie13en, im Winter 
dagegen haben sie den Vorteil, da13 sie auch bei gri:i13erer Kiilte nicht erfrieren. 

Oleum Soja. 80jaol. 80jabohnenol. HuUe de soya. 
Soia Mspida. DoUchos soia. Phaseolua hiapidua. Legumino8ae. Hiilsenfriichtler. 

Unterfamilie Papilionatae. Schmetterlingsbliitlergewachse. 

Heimisch in China. Angebaut in Ostasien, Mandschurei, Siidchina, Nordamerika, West· 
afrika, in den deutschen Kolonien, versuchsweise auch in Deutschland selbst. 

Das 01 wird durch Pressung oder Extraktion der Sojabohnen gewonnen. 
Es ist ein halbtrocknendes 01, hellgelb bis gelbbriiunlich, von nicht 
unangenehmem Geruch und mildem Geschmack und besteht in der Haupt
sache aus Glyzeriden der Olsiiure und der Linolsiiure. Dichte 0,925. Jod
zahl 122,2-124. Verseifungszahl 190,6-192,9. Die Sojasamen enthalten 
iiber 20% 01. Es wurde friiher nur in China und Japan hergestellt, jetzt 
sber in ungeheuren Mengen auch in Deutschland, einerseits des Oles wegen, 
sndererseits der Pre13kuchen, der Sojabohnenkuchen wegen, die sich 
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infoIge Ieichter VerdauIichkeit aIs Viehfutter eignen und der KuhmiIch 
einen hOheren Butterfettgehalt geben. 

An wen dun g. Ais Speiseol und in der Seifenbereitung. In der Malerei 
aIs Ersatz des LeinoIes kann es nicht allein verwendet werden, obwohl es 
in diinnen Schichten allmahlich eintrocknet, aber hierzu zu lange Zeit 
gebraucht. Dberdies wird es schon durch die Handwarme wieder klebrig, 
ein Fehler, der sich allerdings durch sehr sorgfaItige Raffinierung des Oles 
verhindern liiBt. Der Zusatz von Sojaol zum Leinolfirnis soUte nicht mehr 
als hOchstens 25% betragen. 

Oleum Taul'i Pedum. Klauenfett. Klauen1il. 
Huile de pied de breut. Neats-foot-oil. 

SoIl aus dem Marke der Klauen der Rinder, auch der Hammel, durch 
Auskochen mit Wasser oder Ausschmelzen bei gelinder Warme gewonnen 
werden; es ist bei gewohnlicher Warme weiBlich, dickfliissig, frisch von 
mildem, oligem Geschmack, halt sich sehr lange, ohne ran zig zu werden, und 
wird daher hauiig zur Bereitung von feinen Haarsalben, von Pomaden be
nutzt. Zu diesem Zwecke muB es durch Zusatz von Paraffin harter ge
macht werden. Ferner verwendet man es zum Schmieren von Uhren und 
besseren Maschinen. 

Knochenol oder Knochenfett wird entweder aus frisch en Knochen 
durclI Auskochen mit Wasser oder als Nebenerzeugnis bei der Bereitung 
von Leim bzw. von Knochenmehl und Knochenkohle durch Behandeln der 
Knochen mit Dampf wahrend mehrerer Stun den in geschlossenen eisernen 
Zylindernsog. Dam p fern (N a tur kno ch e nf e ttl oder durch Extraktion 
mit Schwefelkohlenstoff, Benzin oder Trichlorathylen, kurzweg Tri genannt, 
gewonnen. Um es vollstandig von den Extraktionsmitteln zu befreien, schmilzt 
man es auf Salzwasser um und laBt dann langere Zeit Dampf einstromen. 

Knochenfett aus frischen Knochen ist gelblich und dient zum 
Maschinenschmieren. Die Knochenfette des Handels, die als Nebenerzeugnis 
gewonnen werden, sind haufig sehr dunkeI und iibelriechend. Jodzahl 48 
bis 55,8. VerseifungszahI190,9-195. Das Bleichen stoBt aber auf groBe 
Schwierigkeiten. 

Die mit Wasserdampf gewonnenen Knochenfette werden viel auf 
Harzkernseife verarbeitet. Jedoch miissen die Fette, wenn sie viel Kalk 
enthalten, vorher mit verdiinnter Schwefelsaure behandelt werden. Durch 
Ausziehen gewonnenes Knochenfett wird meist auf Stearinsaure verarbeitet. 

Rindermar k, Ochsenmar k, Med ulla bovina, Med ullaOssi um 
Bovis stellt man her durch Ausschmelzen des frischen Markes der groBeren 
Rohrenknochen des Rindes. Es ist ein weiBgelbes, starres Fett~ das sehr 
schwer ranzig wird und sich vorziiglich fiir Haarsalben, Pomaden eignet. 
Man ersetzt es auch durch eine Mischung von 2 Teilen Kakaobutter mit 
1-2 Teilen OIivenOl oder Arachisol. 

Auch das RoB mar k wird ofter zu Haarsalben, Pomaden verarbeitet. 
Es wird wie das Rindermark aus den Rohrenknochen des Pferdes ausge
schmolzen. Das Pferd liefert auBerdem das K am mfet t, und zwar aus den 
Fettmassen am Hals. Es ist ein gelbes, weiches Fett und dient als Schmier
mittel. AuBerdem aber als Zusatz bei der Bereitung von Seifen und ruft 
hier einen angenehmen Geruch hervor. 

BucbbeiBter·Ottersbacb. I. 15. Anfl. 36 
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Feste und halbweiohe Fette. 
Adeps Lanae anhydricus. Wollfett. Suint de lalne. Wool-lat. 

Das reine wasserfreie Wollfett wird aus dem rohen W ollfette der Schafe 
dargestellt und bildet eine weiBgelbliche, zahe, fast geruchlose, salbenartige 
Masse, die vollig neutral ist. Es ist unloslich in Wasser, vermag aber mehr 
als das doppelte Gewicht Wasser aufzunehmen, ohne die salbenartige Be
schaffenheitzu verlieren. Schwerloslichin Weingeist, leichtlOslich in Benzin, 
Ather, Azeton und Chloroform. Es besteht aus Cholesterinestern und 
Isocholesterinestern und muJ3 vollig frei sein von ungebundenen Fett
sauren. Es schmilzt bei etwa 40°. Wird von wasseriger Kalilauge so gut wie 
nicht verseift, erst durch langeres Kochen in alkoholischer Kalilauge unter 
Druck oder durch eine Verbindung von metallischem Natrium und ab
solutem Alkohol. 

Es wird von der Raut, den Raaren, sowie allen anderen Rornstoffen 
des Korpers auf das leichteste aufgesogen und wird auJ3erst schwer ranzig. 
Hierauf beruht seine vorziigliche Verwendbarkeit als Grundlage fiir Salben 
und Raarsalben, Pomaden. Fiir Salben setzt man ihm, um die Zahigkeit 
zu verringern, 10-20% MandelOl oder reines Olivenol zu. Um es wohl
riechend zu machen, eignen sich am besten die siiBen Geriiche, wie Vanille 
und Rosenol. 

Darstell ung. Die rohe Schafwolle ist durch etwa 30% Wollfett, bis 
etwa 40% yom SchweiBe herriihrende Fettsauren, durch Kaliumverbindungen 
und Schmutzbestandteile verunreinigt. Um aus ihr das Wollfett zu ge
winnen, entfernt man zunachst durch Auslaugen mit kaltem Wasser die 
Kaliumverbindungen, die meist auf Kaliumkarbonat verarbeitet werden. 
Darauf wascht man die Wolle in Waschmaschinen mit Soda, Seife oder 
Walkerde und laBt die Waschwasser in groBen Behaltern sich klaren. 
Nach dem Klaren kommen die Waschwasser in andere groBe Beb~lter, in 
die zugleich mit dem Waschwasser konzentrierte Schwefelsaure eintritt, 
wodurch sich an der Oberflache schwimmend das unreine Wollfett und 
die durch die Schwefelsaure frei gewordenen Fettsauren abscheiden. Diese 
werden abgenommen und in Benzin gelost. Das Benzin wird dann ab
destilliert, wobei das r 0 heW 0 11 f e t t zuriickbleibt. Um dieses zu 
reinigen, in N e u t r a 1 w 0 II f e t t iiberzufiihren, lOst man das rohe W ollfett 
in Benzin, verseift die verunreinigenden freien Fettsauren durch Erwarmen 
mit waBriger Kaliumkarbonatlosung und Kalilauge, entfernt die Seife durch 
Auswaschen mit sehr starkem Spiritus, und destilliert das Benzin ab, es 
bleibt das hellgelbe Neutral£ett zuriick. Um dieses noch weiter zu reinigen, 
in vollig reines W 0 lIfe tt, Ade ps L an a e, iiberzufiihren, wird das 
N eutralwollfett in Benzin gelOst, die Losung wiederum mit sehr starkem 
Spiritus behandelt, darauf in hohen GefaBen zum vollstandigen Klaren ge
bracht und durch Bleicherde filtriert. Schlief31ich destilliert man das Benzin abo 

Oder man gewinnt daB Wollfett durch AUBziehen der Wolle mit 
Trichlorathylen in luftdicht gescblossenen, mit Isoliermasse umgebenen 
groBen Kesseln unter Erwarmung und Einleiten von Luft, um das Tri
chlorathylen in Bewegung zu halten und so mit allen Teilen der Wolle 
bestandig in Beriihrung zu bringen. Das Trichlorathylen wird darauf 
bei 80 a abdestilliert und kann so von neuem verwendet werden. 
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Die N orddeutsche W ollkammerei in Delmenhorst benennt das von ihr 
hergestellte Wollfett Enwekain. 

Adeps Lanae cum Aqua-wasserhaltiges Wollfett, Lanolin, 
erhalt man durch vorsichtiges Erwarmen des wasserfreien W ollfettes und 
Untermischen von 1/3 des Gewichts Wasser. Es ist eine gelblichweille, fast 
geruchlose, salbenartige Masse, die sich beim Erwarmen im Wasserbad in 
eine wasserige und eine auf dieser schwimmende olige Schicht trennt. 

Das Lanolin mull in gutgeschlossenen Gefallen und kuhl aufbewahrt 
werden, andernfalls dunstet immer mehr Wasser ab, und die Oberflache 
wird dadurch dunkIer gefarbt und etwas durchscheinend. 

Nachweis. Wollfett wird auf folgende Weise erkannt: Eine LOSUllg 
des Wollfettes 1 + 40 in Chloroform wird uber Schwefelsil.ure geschichtet. 
An der Beruhrungsstelle der beiden Flussigkeiten entsteht ein Gurtel von 
feurigbraunroter Farbe, der etwa nach 24 Stunden die hOchste Starke 
erreicht. Es beruht dies auf dem Vorhandensein von Cholesterin. 

Prufung 1. Um Wollfett auf £reie Saure zu priifen, erwarmt man 
2 g W ollfett mit 5 ccm Weingeist bis zum Schmelzen des W ollfettes, fugt 
10 ccm Ather hinzu und darauf 2 Tropfen Phenolphthaleinlosung, die 
W ollfettlosung mull £arblos bleiben, sonst ist Alkali zugegen, dagegen 
sich rot farben, wenn sie mit 0,1 ccm Zehntelnormalkalilauge vermischt wird. 

2. AufAlkalien, Glyzerin, Ammoni umverbind ungen. Schmilzt 
man 10 g Wollfett unter bestandigem Umriihren mit 50 g Wasser im Wasser
bade, so soIl sich nach dem Erkalten eine wasserfreie, hellgelbe Schicht 
uber einer klaren Flussigkeit abscheiden, die neutral, aber nicht alkalisch 
reagieren soIl und beim Abdampfen kein Glyzerin hinterlassen darf, das 
siill schmecken wurde. Erhitzt man diese Flussigkeit mit Natronlauge, so 
durfen sich nicht Dampfe entwickeln, die rotes Lackmuspapier blauen, 
sonst sind Ammoniumverbindungen vorhanden. 

3. Auf oxydierbare organische Stoffe. 10 ccm der filtrierten 
wasserigen Flussigkeit mussen auf Zusatz von zwei Tropfen Kaliumper
manganatlosung (1 + 999) 15 Minuten lang rotgefarbt bleiben. 

Unter der Bezeichnung Eucerinum anhydricum ist eine Mischung 
von 5% der aus dem W ollfette gewonnenen Oxycholesterinkorper mit 95% 
Paraffinsalbe im Handel. Wird dieses Eucerinum anhydricum mit gleichen 
Teilen Wasser gemischt, so erhalt man das Eucerin, eine gute Grundlage 
fur Salben fur die Hautpflege. 

Lovan ist ein Wollfetterzeugnis, das die Eigenschaft hat, das Drei
£ache an lauwarmem Wasser aufzunehmen. Es ist eine braunlichgelbe, etwas 
nach W ollfett riechende salbenartige Masse, die durch Wasserzusatz hell
gelb wird. Bei Anwesenheit von Stoffen, wie Schwefel oder, Zinkoxyd, ist 
die Wasseraufnahme geringer. Bei etwaiger Ausscheidung erhalt man durch 
Zusatz von Vaselin wieder eine gleichmallige Salbe. 

Adeps 8uillus. Ax6ngia Porci. Schwelnefett. Schmalz. 
Graisse de porco Axonge. Lard. 

Stammt von Sus scropha, dem Hausschwein, Familie der Dickhauter, und 
zwar soll fur Heilmittel und fUr die Hautp£Iege nur das um die inneren Teile 
gelagerte Fett, die sog. Flomen, benutzt werden. Dieses allein besitzt 
die notige Festigkeit; daher ist das amerikanische S'chmalz, das vom ganzen 

36· 
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Schweine gewonnen wird, fiir diese Zwecke nicht brauchbar. Auch das Futter 
der Tiere iibt groBen EinfluB auf die Beschaffenheit aus; so ergibt z. B. die 
in Ungarn gebrauchliche Eichelmast ein sehr weiches Schmalz. Schmelz
punkt nach D.A.B. 36 0-420 • Jodzahl46-66. VerseifungszahI195,2-196,6. 
Wenn nicht unbeqingt gutes Schmalz kauflich ist, so ist es immer ratsam, es 
selbst bei sehr gelindem Feuer oder im Wasserbad auszulassen. J edes starke 
Erhitzen ist zu vermeiden, da das Fett sonst einen Bratengeruch annimmt. 
1m groBen wird das Schmalz iiber gelindem freien Feuer oder mit gespannten 
Dampfen von 1100 ausgeschmolzen. 

In Amerika gewinnt man beim Auslassen des Schweinefettes das 
Lardoil und das Solarstearin. Das beim Erstarren abgepreBte fliissige 
Fett bildet das Lardoil, das zuriickbleibende feste Fett das Solarstearin, 
das zur Stearinsiiuregewinnung dient. 

Be s tan d t e il e. In der Hauptsache Glyzeride der Palmitinsaure, 
Olsaure, Laurinsaure, Myristinsaure und Linolsaure. 

An wen d un g. Fiir die Bereitung der besseren Haarsalben, der Pomaden 
kann man sich ein sehr schones, gut haltbares, dabei billiges Fett herstellen, 
wenn man auf 1 kg Schmalz 20 g gepulverte Benzoe, einige Gramm Alaun und 
einige Gramm Kochsalz mit etwa 50g Wasser anmengt, alles zusammen
schmilzt und unterstetem Riihren bis zumAufkochcn erhitzt. Der entstandene 
Schaum wird abgenommen und die Masse dann an einem maBig warmen Orte 
durch Absetzenlassen geklart. Ein so behandeltes Fett ist sehr haltbar und hat 
einen feinen Geruch; man spart daher an Wohlgeriichen. Oder man stellt sich 
ein Benzoeschmalz, Adeps benzoatus, nach dem D.A.B. wie folgt 
her: Man erwiirmt 50 Teile Schweineschmalz mit einem gut verriebenen 
Gemische von 1 Teil Benzoe und 3 Teilen getrocknetem Natriumsulfat 
unter haufigem Umriihren 2 Stunden lang auf etwa 60° und filtriert. 
Schweinefett findet in der Seifenbereitung vielfach Verwendung zur Her
steHung von Feinseifen, vor allem der kaltgeriihrten Kokosseifen. Je ranziger 
das Fett ist, desto besser liiBt es sich verseifen. 

Priifung. 1. Willman kaufliches Schmalz aufseine Reinheit priifen, 
so fiillt man ein Glasrohrchen etwa zur Hii.lfte damit an und laBt dieses 
eine Zeitlang in heiBem Wasser stehen. War das Schmalz rein, so bildet 
es jetzt eine vollig klare, olartige Fliissigkeit, die in einer Schicht von 
etwa 1 ccm Dicke farblos sein mu.B; war Wasser mit Hilfe von Borax oder 
Lauge zugemengt, so ist die Fliissigkeit triibe, und bei langerem Stehen in 
der Warme sond-ern sich die Beimengungen am Boden des Glases abo 

2 Sehr einfach erkennt man den Was s erg e h a I t auch in der Weise, 
daB man ein kleines Stiickchen Schmalz auf gliihende Kohlen wirft, es ver
brennt unter Prasseln. 

3. Auf Baumwollsamenol. Vielfach kommt Schmalz aus Amerika 
durch BaumwollsamenOl verfiilscht in den Handel. Rierauf priift man 
nach R its e r t auf folgende Weise. Mit dem gleichen Raumteil einer 
2 prozentigen alkoholischen Silbernitratlosung 5-8 Minuten gekocht, muB 
es voHstiindig klar und farblos bleiben. 1st Baumwollsamenol vorhanden, 
so fiirbt es sich je nach der Menge gelb, graugriin oder braun; sind 
schleimige Stoffe beigemengt, so wird die Silberlosung ebenfalls reduziert, 
und ist Kochsalz zugemischt, so entsteht der kasige Niederschlag von Chlor
silber. Die zu verwendende Silberlosung muB mit 0,5% Acid. nitricum an
gesaUtlrt sein. 
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Cera flava et alba. Gelbes und weiBes Wachs. 
Cire jaune et blanche. Yellow and white wax. 

Das Wachs ist eine Abscheidung der Honigbiene, Apis mellifica, deren 
Rassen und Arten, und zwar nur der geschlechtslosen Arbeitsbienen. Es 
ist durch den Verdauungsvorgang aus dem gesammelten Nektar entstanden. 
Die Bienen sondern es auf den Ringen der Unterseite des Hinterleibes ab 
und bauen daraus die Honigwaben auf. Nach dem Abflie.f3en bzw. Ab
pressen des Honigs bleibt es zuriick, wird dann durch Umschmelzen mit 
Wasser und Durchseihen gereinigt und in Schiisseln ausgegossen, wodurch 
die sog. Brote entstehen. Je nach der Nahrung ist das Wachs heller oder 
dunkler gelb; einige afrikanische und amerikanische Sorten sind fast braun. 
Der Geruch des gelben Wachses ist angenehm-honigartig. In der Kiilte 
ist es sprode und nimmt dann einen Kreidestrich an, was bei Talgzusatz 
aber nicht der Fall ist, auf dem Bruch ist es kornig. Durch die Wiirme 
der Hand erweicht es und wird knetbar, darf sich aber nicht schliipfrig 
anfiihlen, wie es bei Zusatz von Zeresin der Fall ist, beim Kauen darf fS 

den Ziihnen nicht anhaften, harzhaltiges und talghaltiges Wachs tut dies. 
Der Schmelzpunkt liegt zwischen 62°-66,5°. In Wasser und kaltem Wein
geist ist es unlOslich, von kaltem Ather und kochendem Weingeist wird es 
zum Teil gelost; es ist ferner IOslich in hei.f3en fetten und iitherischen Olen, 
in erwiirmtem Benzin, Chloroform, Schwefelkohlenstoff und Terpentinol. 
Seine Dichte ist nach dem D.A.B. 0,948-0,958. Tropische Wachse sind 
schwerer, stark mit Talg versetzte, leichter. 

Zum Bleichen des Wachses wird es geschmolzen und in diinnem 
Strahl in kaltes Wasser oder auf Walzen, die sich in dem Wasser drehen, 
gegossen. Die hierdurch entstehenden Wachsbiinder werden auf Tiicher 
ausgebreitet, wo man sie unter ofterem Begie.f3en und Umwenden durch das 
Sonnenlicht bleichen lii.f3t (R as e n b lei c he). Hiiufig bringt man das 
Wachs durch Ausstiiuben in Wasser in mogIichst feine Verteilung, bleicht eine 
Zeitlang, schmilzt um, bringt dann in Bandform und bleicht weiter. Da 
diese Arbeit eine lange Zeit in Anspruch nimmt, bleicht man vielfach auf 
chemischem Wege, durch Kochen in schwefelsiiurehaltigem Wasser, dem so 
lange ChlorkalklOsung zugesetzt wird, bis das Wachs entfiirbt is.t. Da das 
gebleichte Wachs sehr sprode ist, setzt man ihm vor dem Bleichen 3--5% 
Talg zu, das Wachs wird dadurch zugleich wei.f3er; gro.f3ere Mengen sind als 
Verfiilschungen zu betrachten. Sein Schmelzpunkt liegt bei 62°-66,5°. 
Siiurezahl 16,8-22,1. Wei.f3es Wachs ist, weil ranzig, von etwas strengem 
Geruch und bringt auch andere Fette, mit denen es zusammengeschmolzen 
wird, leicht zum Ranzigwerden; daher ist sein Zusatz zu Haarsalben, 
zu Pomaden, zu vermeiden. 

In fast allen europiiischen Liindern werden bedeutende Mengen von 
Wachs gewonnen, doch wird bei dem iiberaus gro.f3en Bedarfe, namentlich in 
katholischen Liindern, auch von anderen Erdteilen sehr viel Wachs in 
Deutschland eingefiihrt. Von deutschem Wachs ist das hannoversche 
Heidewachs eine sehr geschatzte und teuer bezahlte Sorte. Von europiiischen 
Landern versenden nach Deutschland hauptsachlich Spanien, Portugal, 
Italien, Holland, die Levante und Skandinavien. Von anderen Erdteilen 
liefern Nordamerika, Westindien (Kubawachs), Mexiko, Brasilien, Argen
tinien, Chile mehr oder minder gute Sorten. Auch Afrika und Ostindien 
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liefern nach Deutschland, doch nicht immer in schOner Ware; namentlich 
das ostindische Wachs ist graubraun und schwer zu bleichen. Aus Afrika 
kommt Wachs hauptsachlich von Nordafrika, Portugiesisch-Westafrika, 
Britisch-, Deutsch- undPortugiesisch-Ostafrika undMadagaskar. In Deutsch
Ostafrika wurde die Ausfuhr von Bienenwachs immer groBer; es kamen 
schon sehr groBe Mengen von dort in den Handel. 

B est and t e i 1 e. Das Wachs besteht aus etwa 20% freier, in heiBem 
Alkoholloslicher Zerotinsaure, sog. Zerin und an Melissyloxydhydrat und 
etwas Zeryloxydhydrat gebundener Palmitinsaure, sog. My r i z in, ferner 
Zerolein, Melissinsaure und Farbstoff. Wachs enthalt kein Glyzerin, ent
wickelt daher beim Erhitzen nicht den scharfen Geruch nach Akrolein. 

Anwendung. Ais Zusatz zuSalben, Zeraten undPflastern; technisch 
zur Bereitung eines vorziiglichen Bohnerwachses und Schuhglanzes, zu 
Kerzen, als Formatoff, zur Bereitung von Flaschen- und Siegellack, 
Linoleum usw. 

Priifung. Wachs wird sehr viel verfalscht, und es sind namentlich 
Zusatze von japanischem Wachs, Erdwachs, Harzen, Stearin, Talg und 
mineralischen Korpern, worauf zu priifen ist. 

1. Auf Mineralkorper, auch Erbsenmehi usw. priift man, 
indem man das Wachs in 10 Teilen heiBem Terpentinol lOst und die 
Losung absetzen laBt. Reines Wachs gibt eine fast klare Losung, wahrend 
Ocker, Erbsenmehl, Schwerspat usw. zu Boden sinken. 

2. Harzzusatz erkennt man beim Kauen durch Ankleben an den 
Zahnen, dann auch, indem man Wachs mit der fiinfzehnfachen Menge 
Weingeist von etwa 80% kocht, die Losung, wenn vollig erkaltet, filtriert 
nnd dann mit der gleichen Menge Wasser mischt. 1st Harz zugegen, so 
wird die Mischung milchig. 

3. J a pan i s c h e s Wac h s verrat sich bei irgend groBerem Zusatze 
durch das spezifische Gewicht. Eine solche Mischung sinkt in einem Gemenge 
von 2 Teilen Wasser und 1 Teile Spiritus von 95% unter, wahrend reines 
Wachs schwimmt. Zur genaueren Priifung kocht man 1 Teil Wachs mit 
3 Teilen Natriumkarbonat und 10 Teilen Wasser eine Zeitlang. Nach dem 
Erkalten schwimmt das reine Wachs iiber der klaren, hOchstens etwas 
milchig weiBlich schillernden Fliissigkeit, bei Gegenwart von Japanwachs, 
auch TaIg, Stearinsaure und Harzen ist die Fliissigkeit milchig, 
bei groBerem Zusatze gallertartig. Oder man schmilzt Wachs in Salpeter
saure, die Masse muB schmutzigweiB werden; bei Gegenwart von Japan
wachs wird sie braunlich. 

4. Stearin erkennt man auch beim Losen von 4 Teilen Wachs in 
100 Teilen Chloroform und Schiitteln dieser Losung mit 200 Teilen 
Kalkwasser. Stearin gibt einen kornigen Niederschlag von unloslicher 
Kalkseife. 

5. Zur Erkennung von Zeresin (Ozokerit) und Paraffin erhitzt 
man 1 Teil Wachs vorsichtig mit 8 Teilen rauchender Schwefeisaure. Die 
braune Fliissigkeit mischt sich bei reinem Wachs mit Wasser klar; Zeresin 
und Paraffin scheiden sich in Tropfchen abo 

6. Geschabtes Wachs, mit starkem Salmiakgeist geschiittelt, gibt eine 
milchige Fliissigkeit, wenn Talg zugegen ist; auch zeigt ein mit solchem 
Wachs getrankter Papierstreifen nach dem Anziinden und Ausblasen den 
unangenehmen Talggeruch. 
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7. Bringt man kleine Wachskugeln in ein Gemisch von 2 Teilen 90 pro
zentigem Weingeist und 7 Teilen Wasser, aus dem aIle Luftblasen ent
wichen sind, so miissen sie in der Fliissigkeit schweben oder doch zum 
Schweben kommen, wenn das Gemisch auf eine Dichte von 0,956-0,961 
gebracht wird. Die Wachskugeln stellt man sich her, indem man bei 
moglichst niederem Warmegrade geschmolzenes Wachs tropfenweise in ein 
Becherglas mit 90 prozentigem Weingeist fallen laBt. Bevor man die Dichte 
des Wachses bestimmt, liiBt man die Kugeln 24 Stunden an der Luft liegen. 

8. Eine allgemeine, aber gute Priifung ist folgende: Man lost Wachs in 
heiBem Weingeist, laBt mehrere Stunden bei 15 ° C stehen und filtriert. 
Die jetzt fast farblose Fliissigkeit darf auf Zusatz von Wasser nur ganz 
schwach getriibt werden und darf blaues Lackmuspapier entweder gar nicht 
oder nur ganz schwach roten. 

Mit Pro polis, Bienenvorwachs oder Stopfwachs, auch Bienen
harz bezeichnet man eine besondere Wachsart, die die Bienen benutzen, 
um die Wachswaben zu befestigen. Sie sammeln es aus harzhaltigen Knospen, 
z. B. der Pappeln und Birken. Es ist dunkelgelb bis braunlich und hat 
wiirzigen Geruch. 

Es wird als Volksmittel bei Gicht und Rheumatismus verwendet. 
B a c k wac h s, das zum Ausstreichen von Formen und Pfannen ver

wendet wird, ist meist eine MiEchung von Bienenwachs und Zeresin. 

Chinesisches Wachs oder Pe-Ia. Cera sinensis. Cire de Pe-Ia. 
Wird von einer Schildlaus, Coccus ceriferus oder C. pe-Ia, auf den Zweigen 

der chinesischen Esche Fraxinus chinensis abgelagert. Man gewinnt es 
durch Auskochen der Zweige mit Wasser. Es kommt in kleinen Broten 
hauptsachlich iiber Schanghai in den Handel, die auf dem Bruche rein
weiB, kristallinisch, ahnlich dem Walrat, erscheinen. Es enthalt ebenfalls 
Zerotinsaure, die an Zerylalkohol gebunden ist, ist aber dem Bienen
wachs wenig ahnlich. Schwer verseifbar. Geruch- und geschmacklos. 
Schmelzpunkt 82°. Wird im Heimatland, in China und Japan zur Her
stellung von Kerzen verwendet, bei uns, um feinerem Leder Glanz zu geben. 

Cera Candelflla. Kandelilla- oder Kanutilla-Wachs. Cire de pedilanthe. 
Ein harziges Pflanzenfett, wird von einer kaktusartigen, stachelfreien 

Euphorbiazee, dem W olfsmilchgewachse, Pedilanthus pav6nis, in Mexiko ge
wonnen. Die fleischigen Blatter werden in Sacken oder Sieben mit Wasser 
ausgekocht, und das oben schwimmende Wachs wird nach dem Erkalten 
abgenommen. Es stellt hellere gelbe oder braune Stiicke dar, von groBer 
Harte, dem Karnaubawachs ahnlich, nur weicher als dieses, auBen meist 
dunkel. Beirn Erwarmen riecht es benzoeartig bis schweiBahnlich. Schmelz
punkt 68°_70°. In Stiicke zerschlagen auf dem Bruche matt, mit einem 
Messer zerschnitten, nimmt es hohen Glanz an. Loslich in atherischen Olen 
und Benzin. 

Anwendung. Als Ersatz des Kamaubawachses in der Schuhglanz
und Kerzenbereitung und zu Bohnerwachs. 

Ceara-, Karnaubawachs. Cera Carnauba. Cire de Carnauba. 
Es stammt von einer siidamerikanischen Palmenart, Copernicia oder 

Corypha cerifera, die in Brasilien heimisch ist, aUch angebaut wird, 
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und auf deren Blattern und Friichten es sich ablagert; gewonnen ",ird das 
Wachs entweder durch Abschaben von den einige Tage an der Sonne ge
trockneten Blattern und nachheriges Zusammenschmelzen in heillem 
Wasser oder durch Auskochen der jungen Triebe und Blatter mit Wasser; 
hierbei sammelt mch das Wachs auf der Oberflache des Wassers an. Man 
u nterscheidet dem Werte nach drei Sorten, gel b oder mit tel gel b , 
f ettgrau und kurantgrau, die mit A, B und C bezeichnet werden. 
Das Karnaubawachs bildet graugelbliche bis griinliche, ziemlich sprode, 
mehr harzartige Massen von schwachem, milchigem, meerschaumiihnlichem 
Wachsglanze, sein Schmelzpunkt liegt bei 83 0 - 90°; es schmilzt dann, 
unter Entwicklung eines eigentiimlichen Geruches, zu einer fast wasserklaren, 
diinnen Fliissigkeit. Es ist lOslich in Ather, heiBem Weingeist und Terpentin-
01. Es ist schwer verseifbar und wird iiberall dort verwendet, wo es sich 
darum handelt, eine schwerer schmelzbare Wachsmischung herzustellen, 
z. B. auch in der Kerzenbereitung. Es eignet sich gut fiir Bohnerwachs, 
nur ist dabei zu beriicksichtigen, daB man weit mehr TerpentinOl bedarf, 
um eine geschmeidige Bohnermasse herzustellen, und dall es eine haufig 
nicht gewiinschte groBe Glatte hervorruft. 1 Teil Karnaubawachs und 
etwa 6 Teile Terpentinol geben das richtige Verhaltnis ab, jedoch tut man 
gut, dem Karnaubawachs 10-20% Paraffin zuzusetzen, um seine allzu 
groBe Sprodigkeit abzumildern. Derartiges Bohnerwachs eignet sich fiir 
FuBboden, Linoleumteppiche, sowie zum Wachsen von Hausgeraten oder 
Lederriicken an Biichern, zur Herstellung von Schuhglanz usw. Der Glanz 
ist vorziiglich, sehr dauerhaft und zeigt von vornherein niemals eine 
Klebrigkeit. 

Bestand teile. Es besteht in der Hauptsache aus Zerotin-Melissyl
ather, freier Zerotinsaure, freier Melissinsiiure und Melissylalkohol. 

Palmwachs, Cire de palmier, das dem Karnaubawachs sehr iihnlich 
ist, stammt von einer auf den Kordilleren vorkommenden Palmart Cer6xylon 
anrucola und wird durch Abschaben und Auskochen der Rinde gewonnen. 

Myrtenwachs, Lorbeerwachs, griines Wachs, Cire de myrica, 
wird durch Auskochen der Beeren verschiedener Myrikaarten Nordamerikas 
gewonnen. Es ist eine blaBgriine, sprode, kriiftig riechende Masse. 

Montanwachs findet aich in der Braunkohle Mitteldeutschlands, und 
zwar in dieser zu etwa 7 bis iiber 30%. Es wird durch Extraktion mit 
Benzol oder Benzin gewonnen. Bei Anwendung von Benzin ist das Montan
wachs heller, bei Benzol jedoch die Ausbeute groller. Die feucht aus der 
Grube kommende Braunkohle wird zu kleinen Stiicken zerquetscht, ge
trocknet und mit Benzol ausgezogen. Da hierdurch nur etwa die Hiilfte 
des Gehaltes an Montanwachs erhalten wird, schwelt man die zuriick
gebliebene Kohle und gewinnt das iibrige Montanwachs in Form eines 
Teeres. 

Das rohe Montanwachs bildet braune, harte, leicht verseifbare Massen, 
deren Schmelzpunkt bei 80 0 -87°, deren Entflammungspunkt bei etwa 
300 0 liegt. Die Dichte ist ungefiihr der des Wassers gleich. In der Wiirme 
lOslich in Benzol, Toluol und Chlorkohlenstoff, scheidet sich beim Abkiihlen 
wieder ein Teil abo Um das rohe Montanwachs zu reinigen, wird es mit 
Wasserdampf im Vakuum destilliert und schlieBlich durch Entfiirbungspulver 
als weiLle bis gelbe, hellem Zeresin iihnliche Masse, erhalten. Der Riickstand 
bildet das Montanpech. 
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Bestandteile. Es besteht in der Hauptsache aus einem Montan
siiureveTbindungen enthaltenden Wachs, Harz und Schwefelverbindungen. 

Anwendung. Fur sich, mit Paraffin oder mit Karnaubawachs ge
mischt, Car na ubi n, fUr Bohnermassen, fur Schuhglanz und Phonographen
platten. Ferner zur Herstellung von konsistenten Maschinenfetten und 
an Stelle des Kolophoniums zum Leimen des Papieres. Das Montanpech 
ferner dient zurn Abdichten, zum Isolieren von Kabeln. 

Cera japonica. lapanisches Wachs. Japantalg. Vegetabllisches Wachs. 
Clre du Japon. Japan wax. 

RhUs 8ucceddnea. Rh. lIernicifera. Anacardidceae. SumachgewachBe. 
Japan, Kalifomien. 

Es ist ein reines Pflanzenfett, gewonnen durch Auskochen der zer
quetschten Fruchte obigen Baumes, hauptsiichlich in Osaka und Kobe. 
Die Fruchte enthalten etwa 25% Fett, und da ein Baum bis zu 30 kg 
liefern solI, so ist die Ausbeute recht betriichtlich. Das Japanwachs kommt 
l'ntweder in kleinen, gewOlbten Kuchen oder in viereckigen Blacken in 
den Handel. Es ist weill bis gelblich, doch ist diese helle Farbe erst 
durch Bleichung an der Sonne hergestellt, frisch ist die Masse bliiulich-griin, 
man bleicht im Sommer 3-5, im Winter 7-8 Wochen; es ist von der 
Festigkeit des Wachses, jedoch bei + 10° noch sprode, erweicht aber durch 
Kneten in den Hiinden und klebt beim Kauen nicht an den Ziihnen. Geruch 
schwach-ranzig, bewirkt auch, mit anderen Fetten zusammengeschmolzen, 
das Ranzigwerden dieser und ist daher nicht zu Haarsalben, zu Pomaden 
zu verwenden. Der Schmelzpunkt liegt zwischen 45°-50°. Die Dichte 
zwischen 0,990-1,010. Kocht man Japanwachs mit gesiittigten Borax
oder Sodalosungen, so erhiilt man gallertartige oder emulsionsiihnliche 
Flussigkeiten. 

Die Stucke sind iiullerlich meist mit einem zarten Reif weill beschlagen, 
der aus mikroskopisch kleinen Kristallen besteht. Es ist leicht verseifbar. 
Gegen Losungsmittel verhiilt es sich iihnlich dem Bienenwachs, es ist in 
6-8 Teilen heillem Weingeist von 90% und in 3 Teilen heillem absoluten 
Alkohol lOslich. In Japan werden jiihrlich durchschnittlich 2400000 kg 
hergestellt, die zu 90% uber Kobe in den Handel kommen. 

Be s tan d t e i 1 e. Enthiilt im Gegensatz zum Wachs Glyzeryloxyd
hydrat, gebunden an Palmitinsiiure, liefert also beim Erhitzen Akrolein. 

An wen dun g. Als Ersatz des Bienenwachses. 

Cetaceum oder Sperma Ceti. Walrat (Wallrat). 
Blanc de cachalot ou de balelne ou Spermaceti. Spermaceti. 

Phyaeter macrocbphaZua. Walfi80hartige Saugetiere. 
Polarmeer, Siid8ee. 

Das Fett findet sich in besonderen Hohlen des Schiidels unter einer 
Speckschicht und in einem eigentiimlichen, schlauchartigen GeliiJle, das unter 
der Haut der obengenannten riesigen Walfischart, Pottwal, Kachelot oder 
Spermwal genannt, vom Kopf bis zum Schwanze sich verjiingend, liegt. 
Ein einziger Wal soIl in diesem Gefiille bis zu 200 <h Fett enthalten; dies 
besteht aus Walrat, gelOst in einem fliissigen 01. An der Luft, also bei 
Abkiihlung von der Blutwiirme auf die gewohnliche Luftwiirme, scheidet 
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sich der Walrat aus dem fliissigen Fett aus. Er wird nach dem Auskristal
Iisieren durch Abseihen und A bpressen vom fliissigen Fette, dem sog. S per mol, 
getrennt, dumh mehdaches Waschen mit Pottaschelosung von etwa noch 
anhaftendem Ole gereinigt, dann umgeschmolzen und in Kastenformen aus
gegossen. Er steIIt nun eine vollig weiBe, auf dem Bruche perlmutterartig 
glanzende Masse von bliittrig kristaIIinischem Gefiige dar. Geruch schwach 
und eigentiimIich; Geschmack milde, fettig. Schmelzpunkt 45°_54°. 
Walrat gibt auf Papier keinen Fettfleck, er schmilzt aber zu einer farb
losen Fliissigkeit, die auf Papier einen Fettfleck hervorruft; ist IOslich in 
siedendem und 50 Teilen kaltem Weingeist, leicht loslich in Ather, Chloro
form und Schwefeikohlenstoff, wenig in kaltem Benzin und Petroliither. 

Bei liingerem Aufbewahren wird der Walrat gelb und etwas ranzig, 
laBt sich aber durch Kochen mit Pottaschelosung wieder auffrischen. 

Um Walrat zu pulvern, besprengt man ihn mit Weingeist. 
Bestandteile. Seiner chemischen Zusammensetzung nach besteht 

er hauptsiichlich aus Z e tin, Palmitinsiiure, gebunden an einen Alkohol, 
den sog. Zetylalkohol. 

Anwendung. Zuweilen innerlich gegen Hustenreiz, auch gegen Ab
magerung bei Kindern, sonst vielfach zu Pflastern, Salben und Haarsalben, 
Pomaden. Ferner als Bestandteil vieler Starkeglanzsorten und zur HersteIIung 
von Walratkerzen, nach denen die Leuchtkraft des Gases bestimmt wird. 

Priifung. 1. Aus der heiBen Au£Iosung in absolutem Alkohol kristaIIi
siert Walrat bei gewohnIichem Warmegrade wieder aus. Die von den 
KristaIIen nach einigen Stunden abgegossene Fliissigkeit dad Lackmus
papier nicht verandern, auch nicht auf Zusatz einer gleichen Menge Wasser 
einen £Iockigen Niederschlag geben, sonst ist der Walrat mit S tea r in -
s a u r e vedalscht. 

2. Zusatz von S tea r i n liiBt sich weiter schon durch das festere und 
kleinere kristallinische Gefiige erkennen; beim Kochen mit Pottasche braust 
er dann auf, wahrend reiner Walrat nicht angegriffen wird. Oder man 
schmilzt 1 g Walrat in 10,0 Ammoniakfliissigkeit, schiittelt kraftig urn 
und filtriert. Die Fliissigkeit darf nun nicht milchig sein und auf Zusatz 
von Salzsaure nicht sogleich £Iockig werden. Das Filtrat dad auf Zusatz 
von Essigsaure keinen Niederschlag (Stearinsaure), sondern hOchstens eine 
Triibung zeigen. 

3. Zusatz von T a I g erkennt man am bleibenden Fettfleck auf Papier 
und dumh den Geruch beim Erhitzen. 

4. Zusatz von Par a f£ i n erkennt man durch Kochen von Walrat mit 
weingeistiger Kalilauge und Verdiinnen mit Wasser von gewohnlicher 
Temperatur; es tritt sofort eine Triibung ein. 

Das als Nebenerzeugnis gewonnene Spermol kommt nur wenig in 
den deutschen Handel; es wird in N ordamerika, das neben Schottland 
den Pottwalfang fast aIIein betreibt, zur Seifenbereitung und im gereinigten 
Zustand als Schmierol benutzt. 

(jleum oder Butyrum Cacao. KakaoOl oder Kakaobutter. 
Beurre de cacao. Butter 01 cacao. 

Wird durch heiBes Pressen der gerosteten und enthiilsten Kakaobohnen 
gewonnen. Filtriert ist es gelblichweiB, talgartig fest; Geruch und Ge-
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schmack milde, kakaoartig. Schmilzt nach dem D.A.B. bei 32°-35°, eine 
wirklich gute Handelsware schmilzt aber erst bei 34 ° und erstarrt bei 
+ 15 0. Zur Bestimmung des Schmelzpunktes muB Kakaool verwendet 
werden, das sich bereits Hingere Zeit im festen Zustande befindet und das 
KakaoOl muB in festem Zustand in das Schmelzpunktbestimmungsrohrchen 
gebracht werden. Jodzahl 34-38. Verseifungszahl 192-200. Klar IOslich 
in Chloroform, Ather, Terpentinol und siedendem Alkohol, leicht verseif
bar. Es wird nicht leicht ranzig und eignet sich daher besonders gut zu 
feinen Haarsalben, Pomaden. 1m Handel befindet sich auch ein KakaoOl, das 
durch Extraktion von Keimlingen und Schalen der Kakaobohnen gewonnen 
ist, es hat einen eigentiimlichen, nicht angenehmen Geruch und Geschmack. 

Bestandteile. Kakaool besteht in der Hauptsache aus den GIyze
riden der Palmitinsiiure, Stearinsiiure und lllsaure, ferner aus kleinen Mengen 
GIyzeriden der Arachinsiiure und Laurinsiiure und sehr geringen Mengen 
GIyzeriden der Ameisensiiure, die die groBe Haltbarkeit des Fettes bedingen. 

Anwendung. In der Heilkunde zu Stuhlziipfchen; als Zusatz zu 
Mitteln fiir die Haut- und Haarpflege, in der Schokoladenherstellung und 
als Speisefett. 

Priif u ng. Durch Geruch,Geschmack, Schmelzpunktundklare Loslich
keit in 2 Teilen kaltem Ather. Die Losung darf sich nach dem D.A.B. beim 
Stehenlassen bei 0° erst nach 10 Minuten triiben und die Triibung muB sich 
bei Zimmertemperatur wieder verlieren, sonst liegt Verfiilschung vor mit 
Wachs, Talg, Paraffin, Kokosfett oder Palmkernol. N ach B 0 k r i s c h tritt 
bei dieser Priifung bei Vorhandensein von Wachs bei der Auflosung in 
Ather eine Triibung ein. Setzt man die klargebliebene Losung der Kalte 
von 0° aus, so zeigt sich bei Verfalschung mit Rindertalg schon vor 
10 Minuten eine Triibung, bei einer Verfalschung mit Kokosfett dagegen 
erst nach 10-15 Minuten. Erwarmt man auf 18°_20°, so verschwindet 
die Triibung wieder. AuBerdem auf Sesamol durch die Zucker-Salzsiiure
probe oder die Furfurolprobe. Es soIl auch eine Verfalschung mit Dika
fett vorkommen, deren Nachweis schwierig ist. 

D i k a f e t t wird a us den Samen eines in Westafrika heimischen Ba umes 
Mangifera gabonensis gewonnen. Es ist anfanglich weiB, wird aber all
mahlich gelb, hat kakaobutterahnlichen Geschmack, wird aber vielleichter 
ranzig als Kakaool. Jodzahl 30,9-31,3. Verseifungszahl 244,5. 

Oleum Cocos oder 01. Coc6is. KokosOi. Kokosbutter. 
HuUe de cocos. Beurre de cocos. Coconut-oil. 

06008 nltd/era. Palmae. Palmgewachse. 
Ostindien, Vorder. und Hinterindien, Ceylon, Siidseeinseln, Samoa, Afrika UBW. 

Die Kokospalme, ein bis 30 m hoher Baum, bliiht yom 8. bis zum 
100. Jahre und triigt fast das ganze Jahr hindurch Friichte. Die Friichte 
brauchen ein Jahr zur Rei£e. Wahrend der besten Tragfiihigkeit, etwa 
mit 25 Jahren, bringt der Baum jiihrlich etwa 200-300 kop£groBe, mit einer 
Faserschicht umgebene Stein£riichte zur Reife (Abb.505). Die rotlich
braun en, stark verholzten Fasern kommen als K 0 k 0 soder K 0 i r fiir 
Besen und grobe Gewebe in den Handel. 

Die in der unreifen Frucht vorhandene wasser helle, siiB schmeckende 
Fliissigkeit, die Kokosmilch, geht bei der Reife in den Samenkern iiber, 
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der weich ist, spater aber sehr hart wird. Die Kokosmilch, langere Zeit 
genossen, soll zu Gehirnerkrankungen fiihren. Zur Gewinnung des Kokosoles 
werden die KokosIiiisse von der Faserschicht befreit und eine Zeitlang in 
Wasser gekocht. Darauf wird die steinige Samenschale durch Zerklopfen 
von dem Kerne getrennt und dieser auf Fett verarbeitet. 

,.-

Das Fett wird nun entweder durch Aus
kochen oder Auspressen der frischen KokosnuB
kerne meist an Ort und Stelle oder in Europa 
aus sog. Kopra, auch Kopperah, d. h. dem 
getrockneten Kerne der KokosnuJ3, gewonnen. 
Die Kopra, die 60-70% Fett enthalt, wird 
entweder an der Sonne oder auf Darren ge
trocknet. Das Kokosol ist weiJ3 bis schwach 
gelblich, von der Beschaffenheit eines weichen 
Schmalzes und frisch von angenehmem, kenn
zeichnendem, bald aber von eigentiimlichem, 
strengem Geruch. Es lost sich bei 60° in 2 Teilen 
Weingeist von 90%, schmilzt bei etwa + 20° 
bis 28 ° und wird ziemlich rasch ranzig. J odzahl 
8-9,5. Verseifungszahl 246-260. 

Bestandteile. Es besteht hauptsachlich 
aus palmitinsaurem und myristizinsaurem Glyze
ryloxydhydrat, d. h. aus den Estern der Palmitin
saure und der Myristizinsaure mit Glyzeryl
alkohol, ferner den Glyzeriden der Laurinsiiure, 
der Kaprin- und Kapronsiiure. 

Abb.505. 

Anwendung. Hier und da als Ersatz 
des Schmalzes in 
Mischungen fiir die 
Haut- und Haar
p£lege; ferner zur 
Darstellung des sog. 
Kokoin-oderKo
zi na thers, eines 
Bestandteils vieler 

Wein brandver-

A Cocos nucifera, B Frilchte, C Lingsschnitt einer Frucht, D Kokos· 
null ohne iullere Schicht von unten gesehen mit den drei Keimlingen. 

schnittessenzen, 
vor allem in groJ3en 
Mengen zur Sellen
herstellung. Hier 
ist es als billiges 
weiJ3es Fett noch 
ganz besonders des
halb beliebt, wei} es 
sich mit starken 

Laugen schon durch einfaches Riihren bei 40° verseifen laJ3t. Die hierbei ent
stehende Selle liiJ3t sich nur sehr schwer aussalzen, weil sie entgegen anderen 
Fettsellen auch in starkem Salzwasser loslich ist; sie bindet im Gegenteil 
die ganze Lauge und gibt, selbst bei groJ3en Wassermengen, feste, harte 
und starkschaumende Seifen. Sie behiilt diese Eigenschaft des Wasser-
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bindens auch in del' Mischung mit anderen Fetten. Derartige Seifen hei13en g e
fiilIte, auch geriihrte im Gegensatz zu ausgesalzenen odeI' Kern. 
seifen. Da13letztere, weillaugenfrei und von weit geringerem Wassergehalte, 
wertvoller sind als Kokosseifen, versteht sich von selbst. Seifen lediglich aus 
Kokosfett hergesteI1t reizen iiberdies auch ohne freies Alkali die Raut stark 
und verursachen lastiges Brennen. Kokosol findet ferner gro13e Verwendung 

, zur Herstellung von Speisefett, Ersatzmitteln fiir Butter, wie Palmin, Nukolin, 
Vegetaline. Von den verschiedenen Handelssorten wird fiir die Seifen
herstellung das Kochinkokosol bevorzugt, da es nicht so ranzig in den 
Handel kommt wie das Ceylonol. Vielfach werden auch die Riickstiinde 
bei der Bereitung auf Speisefette auf Seife verarbeitet. Fiir die Speisefette 
dient hauptsachlich das Kopraol, das z. B. in Harburg und Magdeburg 
gewonnen wird. Die fest en Bestandteile des Kokosoles K 0 k 0 sst ear in 
und Stearolaurin sind unter del' Bezeichnung Nucoafett im Handel 
und werden zur Herstellung von Schokolade verwendet. 

01. Lauri expressum. 01. Lauri pingue. Oleum laurinum. Lorbeeriil. 

Ruile de laurier. Laurel-oil. 

Wird durch warmes Auspressen odeI' Auskochen del' gepulverten frischen 
Lorbeeren (s. d.) in Siideuropa, namentlich an den Ufern des Gardasees 
und in Griechenland, gewonnen und kommt meist iiber Triest und Venedig 
in den Handel. Gelbgriin, kornig, etwa von del' Beschaffenheit des Ganse
schmalzes, von strengem, wiirzigem, lorbeerartigem Geruch und bitter-ge
wiirzhaftem Geschmack. Es schmilzt bei etwa 36 0 und ist vollstandig lOslich 
in Ather, Benzol und 8 Teilen siedendem Weingeist, wahrend kalter Wein
geist nul' den griinen Farbstoff und das neben dem fetten Ole darin ent
haltene atherische 01 auflOst. 

Be s tan d t e i Ie. Enthiilt ein festes kristallinisches Fett, das Lauro
stearin, auch Laurin genannt, das das Glyzerid der Laurinsiiure ist, ferner 
ein fliissiges Fett, das sich zuweilen als dunkelgriines 01 von dem fest en 
Fette sondert, atherisches Lorbeerol und Chlorophyll, au13erdem Zineol und 
Pinen. Das iitherische 01 kommtfiirsich als Orlaurinum aethereum 
in den Handel. 

A n we nd u ng. Zu Salben und Einreibungen bei Gliederrei13en, Haut
krankheiten und in gro13eren Mengen bei del' Herstellung von Hiiten zur 
Fettung des Seidenfilzes, auch als Mittel gegen Insekten, besonders 
Fliegen. 

Priifung. 1. Durch die klare Losung in Ather. 2. Man erwarmt 1 Teil 
LorbeerOl mit 2 Teilen 90 prozentigem Weingeist, gie13t nach dem Erkalten die 
Auflosung ab und fiigt Ammoniakfliissigkeit zu. Es darf keine Braunfarbung 
eintreten, sonst ist das Lorbeerol durch Fette verfalscht, die mit Indigo 
und Kurkuma gefarbt waren. 3. Werden gleiche Teile Lorbeerol und 
Salzsaure bis zum Sieden erhitzt, und filtriert man nach dem Erkalten 
durch ein mit Wasser angefeuchtetes Filter, so darf das auf dem Filter 
zuriickbleibende Lorbeerol nicht entfarbt sein, sonst war es durch kiinst
liche Farbstoffe aufgefarbt. Das Filtrat selbst darf auf Zusatz von reich
Iich Ammoniakflussigkeit nicht blau werden, da sonst Kupferverbindungen 
vorhanden sind. 
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Oleum Nucistae. Oleum Myristicae. 01. Nucis moschatae. 
MuskatnuBoI. Muskatbutter. 

Beurre de muscade. Butter of nutmeg. 
Wird gewonnen entweder in den Heimatlandern oder in Europa durch 

hei.6es Auspressen, Auskochen oder durch Extraktion der gepulverten Mus
katniisse (s. d.). Hierin kommt es in einer Menge bis zu 30% vor. Das Fett 
ist von Talgbeschaffenheit, aber korniger und miirber; gelbrotlich marmor
ahnlich, fettig anzufiihlen. Geruch kraftig-~zig, Geschmack gieichfalls, 
entsprechend dem der MuskatnuB. HeiBer Ather lost es vollkommen klar 
auf, kalter Weingeist dag~gen nur den Farbstoff, das atherische 01 und das 
darin enthaltene fliissige OJ (etwa 50%); kochender Weingeist lost es ebenfalls 
klar auf. Dichte 0,995. Jodzahl 40,1-52,0. Verseifungszahl172,2-178,6. 
Schmelzpunkt zwischen 45° und 51°. Schiittelt man MuskatnuBol mit 
Schwefelsaure, so wird diese rot gefarbt. 

Die Ware kommt namentlich von Java und Penang, und zwar meist 
in etwa armdicken, viereckigen, in Bananenblatter oder Bast gewickelten 
Blocken, seltener in tafelformigen Stiicken in den Handel, wird aber auch 
in Europa hergestellt. 

Bestandteile. Festes, kriimliges Fett, sog. Myristizin, 40--50%; 
fliissiges oder butterartiges Fett 40%; atherisches MuskatOl 6-8%; rot
brauner Farbstoff. 

Anwend ung. Vor aUem zur Darstellung des Ceratum oder Balsamum 
Nucistae. Zu Einreibungen des Unterleibes. Zur Herstellung von haar
wuchsfOrdernden Salben. 

Priifung. Ein mit dem Fette getranktes Papier darf, angeziindet und 
ausgeblasen, nicht nach Tal g riechen. Mit der vierfachen Menge Weingeist 
gekocht, muB es eine klare Losung geben. Das geschmolzene Fett stellt 
eine nicht vollig klare Fliissigkeit dar, die keine festen Korper, wie Star ke 
oder Mineraistoffe, absetzen darf. 

AuBer diesem echten MuskatnuBole sind noch Fette von anderen Myri
stikaarten im Handel. Das Bikuhibafett von Myristica officinalis her
kommend, ist an seinem scharfen, sauerlichen Geschmacke zu erkennen. 
Das Otobafett von Myristica otoba ist hell und weicher. Das Virolafett 
oder der Virolatalg von Myristica sebifera ist gelb. Diese Fette werden 
teilweise bei der Herstellung von Kerzen und Seifen verwendet. 

Oleum Palmae. PaImoI. Palmbutter. Bulle de palme. Palm-oil. 
I 

Elaili guineensili. Palmae. Paimengew8.chse. 
Westkiiste Afrikas. Toga, Kamerun, Nordamerika. Kanarische Inseln. 

Brasilien angebaut. 

Das Palmol ist fiir die Seifenherstellung ein sehr wichtiger Stoff 
geworden; es ist auch sehr wichtig fiir die Herstellung der Kunstbutter, 
da ein Verfahren ausgearbeitet ist, die schwer verdaulichen Fettsauren 
und die Enzyme zu entfernen. Sein Hauptausfuhrplatz ist Lagos. Die etwa 
pflaumengro/3en, fast braunen bis violettschwarzen Friichte des bis zu 
20 m hohen einhausigen Baumes, der Olpaime haben 7 Monate zur Reife 
notig und wachsen in groBen traubenartigen Fruchtstanden, die aus bis 
zu 2000 zwischen dornigen Deckblattern sitzenden Einzelfriichten bestehen 
und ein Gewicht von 10 bis zu 60 kg erreichen. Die Olpalme liefert im 
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vierten bis fiinften Jahre die ersten Friichte und zwar 10-15 Fruchtstiinde 
im Gewicht von 1-3 kg. Spiiter nimmt die Zahl der Fruchtstlinde ab, das 
Gewicht aber zu, so daB ein ausgewachsener Baum 2-6 Fruchtstii.nde im 
Gewicht von 10-60 kg hervorbringt und bis zum 50. Jahre ertragfii.hig 
bleibt. Die Arbeiter erklimmen zur Reifezeit den Stamm und schlagen die 
Fruchtstii.nde mit schweren Messern abo Die Friichte liefern zwei ver
schiedene Fettsorten; aus dem Fleische der Friichte, das auch den Ein
geborenen zur Nahrung dient, wird an Ort und Stelle durch Auskochen 
und Auspressen das eigentliche rote Palmol gewonnen, wii.hrend die 
Kerne, die in einer harten Steinschale liegen, als solche meist nach Europa 
versandt und hier durch Auspressen oder Ausziehen mit Benzin, Schwefel
kohlenstoff und anderen ii.hnlichen Stoffen auf das Palmkernol, kurz
weg Kernol genannt, Oleum Nucum Palmae verarbeitet werden. 

Nach einem neueren Verfahren gewinnt man das Palmol auch als Speise
fett. Man entfernt aus frisch geernteten Friichten die Kerne, lii.Bt im Vakuum
apparat Weingeist auf das Fruchtfleisch einwirken, destilliert den Weingeist 
ab und leitet das 01 in einen vor Licht und Luft geschiitzten Behii.lter. 

Das P a I mol ist goldgelb, etwa von Butterbeschaffenheit, schmilzt, 
je nach dem Grade des Ranzigseins, bei 27°-37°. Jodzahl 51,5. Ver
seifungszahl 196-202. Frisch hat es einen angenehmen, veilchenartigen 
Geruch; es wird aber bald ranzig und strengriechend. Seine gelbe Farbe 
liiBt sich durch die Einwirkung gespannter Dii.mpfe von 160°, ferner durch 
schnelles Erhitzen bis auf 240° oder durch Einwirkung von erwii.rmter 
Luft zerstoren; es wird hierdurch nach dem Absetzenlassen schmutzig
weiB. Auch das Bleichen durch Kaliumdichromat, Salzsii.ure und etwas 
Schwefelsii.ure wird ofter angewendet. Das Palmol wird auf Wasser ge
schmolzen, dann auf 50° abgekiihlt. Darauf ffigt man auf 100 kg 01 
etwa 1 kg Kaliumdichromat in kochendem Wasser gelost, etwa 5 kg Salz
sii.ure und 50 g Schwefelsii.ure hinzu, riihrt so lange um, bis das 01 blii.ullch 
erscheint, wii.scht dann mit reichlich heiBem Wasser nach und stellt gut 
zugedeckt beiseite. Gute Palmole wie das Lagosol oder Old Calabar erfordern 
weniger Kaliumdichromat. Geringere Ole wie Liberia, die Kongoole und die 
sogenannten Kameruns haben auch den trbelstand, daB sie bei warmer 
Witterung viel Leckverlust haben, sie "tranen". 

Das Palmkernol ist jetzt weill bis gelblich, wii.hrend es friiher, infolge 
von Rostung der Kerne, schokoladebraun in den Handel kam. Es hat 
einen angenehmen Geruch und Geschmack und schmilzt bei etwa 25°-28°. 
Jodzahl 13-14. Verseifungszahl 242-250. 

Palmole lassen sich sehr leicht verseifen. Bei der Herstellung von Seife 
ist aber zu beachten, daB sich Palmkernolseife schwer aussalzen lii.Bt. 

Bestandteile. Beide Ole bestehen in der Hauptsache aus Tripalmitin, 
ferner Triolein, freier Palmitinsiiure, Olsiiure, Glyzerin, Glyzeriden der 
Laurin-, Kaprin- und Myristinsiiure und geringen Mengen Stearin und 
Linolein. 

Anwendung. Nur selten gegen Frostbeulen und sprode Haut; tech
nisch dagegen in groBen Mengen zur Herstellung von Seifen. von Stearin
und Oleinsiiure, zur Pflanzenfettmargarine, schlieBlich als Schmiermittel 
ffir Eisenbahnachsen usw. Die PreBriickstlinde bei der Gewinnung der 
Palmole, die Olkuchen und Olkuchenmehle stellen als Kraftfutter 
oder Edelfutter ein wichtiges Tierfutter dar. 
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Sebum oder Sevum. TaIg. Suif. Suet. 

Unter diesem Namen versteht man die bei gewohnlichem Warmegrade 
fest en Fette namentlich der BauchhOhle, der Nieren, des N etzes und der 
gro.l3eren Muskeln der Tiere, und zwar hauptsachlich der Wiederkauer. 
In der Heilkunde werden namentlich der Rindertalg oder Ochsentalg 
von Ochsen, Kiihen und Kalbern, Sebum bovinum oder S. taurinum, 
und der Hammeltalg von Hammeln, Schafen und Ziegen gewonnen, 
S. ovillum oder S. ovile verwendet. Der viel geforderte Hirschtalg, 
S. cervinum, wird wohl stets durch eine der beiden Sorten ersetzt. Man 
tut gut, fiir Heilmittelzwecke den Talg bei gelindem Feuer selbst auszu
schmelz en, da der kaufliche haufig von strengem Geruch ist. Rindertalg 
ist mehr oder weniger gelb, von mildem Geruch und Geschmack, halt sich, 
gut aufbewahrt, auch ziemlich lange und schmilzt bei 42°-48°. Jodzahl 
38,3-45,2. VerseifungszahI193,2-198. Hammeltalg, Schopsen talg, 
Unschlitt, Inselt (Nierentalg) ist reinwei.13 und harter, wird sehr schnell 
ranzig und strengriechend, sein Schmelzpunkt liegt etwas hOher, bei 45 °-50 ° . 
Jodzahl 33-42. Sauregrad nicht iiber 5. VerseifungszahI193,2-198. Ver
wendung findet der Talg als Zusatz zu Pflastern und Salben. Als Hirsch
talg wird er in Tafel- und Stangenform gebracht. Letztere laJ3t sich sehr 
hiibsch und sauber herstellen, wenn man den geschmolzenen Talg in 
vorher in Wasser getauchte Glasrohren von entsprechender Weite aus
gie.l3t. Nachdem man diese 24 Stunden an einem moglichst kalten Orte bei
seite gestellt hat, kann man die Talgstangen durch leichten Druck gut aus 
den Glasrohren schieben, oder man gie.l3t ilm in kaufliche Blechformen 
aus. Talg darf nicht ranzig sein, er darf mit Weingeist befeuchtetes blaues 
Lackmuspapier nicht roten. Die Harte des Talges ist verschieden, sie hangt 
von dem Futter, dem Alter des Fettes, auch von der Rasse des Tieres abo 
Auch die verschiedenen Teile des Tieres geben einen harteren oder weicheren 
Talg; so ist das weichste, das oleinhaltigste Fett das aus den Taschen ge
wonnene, das harteste das von den Eingeweiden. 

1m gro.l3en wird der Talg entweder durch die Trockenschmelze 
iiber freiem Feuer oder besser durch Dampf ausgelassen oder er wird mit 
verdiinnter Schwefelsiiure - die nasse Schmelze, ausgekocht, indem 
man in ein Gemisch von 100 Teilen Rohtalg, 20 Teilen Wasser und 1 Teil 
Schwefelsaure iiberhitzten Dampf einstromen liiBt, oder man iibergieBt den 
Rohtalg in hOlzernen, mit BIei ausgeschlagenen GefiiBen mit Schwefelsiiure 
von etwa 50 B und besch wert ihn so, daB der Talg sich stets unter der 
Saure befindet. Nach etwa vier Tagen liiBt man die Siiure durch eine am 
Boden des GefaBes befindliche Offnung ab und schmilzt den Talg durch 
einstromenden Damp£. U m T a I g z ubi e i c hen, vermischt man ihn mit 
Natronlauge und laBt dann absetzen. 

B est and t e i I e. Talg besteht aus wechselnden Mengen von Tristearin, 
Tripalmitin und Triolein. 

An wen dun g. Talg findet groBe Verwendung zur Herstellung von 
Margarine und von Seifen. Zur Herstellung von Margarine trennt man 
den Talg, wie er von den Schlachtern in den Handel kommt, in Rohkern 
und Rohausschnitt. Unter Rohkern versteht man die noch mit den 
Hauten umgebenen gro.l3eren Fettmassen der Eingeweide, vom Herz, 
den Lungen, dem Netz und den Taschen, unter Rohausschnitt dagegen 
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die kleineren mit Blut vermengten Fettstiicke von den Beinen und 
die Abfiille. 

Der Rohkern wird gereinigt, zerkleinert und bei etwa 60°-65° aus
gelassen. So hat man den premier jus des Handels. Nach Abkiihlung auf 
etwa 25° -300 kristallisiert das Fett. Man pre.l3t nun abo Das abgepre.l3te Fett, 
das Oleomargarin oder Primamargarin, dient zur Bereitung von 
Margarine, der Riickstand, der Prima - Pre.l3talg, zur Herstellung von 
Kerzen. Wird der Rohausschnitt ausgelassen, erhiilt man den secunda 
j us des Handels. Aus diesem durch Abkiihlen auf etwa 30° und Abpressen 
Sekundamargarin und Sekundapre.l3talg. Pre.l3t man bei nied
rigem Wiirmegrad ab, so gewinnt man das Talgol, das bei 15 0 fliissig ist. 

Talg wird auch in gro.l3en Mengen aus Amerika und Australien einge
fiihrt, doch ist diese Ware hiiufig stark ranzig. 

Unter der Bezeichnung chinesischer Talg, vegetabilischer 
Talg oder Stillingia£ett kommt aus China ein Pflanzenfett, das aus den 
Samen des chinesischen Talgbaumes Stillingia sebifera gewQnnen wird. 
Es ist ein talgartiges, meist rotlich-bestiiubtes, geruchloses, innen wei.l3es 
Fett von der Bescha£fenheit des Talges. Man gewinnt es dadurch, da.13 man 
zuerst aus den ganzen Samen den Talg durch Wasserdampf ausschmilzt, darauf 
die Samen zerkleinert und mit Wasser auskocht. Werden die Samen gleich 
zerkleinert ausgekocht, so ist das Fett mehr gelbbraun, zeigt schwachen Geruch 
und ist bedeutend weicher. Das Fett besteht hauptsiichlich aus Tripalmitin. 

Auch der Malabartalg, Pineytalg, der Pflanzentalg oder das 
Vateria£ett ist ein aus den Samen von Vateria indica, den Butter
bohnen gepre.l3tes, talgartiges, wei.l3liches Pflanzenfett von balsamischem 
Geruch. Die Samen werden infolge der Sump£gegend, wo der sehr gro.l3e 
Baum wiichst, nur aIle drei Jahre gesammelt; die Friichte bleiben daher 
nach dem Abfallen liegen und erleiden eine Giirung, die Samen werden so 
gerottet. Das Fett verseift sich gut. Unter der Bezeichnung Pflanzentaig 
kommt auch von Borneo ein hartes Fett in Stangenform in den Handel, 
das aus den Samen von Hopeaarten gewonnen wird. Das Fett wird in 
Bambusrohre gegossen und erhiilt so die Form. 

Von etwas weicherer, mehr butterartiger Beschaffenheit ist die Galam
butter, Karitebutter oder Sheabutter, auch Bambukbutter, ge
wonnen in Indien und an der Westkiiste Afrikas aus den Samen von 
Bassia Parkii. Wei.l3grau und klebrig. Von wiirzigem Geruch und lange 
Zeit haltbar. Mowrahbutter oder Bassiaol ist ein hellgeibliches, eigen
tiimlich riechendes Fett, das in Indien aus den Samen von Bassia longi
folia ausgekocht wird. Die Samen von Bassia latifolia, in Indien und auf 
den Malayischen Inseln wachsend, liefern die Mawahbutter oder das 
Illipeol, das rotlich-gelb aussieht, bitter schmeckt und einen kakao
bohneniihnlichen Geruch aufweist. 

AlIe diese Pflanzentalge finden in der Seifen- und Kerzenbereitung 
Verwendung. Fiir sich allein werden sie zur Seifenbereitung gewohnlich 
nicht verwendet, sondern mit Palmol zusammen. 

Ambra grisea. Ambra ambrosiaca. Grauer Amber. Ambra. 
Ambre gris. Amber gris. 

Ein fett- oder wachllartiger Stoff, der sich als Abscheidung in den Ein
geweiden des Pottwals, Physeter macrocephalus, bildet. Man findet Ambra 

Buchheister·Ottersbach. I. 15. Auf!. 37 
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entweder auf dem Meere schwimmend, oder an den Kiisten angeschwemmt, 
vor allem bei Sligo, Mago, Kerry und der Insel Arrau, ferner bei Sumatra, 
den Molukken, Madagaskar, bei China, Japan, und zwar in verschieden 
groIlen, graubraunen, innen weilllich marmorahnlichen Stiicken von eigen
tiimlichem, angenehmem, an Benzoe erinnernden Geruch. Meistens schliellen 
die Stiicke die Hornkiefer von Sepiaarten, sogenannten Tintenfischen, ein. 
Man nimmt an, dall es nicht vollstiindig verdaute Uberreste der Nahrung 
des Pottwals sind. Doch ist auch bebauptet worden, dall Ambra von den 
miinnlicben Tieren an bestimmten Pliitzen ausgeschieden wiirde, um die 
weiblichen Tiere an diese Pliitze zu locken. Bruchflache matt, brocklig, 
schwer zerreiblich. Lange Zeit in der warmen Hand gehalten, wird Ambra 
biegsam, bei etwa 100° schmilzt sie und verfliichtigt sich bei hOheren Warme
graden fast ohne Riickstand. In heillem Weingeist, Ather und Olen ist sie 
leicht loslich. Die Bestandteile sind noch nicht genau erkanntj neben Fett 
wohl etwas fliichtiges 01 und Benzoesaure, das darin enthaltene Fett, 
das Ambrafett, ist nicht verseifbar. Die Natur des Riechstoffes ist nicht 
bekannt. Der Geruch der Ambra wird wahrscheinlich durch die nicht ver
dauten Uberreste von Sepia moschata bedingt. 

Ambra mull in gutgeschlossenen Glas- oder BlechgefiiBen aufbewahrt 
werden. Der Geruch der weingeistigen Losung verstarkt sich bedeutend, 
wenn man eine Spur Kaliumkarbonat zusetzt; auch wird der Geruch der 
Tinktur durch langeres Aufbewahren immer feiner. 

Ve r wen dun g bei der Herstellung von Blumendiiften. 
Priifung. Verfalscht wird Ambra mit Benzoe, Wachs, auch Mehl. 

Man erkennt dies durch die Loslichkeit. Oder man erweicht die Ambra 
durch Kneten in der Hand und durchsticht die erweichte Masse mit einer 
Nadel. Beim Herausziehen darf bei unverfiilschter Ambra an der Nadel 
nichts hiingenbleiben. 

Gruppe XX. 

Eingedickte Pflanzensafte und Pflanzenausziige. 
Hierher gehoren aIle wasserigen, weingeistigen und iitherischen Extrakte, 

die in der Rezeptur der Apotheken benutzt werden. Sie haben meist nur 
pharmazeutischen Wert, werden entweder in den Apotheken selbst oder in 
besonderen Fabriken fiir pharmazeutische Praparate bereitet. Sie 
besitzen fiir den Drogisten so wenig Bedeutung, daB sie nicht in ein Lehr
buch der Drogenkunde gehoren; nur einige wenige werden im groBen be
reitet und bilden allgemein wichtige Handelswaren, teils fiir tecbnische, 
teils fiir die Zwecke der Heilkunde. Der Einfachheit halber ist auch das 
Fleischextrakt hier eingefiigt. 

Extractum Malti. Extractum Malti siccum. Malzextrakt. 
Extralt de malt. Extract of malt. 

Bringt man Getreide, durchgangig wird Gerste, mitunter auch Hafer ver
wendet, durch feuchte Warme zum Keimen, so geht sein Starkemeblgehalt 
in losliches Dextrin und Malzzucker, Maltose, iiber. Wird dieser Vorgang 
hier unterbrochen und werden die Getreidekorner durch Darren getrocknet, 
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so heiJ3t das erhaltene Erzeugnis Malz; ein solches Malz dient in der 
Haupt-sache zur Bierbereitung, im weiteren aber auch zur Darstellung des 
Malzextrakts. Malz wird grob geschroten, mit Wasser ausgekocht und der 
erhaltene Auszug sehr vorsichtig, zuletzt im Vakuumapparat, zur Extrakt
dicke oder zur Pulverform eingedampft (Abb. 506). 

Es bildet ein ziihflieJ3endes Extrakt bzw. ein hellgelbes, lockeres, leicht
li:isliches Pulver von siiJ31ichem Geruch und gleirhem, etwas fadem Geschmack. 
Es enthiilt neben Dextrin und Maltose 6-8% stickstoffhaltige Bestandteile 
und die Phosphate des Getreides. 

Abb.506. Vakuumapparat zur Bereltun" von Maizextrllkt u. II. m. 

Anwend ung findet das Malzextrakt teils als diiitetisches Mittel, 
teils als Heilmittel bei Husten, Halsleiden usw. 

Vielfach werden dem Malzextrakt noch andere als Heilmittel wirkende 
Stoffe zugesetzt, wie Eisen, Kalk, Lebertran u. a. m., um seine Wirksamkeit 
fiir besondere Zwecke zu verstiirken. 

Die mit Malzextrakt gefiillten Flaschen miissen liegend und am kiihlen 
Ort aufbewahrt werden. 

ExtractuID Carnis. Fleiscbextrakt. Extrait de bomf. Extract of meat. 
Dieses Extrakt besteht, mit Ausnahme eines kleinen Zusatzes Kochsalz, 

nur aus den loslichen Bestandteilen des vollig fettfreien, mageren Fleisches, 
37* 
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und zwar betragen in den guten Sorten die organischen Bestandteile, die 
Extraktivstoffe etwa 70%. AuBerdem sind phosphorsaure, salzsaure und 
schwefelsaure Verbindungen des Kaliums, Natriums, Magnesiums und Kalzi
urns, Fleischbasen, wie Kreatinin, Sarkin und Kreatin, etwa 4-5% EiweiB
stoffe, sog. Albumosen, und etwas Pepton vorhanden. Seine Herstellung, die 
zuerst durch Justus V. Liebig angeregt und ausgearbeitet wurde, ge
schieht heute an zahlreichen Orten, wo ein groBer Viehbestand und 
billige Preise des Fleisches eine derartige HersteHung ermoglichen. V 011-
standig mageres und sehnenfreies Fleisch wird mit kaltem Wasser aus
gezogen, der Auszug auf 75 0--800 erwarmt, die sich ausscheidenden EiweiB
stoffe und etwa anhaftenden Spuren von Fett werden entfernt und die so 
geklarte Fleischbriihe sehr vorsichtig, zuletzt im Vakuum, bis zur steifen 
Extraktdicke eingedampft. Es steHt nun eine feste, ziihe Masse von an
genehmem Geruch und kra£tigem, etwas salzigem Geschmack dar. Gutes 
Fleischextrakt ist, auch angebrochen, vollig haltbar und muB vollkommen 
frei von brenzligem Geruch und Geschmack sein. 

Neben der altesten, durch J. v. Liebig begriindeten Fabrik in Fray
Bentos, Uruguay, sind namentlich in den grasreichen Liindern Siidamerikas, 
Uruguay, La Plata, Siidbrasilien, sowie in Nordamerika und Australien, 
wo neben Rindfleisch auch Hammelfleisch verarbeitet wird, zahlreiche 
andere Fleischextraktfabriken entstanden, die fast aHe nach dem Ver
fahren von J. v. Liebig arbeiten und fast durchgangig gute Extrakte 
liefern. Auch aus Fischen, Krabben und Miesmuscheln wird Fleisch
extrakt in graBen Mengen hergestellt. Als Ersatz fiir Fleischextrakt 
kommen die Pfla nze nfleische xtra kte, vegeta bilische n Fleisch
extrakte, in Betracht. Sie werden aus dem EiweiBgehalte der Hiilsen
friichtler, wie Sojabohnen (s. d.), Erbsen, Bohnen und ferner der entbit
terten Bierhefe gewonnen. Die durch Waschen mit einprozentiger Ammo
niumkarbonatlOsung entbitterte Bierhefe wird trocken gepre13t und mit 
bis zu 10% Kochsalz gemischt. Hierdurch verfliissigt sich die Hefe, indem 
das Kochsalz das Eiwei13 aus den ZeHen verdrangt und seinen Platz ein
nimmt. Man setzt einige Zeit kiihl beiseite, erwarmt dann etwa 3 Stunden 
auf 50° und schlieBlich bis zum Sieden. Nachdem die entstandene Fliissig
keit von dem ungelOsten Riickstand und abgeschiedenem Eiwei13 abgegossen 
ist, pre13t man den Riickstand aus, wascht ihn griindlich aus und vereinigt 
die Waschwasser mit der Fliissigkeit. Nun dampft man im Wasserbade 
bis zur Bildung einer Salzhaut ein, lii13t die Fliissigkeit in hohen Gefa13en 
absetzen und dampft weiter bis zur Extraktdicke ein. 

Sehr verschieden von dem eigentlichen Fleischextrakt sind die seg. 
Fleisch briihetafeln (Bouillontafeln), die zum gro13ten Teil aus 
Leimmasse bestehen und vielfach aus den leimartigen Sehnen und Knor
pein bereltet werden. 

Fleischbriihewiirfel (Bouillon wiirfel) enthalten nehen Fleisch
extrakt gro13ere Mengen Kochsalz, etwas Fett und als Wiirzstoffe Ausziige aus 
Suppenkriiutern, wie Petersilie, Porree, Zwiebeln, SeHerie mit etwas Pfeffer 
und Muskatnu13 vermischt. Die Bestandteile werden am besten in einer 
Mischmaschine zusammengearbeitet, in diinner Schicht bei einer Wiirme 
von etwa 70° ausgetrocknet, fein gemahlen und in einer Presse zu Wiirfeln 
gepre13t. Fleischbriihwiirfel miissen aus Fleischextrakt oder eingedickter 
Fleischbriihe und aus Kochsalz mit Zusatzen von Fett oder Wiirzen oder aus 
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Gemiiseausziigen oder Gewiirzen bestehen. Der Gehalt an Gesamtkreatinin 
mu.6 mindestens 0,45, an Stickstoff mindestens 3 vom Hundert betragen. 
Der Kochsalzgehalt darf 65 vom Hundert nicht iibersteigen. Zucker und 
Sirup jeder Art diirfen nicht verwendet werden. Andernfalls diirfen die 
Wiirfel nur als Ersa tz - Flei sch briiheersatzwiirfel- bezeichnet sein. 
Diese miissen 4 g wiegen, einen Stickstoffgehalt von 2 vom Hundert haben, 
diirfen hOchstens 70 vom Hundert Kochsalz und keinen Zucker oder Sirup 
jeder Art enthalten. 

Catechu. Terra Catechu. Terra, japonica. Katechu. 
Cachou pegu.. Terre du Japon. Black catechu. 

Unter der gemeinsamen Bezeichnung Katechu kommt die eingedickte 
Abkochung verschiedener gerbstoffhaltiger Pflanzen in den Handel. Man 
unterscheictet drei Hauptsorten. 

1. Mimosenkatechu. Akazienkatechu. 
Acacia catechu. (Mimosa catechu.) Acacia BUma. Leguminosae. Hiilsenfriiehtler. 

Unterfamilie Mimosoideae. 

Ostindien, Siam, Pegu, Ceylon. 

Abb. 507. Acacia catechu. 
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Dies ist die wichtigste Handelsware; sie wird als braunes Katechu, 
als C u tch bezeichnet und gewonnen durch Eindicken der Abkochung 
des zerkleinerten dunkelroten Kernholzes (Abb. 507). Die Abkochung 
wird meist zuerst iiber freiem Feuer eingedickt, darau£ auf Matten oder 
in Korbe ausgegossen und an der Sonne weiter eingetrocknet. Bildet groBe 
au Ben braune, innen mehr schwarze Kuchen, die in Bliitter eingeschlagen 
und nach innen vielfach mit diesen durchsetzt sind. Auf dem Bruche sind 
sie muschelig, schwach glanzend, meist etwas erdig und blasig. Geruch 
sehr schwach; Geschmack bitterlich, stark zusammenziehend schlieBlich 
siiBlich. In heiflem Wasser und Weingeist fast ganz IOslich. Hierher ge
bOren Ben g a 1- und Peg uk ate c h u. Kommt meist iiber Rangoon in 
den Handel. 

Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hochstens 6 Prozent be
tragen. 

2. Gambirkatechu. Terra japonica. 
Ourouparia gamhir oder Uncaria gamhir. Rubidceae. Krappgewiichse. 

Malayische Inseln, Java, Sumatra, Penang. 

Wird im Handel als gelbes Katechu bezeichnet und durch Auskochen 
der jungen Zweige und Blatter obigen kletternden Strauches (ALb. 508) 

gewonllen. Die Einsamm
lung und das Auskochen 
geschehen gewohnlich 3 bis 
4 mal im Jahre. Die ein
gedickte Abkochung wird 
in flache Holzkasten ge
gossen, meist in Wiirfel 
zerschnitten undimSchat
ten getrocknet, Wiirfel
gambir. Bildet kleine, 
sehr leichte, wiirfelformige 
Stucke oder groflere 
Blocke, Block gambiT, 
von lehmgelber bis braun
licher Farbe; auf dem 
Bruch erdig und sehr 
locherig; auf dem Wasser 
schwimmend, wahrend 
Mimosenkatechu unter
sinkt. Geruchlos; Ge
schmack der ersten Sorte 
gleich, jedoch bitterer. In 
kaltem Wasser nur zum 
Teil, in heiflem Wasser 
und Weingeist dagegen 

Abb. 50S. Ourouparla (Uncarla) gamblr. zipmlich vollstiindig IOs-
lich. In seinem Vater

lande werden groBe Massen des Wiirfelgambirs als Zusatz bei dem Betel
kauen verbraucht, nach Europa kommt mcist Blockgambir. 1st nicht so 
beliebt wie Mimosenkatechu, da in diesem infolge stiirkerer Erhitzung 
mehr Katechugerbsaure vorhanden ist, entstanden aus dem Katechin. 
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3. Palmkatechu (Cassu). 
Areca catechu. Palmae. Palmengewachse. 

Ostindien. 

Wird gewonnen durch Auskochen der Samen (Abb. 425). Bildet schwiirz
liche, nicht li:icherige. mit Reisspelzen bedeckte und durchsetzte Kuchen. 
Kommt wenig in den europiiischen Handel, da es in seiner Heimat, gleich 
dem Gambirkatechu, als Zusatz bei dem Betelkauen gebraucht wird. 

Bestandteile. Katechugl'rbsiiure, je nach den Sorten 30-70%, 
sie fiirbt Eisenoxyd grasgriin; ferner ein eigentiimlicher Stoff Katl'chin 
(Katechusiiure); Extraktivstoffe 20-30%; Gummi 5-6%; Katechurot, 
Querzetin. 

AnwenduO:g des Katechus. Nur selten innerlich als zusammen
ziehcndes Mittel, ofter dagegen als Zusatz zu Mundwiissern, Zahntropfen, 
Haarwiissern usw.; technisch in der Fiirberei, namentlich mit Chrom- oder 
Kupferbeizen zur Darstellung schon brauner Farben und von sog. Echt
schwarz und verschiedenen Mischfarben, ferner in der Gerberei. Das 
Deutsche Arzneibuch lii13t nur Pegukaterhu zu. 

Priifung. 1. Mimosenkatechu mull sichin hei13em Wasser fast giinzlich 
losen. 

2. Die stark verdiinnte weingeistige Losung wird auf Zusatz von Eisen
chloridlosung griinschwarz. Etwa beigemengtes S t ii r k e me hi, womit 
namentlich Gambirkatechu hiiufig verfiilscht wird, lii13t sich in dem aus
gewaschenen Riickstande durch die Jodprobe leicht erkennen. 

3. Auf iibergro13en Zusatz von erdigen Bestandteilen usw. priift man 
durch griindliches Ausziehen mit siedendem Weingeist, es diirfen nur 30% 
zuriickbleiben. 

Cachou oder Cachou aromatique. Dieses bekannte Gegenmittel 
gegen iibelriechenden Atem verdankt seinen Namen ebenfalls dem Katechu 
(franzosisch Cachou), das ein Grundbestandteil des Cachou sein soIl. In 
Wirklichkeit besteht es jedoch meist nur aus Lakritzen und ein wenig 
Katechu, wohlriechend gemarht mit Spuren von Moschus und iitherischl'm 
01; auch der sog. Anislakritzen in diinnen Stengelchen geht unter dem 
N amen Cachou. 

Kino. Kino de Plnde ou Kino vrai. Gomme kino. Kln6-gum. 
PterocarpUB mar8Upium. Legumin6sae. Hiilsenfriichtler. 

Papiliona!ae. Schmetterlingabhitlergewachae. 
Malabar. Abhii.nge des Himalaya. 

Diese Sorte des Kino kommt iiber Bombay und Tellicherry in den 
Handel; sie ist die in der Heilkunde allein gebriiuchliche und wird auch viel
fach Amboina-, Malabar oder indisches Kino genannt. Sie soll der freiwillig 
ausflie13ende oder durch Einschnitte in die Rinde erhaltene eingetrocknete 
Saft des Baumes sein. Kino bildet kleine, schwarze, gliinzende, splittrige 
Bruchstucke, die bei durchfallendem Licht an den diinnen Riindern rubinrot 
erscheinen. Geruch schwach; Geschmack anfangs siil3lich, darauf zu
sammenziehend. In kaltem Wasser etwa zur Hiilfte, in heil3em Wasser fast 
ganz, ebenso in Weingeist, und zwar mit dunkelroter Farbe loslich. 

Bestandteile. Kinogerbsiiure, fiirbt Eisenoxydsalze dunkelgriin; 
roter FarbstoIf; Pektin, Enzym, Brenzkatechin usw. Der Gehalt an Enzym 
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ist die Ursache, daB die Tinctura Kino leicht gallertartig wird, man ver
meidet dies dadurch, daB man Kino langere Zeit mit Wasser kocht. 

Anwendung. Nur selten als zusammenziehender Zusatz zu Zahn
pulvern und Zahntinkturen; technisch findet es trotz seines hohen Gerb
sauregehalts keine umfangreiche Verwendung, da die Kinogerbsaure nicht 
zur Gerberei verwendbar ist. 

AuBer diesem echten Kino kommen noch eine ganze Reihe anderer 
Sorten in den Handel, ohne irgend groBere Bedeut,ung zu haben. Wir 
nennen hier afrikanisches Kino, stammt von Mimosenarten; Bengal
oder Butea - Kino, von Butea frondosa; ferner australisches oder 
Botany - Bay - Kino, von Eukalyptusarten und schlieBlich das west
indische Kino. 

Aloe. Aloes. 
Aloe jerox. A. Bocatrina. A. africtina. u. a. m. Lilidceae. Liliengewiichae. 

Unterfamilie Asphodeloideae. 
Afrika, Oatindien, Weatindien auch angebaut. 

Die Aloe ist der an der Sonne oder durch Feuer eingedickte Saft der 
fleischigen Blatter zahlreicher Aloearten, von denen die oben angefuhrten 
die wichtigsten sind (Abb.509). Der Saft wird meist durch Auspressen, 
seltener durch Auskochen gewonnen oder, wie im Kapland, auch da
durch, daB man die abgeschnittenen Blatter mit der Schnittflache nach 
unten aufstellt, indem man eine flache Grube grabt, diese mit Ziegen
oder Pferdefellen auslegt und nun die abgeschnittenen Aloeblatter etwa 
1 m hoch zu einem Haufen aufschichtet, so daB der Saft freiwillig aus
flieBt. Man unterscheidet zwei Gruppen: die k I are, s c h war z e oder 

glanzende, Aloe lucida, welche die bei uns 
in Deutschland gebrauchlichsten Sorten in sich 
schlieBt, unddie undurchsichtige braune 
Aloe, wegen ihrer Farbe Leberaloe, Aloe 
hepatica genannt, die namentlich in England 
gebrauchlich ist. Geschieht die Eindickung des 
Saftes rasch, d. h. wird der Saft stark erhitzt, 
erhalt man die gIanzende Aloe, bei langsamem 
Eindicken, bei maBiger Hitze oder an der Sonne 
die matte undurchsichtige. Die Leberaloesorten 
enthalten den Hauptbestandteil, das Aloin, 
kristallinisch, wahrend es in den gliinzenden 
amorph auf tritt, weil es infolge der angewandten 
groBen Hitze geschmolzen ist. Zu letzteren 
gehOren die Aloe socotrina, Aloes socotrin, 
so genannt nach der lnsel Sokotra im Golf von 
Aden. In Wirklichkeit liefert diese lnsel jetzt 

Abb. 509. Aloe ferox . so gut wie gar keine Aloe mehr, sondern fast 
aIle Ware, die unter diesem Namen noch in 

den Handel kommt , stammt von den sansibarischen Kusten und 
Madagaskar. Sie ist auBen braunschwarz, mattbraunlich bestaubt, der 
Bruch muschlig, stark gliinzend, in dunnen Schichten rotlich durchschei
nend. Sie kommt weit seltener in den deutschen Handel, als die Aloe 
capensis, Aloes du Cap, die vom Kap der Guten Hoffnung, der Tafel-
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und Algoa-Bay uber Kapstadt zu uns kommt. Die Stammpflanzen dieser 
Sorte sollen namentlich Aloe ferox und A. africana sein. Sie ist aullen 
grunlichbraun bestaubt, ebenfalls von glanzendem, muschligem Bruch 
und an den Kanten hellbraun, grunlichbraun durchscheinend. 

Neben der Kapaloe sind auch westindische, sog. Cura9aosorten, 
die der Kapaloe vollstandig gleichwertig ja noch extraktreicher sind, 
im Handel. Diese Sorte wird nur zum kleinsten Teil auf Cura9ao ge
wonnen, sondern kommt in der Hauptmenge von den Inseln Aruba und 
Bonaire, die mit Cura9ao zusammen eine Inselgruppe an der Nordkiiste 
von Sudamerika bilden. Sie stellt meist eingekochte, also glanzende Aloe 
dar, jedoch kommen auch kleinere Mengen als Leberaloe in den Handel. 

Von den Leberaloesorten ist die wichtigste die 
Barbados - Aloe, Aloes des Barbades. Sie ist die eigentliche 

Aloe hepatica des Handels und stammt von Aloe vera, die in Westindien 
angebaut wird. Sie kommt, meist in Kurbisschalen, seltener in Kisten ein
gegossen, von Barbados und J amaika in den Handel. Sie ist mehr oder 
weniger leberbraun, der Bruch nicht muschlig, matt, hochstens wachs
glanzend, auch in diinnen Splittern undurchsichtig, zuweilen jedoch sind die 
Splitter an den Randern schwach durchsichtig. Geruch kraftig, etwas 
verschieden von dem der A. lucida, beim Anhauchen entfernt safranartig. 
Legt man kleine Splitterchen angefeuchtet unter ein kraftiges Mikroskop, 
so kann man die goldgelben Aloinkristalle deutlich erkennen. 

Aloe caballina, Pferdealoe, ist eine ganz geringwertige Sorte, 
gewonnen durch Auskochen der schon ausgeprellten Blatter. Schwarz, 
nicht glanzend, oft durch grolle Mengen Sand und andere Stoffe verunreinigt. 

A us Ostindien kommt Aloe unter der Bezeichnung J a far a bad 
A 1 0 e in den Handel. 

AIle Aloesorten haben einen starken, ziemlich widerlichen Gerurh 
und einen anhaltend bitteren Gesrhmack. Gute Aloe mull sich bis auf 
etwas Triibung vollig in der zwolffachen Menge kochenden Wassers lOsen, 
beim Erkalten seheidet sich aber uber die Halfte wieder aus. Die Ausschei
dung besteht hauptsachlich aus Harz. 

Das Deutsche Arzneibuch liillt nur die glanzende Aloe afrikanischen 
Ursprungs besonders Kap-Aloe zu. 

Um Aloe leicht pulvern zu konnen, mull sie vorher iiber gebranntem 
Kalk ausgetrocknet werden. 

Bestandteile. Extraktivstoffe und Aloin (Aloebitter) 50-60%; 
Aloeharz 30---40%; Spuren von Eiweill und Wasser bis zu 15%; Emodin. 
Sorten mit einem hOheren Gehalt als 10% Wasser sind in der Warme weich 
und fliellen zusammen. 

Anwend ung. Die Aloe gehOrt zu den starkwirkenden Abfiihrmitteln, 
welche nur mit Vorsicht angewendet werden diirfen; daher ist ihre Ver
wendung zu bitteren Schniipsen moglichst zu vermeiden, bzw. es diirfen 
nur geringe Mengen zugesetzt werden. In der Tierheilkunde dient 
sie, auJ3er zum inneren Gebrauche, vielfach in Form von Tinktur als 
aulleres Heilmittel fiir eiternde Wunden, ferner als Viehwaschmittel 
gegen Ungeziefer, hierbei ist zu beachten, dall nicht zu groJ3e Fliichen des 
Tierkorpers auf einmal mit Aloe behandelt werden; technisch hier und da 
in der Zeugfarberei und zur Darstellung verschiedener Holzbeizen, nament
ich der Mahagonibeize, und zwar durch Kochen mit Salpetersaure, wobei 
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Pikrinsaure entsteht. Als starkste Gabe fiir Menschen gilt 1 g zur Zeit, 
fiir Pferde oder Rinder 15-30 g. 

Prufung. 1. Nachweis von Kapaloe. Wird ein kleiner Splitter 
der Aloe mit Salpetersaure ubergossen, so bildet sich urn ihn innerhalb 
3 Minuten eine schwach grunliche Zone. Bei den ubrigen Aloearten ist diese 
rot bis rotbraun. 

2. Auf Harz oder Pech. a) Dbergie.l3t man 5 Teile Aloe mit 60 Teilen 
siedendem Wasser, so mu.13 eine klare Losung entstehen, aus der beim Er
kalten sich ungefahr 3 Teile wieder abRcheiden, sonst liegt eine Verfalschung 
mit Harz oder Pech vor. b) Erhitzt man 0,5 Aloe mit 10 ccm Chloroform 
unter Umschutteln zum Sieden, so darf sich das Chloroform nur schwach 
gelblich farben. 

3. Auf Dextrin und mineralische Beimengungen priift man 
dadurcb, da.13 man 1 Teil Aloe in 5 Teilen siedendem Weingeist auflOst. Nach 
dem Abkiihlen mu.13 die Losung bis auf eine geringe Ausflockung klar sein. 

4. Beim Verbrennen darf Aloe bochstens 1,5% Ruckstand hinterlassen. 
Die Fasern der Aloeblatter und zwar Bastfasern und Gefa.l3biindel kommen 
aIs A I 0 e han f fiir Gewebe in den Handel. 

Succus Liquiritiae. Lakritzen. SiiBholzsaft. Biirenzucker. Biirendreck. 
Suc de reglisse. Jus de reglisse. Extract or juice of liquorice. 

Lakritzen ist die eingedampfte Abkochung der Su.l3holzwurzel (s. d.), 
und zwar schreibt das D.A.B. Glycyrrhiza glabra vor. Die Darstellung 
geschieht in eigenen Fabriken, auch Siedereien genannt, und es sind 
namentlich Kalabrien, Siiditalien, Sudfrankreich, Spanien und Kleinasien, 
die uns weitaus die gro.l3ten Mengen liefern. Suddeutschland erze11gt 
nur wenig und meist zUll;leich geringere Ware; die gute siidrussische 
gelangt seltener in den deutschen Handel. Das Verfahren ist meistens 
ziemlich ursprtinglich; die Wurzel wird grob zerschnitten, mittels Walzen 
zerquetscht oder zerstampft und iiber freiem Feuer in gro.l3en Kesseln aus
gekocht. Die Abkochung wird abgepre.l3t, durchgeseiht und tiber freiem 
Feuer eingedampft, zuletzt unter bestandigem Riihren, bis die Masse eine 
solche Dicke erreicht hat, da.13 sie nach dem Erkalten hart wird. Dann wird 
das Feuer entfernt und die halberkaltete Masse in mehr oder weniger dicke 
Stangen gepre.l3t und bei guten Sorten an einem Ende die Fabrikmarke, 
meist der Name des Besitzers, aufgedruckt. Die Stangen sind sehr verschie
den dick und lang; von Fingerlange an bis zu 15 cm und von 1/2-2 cm Dicke. 
Succus Liq uiri tiae in Bacillis. Die italienischen, kala briRl' he n Sorten, 
diti am hOchsten geschatzt werden, sind die gr5.13ten, von diesen sind nament
lich die Marken Barracco, Cassani, Martucci, Duca di Atri beliebt. 
Spanien liefert eine etwas kleinere Form und die von dorther stammenden 
Sorten sind, mangelhafter Behandlung wegen, von brenzligem Geschmack. 
Spanischer Succus kommt jedoch auch in gro.l3en Broten aIs B I 0 c k war e 
bis zu 100 kg schwer in den Handel (S. in Massa). Die franzosischen Fa
briken liefern meistens kleine, diinne Stengelchen, von denen 100 auf 1 kg gehen, 
und verpacken sie kiloweise in Pappkasten; wahrend die Italiener und Spa
nier ihre Ware, zwischen Lorbeerblatter verpackt, in Kisten von 75-100 kg 
versenden. Der russische Lakritzen ist ebenfalls in Kisten, jedoch in 
Eichenblatter verpackt. Aus Bayonne in Frankreich kommt vielfach nach
gemachter Barracco in den Handel; jedoch sind die Stangen kleiner und 
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mehr plattgedriickt als der echte. Kleinasiatischer und levantinischer 
S., die infolge des groBen Glyzyrrhizingehaltes sehr wertvoll sind, kommen 
als Blockware, in Broten von etwa 5 kg in den Handel, die sich gut zur 
Verarbeitung eignen. Guter Lakritzen muB von ausgepriigt siiBem, reinem, 
hinterher ein wenig kratzendem, jedoch nicht brenzligem Geschmack 
sein und bei raschem Biegen der Stange mit glatten, scharfen Randern 
brechen; der Bruch ist tiefschwarz und blank. In Wasser last er sich, selbst 
wenn er ganz unverfalscht ist, nur zu etwa 80% auf. Der Riirkstand, der aus 
Wurzelfasern, Starkemehl, Kalk-, Magnesia- und Tonerdesalzen besteht, 
steigt bei schlechten Sorten oft bis zu 50%. Die klare Lasung besteht aus 
Extraktivstoffen, Glyzyrrhizin und 10-15% Traubenzucker. 

Anwendung findet der Lakritzen zu Heilzwecken als treffliches, 
Hustenreiz linderndes Mittel und zur Herstellung des gereinigten Lakritzen
saftes. 

Priifung. Sie kann nur ziemlich oberflachlich sein. Geruch, Ge
schmack, Farbe und Bruch geben meist die besten Merkmale. Endlich 
noch die Bestimmung der unlOslichen Bestandteile. Hierfiir gilt als Regel, 
daB ein guter Lakritzen nicht iiber 25% und wiederum nicht unter 15% 
enthalten darf. 1st das letztere der Fall, so kann man bestimmt annehmen, 
daB der Lakritzen mit Dextrin, Starkezucker und ahnlichen Stoffen ver
falscht ist. Die Bestimmung der unlOslichen Bestandteile laBt sich mit 
ziemlicher Genauigkeit, wie vergleichende Versuche gezeigt haben, ohne 
Filtrieren, Trocknen und Wagen des Riickstandes nach folgendem Verfahren 
ausfiibren. Man last 8 g Lakritzen in 30-40 g destilliertem Wasser, gibt die 
Lasung in einen in Grade geteilten Zylinder, verdiinnt bis zu 50 ccm und 
laBt 12 Stunden absetzen. Jedes Zentimeter triiber Fliissigkeit zeigt 1% 
Unlasliches an. Oder man trocknet Lakritzen bei 100 0 vollstandig aus, 
er darf hierbei nur 17 % verlieren. Der Riickstand nach dem Verbrennen 
darf nicht weniger als 5 und nicht mehr als 11 % betragen. Urn eine Ver
falschung mit Mastikogna, dem waBrigen Auszuge der Wurzel und Aus
laufer der im Mittelmeergebiete wildwachsenden Mas tixd istel, Atractylis 
gummifera, die in Sizilien vorgenommen wird, nachzuweisen, ist zu beachten, 
daB sich im Mastikogna kompaBnadelartige Kristalle von Kalziumoxalat 
vorfinden. N ach Bertola wird Mastikogna wie folgt nachgewiesen: man 
zieht den bei 100 0 getrockneten Succus mit absolutem Alkohol aus, dampft 
den filtrierten Auszug zur Trockne ein, schmilzt mit Natriumkarbonat und 
Kaliumnitrat, lOst die weiBgegliihte Schmelze in Wasser und vermischt mit 
Salpetersaure und Bariumchlorid16sung. Es entsteht, da Mastikogna 
Schwefel enthalt, ein Niederschlag von Bariumsulfat. 

Die eben besprochene Handelsware ist Succus Liquiritiae crudus. 
Wird dieser von den unlaslichen Bestandteilen befreit, heiBt er Succus 
Liq uiri tiae de p ura t us oder ins pissa tus, gereinigter SiiBholzsaft 
oder gereinigter Lakritzensaft. Diese Ware kommt entweder in Ex
traktdicke oder in Pulverform in den Handel. 

Urn das lastige Filtrieren bei der Reinigung zu vermeiden, wendet 
man ein sehr zweckmaBiges Verfahren an. In ein oben offenes, unten mit 
einem Hahne versehenes FaB schichtet man auf dem Boden eine Lage glattes, 
reines Stroh oder Holzwolle, auf diese werden die Lakritzenstangen neb en
einandergelegt, darauf die zweite Schicht Stroh oder Holzwoile, wiederum 
Lakritzen usw. Nun wird so viel kaltes Wasser aufgegossen, daB ailes be-
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deckt ist, und das Faf3 der Ruhe iiberlassen. Nach 24: Stunden zapft man 
die Losung, die vollstandig klar ist, ab und wiederholt das Ausziehen mit 
frischem Wasser, wenn notig, auch noch zum drittenmal. Hierbei ist nur 
die Vorsicht zu beobachten, daf3 man das Wasser beim Nachgief3en vor
sichtig am Rande des Fasses hinablaufen liif3t, damit der unlosliche Schlamm 
nicht aufgeriihrt wird. Die vereinigten Losungen werden nun vorsichtig 
unter stetem Riihren bis zur gewiinschten Dicke bzw. bis zur Trockne 
eingedampft. 

Priifung. 1. Um etwaiges Vorhandenaein von Kupfer festzustelIen, 
herriihrend von dem Eindampfen in kupfernen GefaBen, aschert man 2 g 
gereinigten SiiBholzsaft ein, erwarmt die Asche mit 5 ccm verdiinnter Salz
saUTe, filtriert und fiigt dem Filtrat Natriumsulfidlosung zu. Es darf keine 
Veriinderung eintreten. 

2. Um zu gro.l3en Wassergehal t festzustellen, dampft man eine ge
wogene Menge bei 1000 bis zur Trockne ein, der Verlust darf nur 30% 
betragen. 

3. Der Riickstand nach dem Verbrennen darf hOchstens 11 % betragen. 
Der gereinigte Lakritzen wird vielfach unter Zusatz von Zucker und 

SiiBholzpulver in diinne Stengelchen geformt, Succu s Liq uiritiae depu
ratus in Bacillis, was friiher durch Ausrollen mit der Hand geschah; 
heute, wo die Darstellung gewohnlich fabrikmii..I3ig betrieben wird, pref3t 
man die noch warme, teigformige Masse durch Biichsen mit durchlochertem 
Boden. Auf diese Weise erhalt man zu gleicher Zeit eine ganze Anzahl 
gleichmii..I3ig dicker Stengelchen. Um ihnen grof3eren Glanz zu geben, werden 
sie nach dem Erkalten mit Weingeist bestrichen und dann getrocknet. Zu
weilen setzt man dem Lakritzen noch weitere Arzneistoffe, wie Anisol oder 
Chlorammonium zu. Letztere Art wird unter dem Namen Succus Liqui
ritiae cum Ammonio chlorato, durch Auswalzen in diinne Platten 
und nachheriges Zerschneiden in Pastillenform gebracht. Die Mischung 
mit Anisol wird gewohnlich Cachou pectorale genannt. 

Unter Extractum Liq uiritiae, Extractum Liq uiritiae Radi
cis, Sii.l3holzextrakt, versteht man einen Sii.l3holzsaft, den man durch 
Ausziehen der zerkleinerten Siif3holzwurzel mit kaltem oder kaltem und 
hinterher heif3em Wasser und darauffolgendes Eindampfen bis zur Extrakt
dicke erhalten hat. 

**t Opium. Laudanum. Mec6nium. Opium. 
Papaver somnzjerum. Papaveraceae. Mohngewiichse. 

Orient, auch angebaut. 

Opium ist der, nach der Verwundung unreifer Mohnkopfe aus
flief3ende und an der Luft eingetrocknete Milchsaft. Zur Gewinnung des 
Opiums wird die Mohnpflanze in der Tiirkei, Bulgarien, Persien, Agypten, 
Ostindien und China in sem groBen Massen angebaut, bei uns nur 
zur Gewinnung des Mohnsamens bzw. zur Olbereitung, doch hat man in 
Schlesien aus Mohnpflanzen Opium mit sehr hohem Morphiumgehalt er
halten. Hier und da hat man auch 80nst in Europa Versuche mit der Opium
gewinnung angestellt, namentlich in Siidfrankreich und England. Das 
erhaltene Opium ist sehr gut ausgefallen; doch sind fiir Europa die 
Arbeitslohne zu hoch, als daf3 die Gewinnung jemals lohnend werden 
konnte. Von der Gesamtgewinnung des Opiums gelangt nur ein kleiner 
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Prozentsatz in den europiiischen Handel; der bei weitem groBte Teil 
wird in China und anderen Landern als Berauschungsmittel verbraucht. 
Die Bereitung des Opiums geschieht in der Weise, daB die Mohnkopfe 
wenige Tage nach dem Abfallen der Blumenblatter, wenn ihre anfanglich 
graugrtine Farbe in eine mehr gelbliche tibergeht, mit kleinen mehrklingigen 
Messern entweder senkrecht oder besser wagerecht geritzt werden. Es 
geschieht dies meist abends, nur in Gegenden, wo viel Tau fallt, am Morgen. 
Der anfangs weiBe Milchsaft tritt in kleinen Tropfchen aus den feinen 
Einschnitten hervor, verdickt sich wah
rend der Nacht oder im Laufe des Tages 
und wird dann mit Messern vorsichtig 
abgeschabt und auf Blatter gestrichen. 
Das so gesammelte Opium wird mit 
den Hii.nden zusammengeknetet; und durch 
Bearbeiten mit Holzkeulen in runde, mehr 
oder weniger flache Kuchen geformt. 
Diese werden, um das Zusammenkleben 
zu vermeiden, in Mohnblatter gewickelt, 
mit Sauerampferfrtichten bestreut und 
endlich imSchatten getrocknet (Abb. 510). 

Diese Art der Bereitung und der Be
handlung gilt namentlich fiir das ttir
kische Opium, die Sorte, die neben dem 
persischen fast ausschlieBlich fiir den 
europaischen und namentlich fiir den 
deutschen Handel in Betracht kommt. 

0p···· 
..... 

Abb 510. 
Mohnkopfe zur GewinnungvonQpiumein
geritzt. A unzweckmliBigesenkrecbte Ein
rltzungen. B zweckmaBigere wagerechte 
Einritzungen. op die ausgetretenen Milch-

safttropfen 

Das tiirkische Opium, auch Smyrnaer, Levantiner, klein
asiatisches und Konstantinopeler Opium genannt, wird hauptsach
lich in der asiatischen Tiirkei, in den hOher gelegenen Gegenden Kleinasiens, 
gewonnen. Das kleinasiatische Opium kommt in sehr verschieden groBen, 
300-1000 g schweren Kuchen tiber Smyrna und Ismid nach Konstantinopel 
und von hier aus in Kisten von 68-75 kg in den Handel. Die Aullen
schichten der Kuchen oder Brote sind ziemlich hart, das Innere ist oft noch 
weich, die Bruchflache kornig. Die Farbe ist braun, nach innen etwas blasser. 
Beim volligen Austrocknen, die Warme darf hierbei 60° nicht iibersteigen, 
verliert es 15-25% Feuchtigkeit. 

Es ist nun hart, zerspringt durch einen Schlag mit dem Hammer in Stticke 
mit wachsglanzendem Bruch und laBt sich pulvern. Das Pulver ist hell braun. 
Man unterscheidet vom tiirkischen Opium ein Druggist-Opium (Gueve
Opium), ein Soft-Opium mit bis 14% Morphingehalt und ein Soft
S hip pin g - 0 p i u ill, das besonders zum Rauchen dient. Das Deutsche 
Arzneibuch schreibt das kleinasiatische, das Gueve-Opium vor, das von 
Gueve und Narhilan tiber Konstantinopel in den Handel kommt, liiBt das 
mazedonische aber wohl zu. Es verlangt von bei 60° getrocknetem Opium 
einen Mindestgehalt von 12% Morphin. Auller diesem Opium ftihrt es ein 
o p i u m con c e n t rat u m auf, das es durch Hinzufiigen von Morphin
hydrochlorid auf einen Gehalt von 48-50% bringen liiBt. Und ferner 
ein Opium pul veratum, Opi umpul ver, das infolge von Zumischen 
eines Gemenges von 6 Teilen Milchzucker und 4 Teilen Reisstiirke nur einen 
Gehalt von etwa 10% Morphin hat. Das mazedonische Opium wird 
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in Slidslawien, in Bulgarien und in Griechenland in der Ebene des Wardar 
gewonnen, und kommt liber Saloniki in den Handel (Saloniki-Opium). Es 
enthalt bis 15% Morphin. 

Dasfriihersogeschiitzte iigyptischeOpium, das Opium the baicum, 
woher der alte Name Tinctura thebaica fiir Tinctura Opii kam, kommt 
jetzt nur selten in den Handel und ist von geringem Wert. Es sind 
kleine, abgerundete Kuchen, in Platanenbliitter eingehiillt, von dunkel
lederbrauner Farbe. 

Das per sis c h e Opium kommt meist in dicke, lange Stangen geformt 
und mit Papier umwickelt in den Handel. Die Gewinnung ist dieselbe wie 
beim kleinasiatischen, nur wird der halbfliissige ausgetretene Opiumsaft 
in kupfemen Pfannen eingedickt. Es wird durch Karawanen von Ispahan 
nach Bushire am Persischen Golf gebracht und kommt von hier aus in den 
Handel. Es dient meist zur Herstellung des Morphins, von dem es bis zu 
15% enthiilt. Aus Persien wurden im Betriebsjahr 1920-21 an 365 248 Pfund, 
im Betriebsjahre 1921-22 an 255697 Pfund ausgefiihrt, die Erzeugung 
wird aber auf jahrlich 850000 kg geschatzt. 

Das ostindische Opium, ziemlich verschieden an Wert, kommt nur 
BelteD in den europiiischen Handel, da es entweder im Lande verbraucht 
wird oder nach China geht. Es wird unter Aufsicht der englischen Regierung 
in den Priisidentschaften Benhar und Benares gewonnen. 

Das indische Opium bildet zum Teil 2 kg schwere Kugeln, au.l3en mit 
einer Decke zusammengeklebter Blumenbliitter; die sog. Patnasorte 
dagegen 1 kg schwere, viereckige, mit Papier umwickelte Kuchen oder 
Ziegel. 

Die Gewinnung des Opiums in China selbst wird nach und nach immer 
mehr abnehmen, da laut Kaiserlichem Edikt vom 20. September 1906 
am 20. September 1916 alIer Anbau eingehen sol1te, und Opium von diesem 
Tage an nicht mehr eingefiihrt werden durfte. Dieses Edikt aUGht auch die 
neue Regierung in Kraft zu halten. 

Nicht nur in China sucht man den Opiumgenu.13 bzw. das Opiumrauchen 
zu unterdriicken, sondem eine groBe Anzahl Staaten, darunter Deutschland, 
sind zuerst im Jahre 1909 in Schanghai, dann im Jahre 1912 im Haag und 
auch nach dem Kriege zu einer Internationalen Opiumkonferenz 
zusammengetreten, um liber Regelung der Gewinnung und der Einfuhr von 
Opium, seiner Alkaloide und Zubereitungen unter Einbeziehung des Kokains 
Abmachungen zu treffen. Es wurde beschlossen, die Ausfuhr aIler dieser 
Stoffe nach jenen Liindem, wo die Einfuhr nicht gestattet ist, zu verbieten 
und die Verwendung nur auf den Gebrauch als Heilmittel zu beschriinken. 
Eine vollige Einigung ist jedoch noch nicht erzielt. 

Das in China und Indien gerauchte Opium, das Rauchopium, ist 
ein eingedickter wiisseriger Auszug des aus weiBem Mohn gewonnenen 
Opiums, es ist bedeutend schwiicher als das tiirkische Opium. Die Un
sitte des Opiumrauchens hat sich auch auf Europa iibertragen, vor 
allem Siidfrankreich, doch auch Deutschland ist nicht davon verschont 
gebl1eben. 

Gutes Opium ist frisch innen weich, knetbar, reinbraun, bei liingerem 
Aufbewahren wird es dunkIer, zwischen den Fingem geknetet, erweicht 
es auch jetzt noch. Gekaut fiirbt es den Speichel gelb, nicht braun; an einer 
Flamme entziindet es sich und brennt mit heller Flamme. Geruch widerlich, 
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stark betiiubend; Geschmack ekelhaft, bitter, hinterher beillend-scharf. 
Wasser lOst von ihm bis zu 75%, mit Hinterlassung einer kriimligen Masse, 
zu einer klaren, braunen Fliissigkeit auf, Weingeist bis zu 80%. In der 
verdiinnten Losung gibt Eisenrhlorid eine blutrote Fiirbung; Galliipfel
tinktur, kohlensaure Alkalien bringen weille umfangreiche Niederschliige 
hervor. 

Bestandteile. Infolge zahlreicher Untersuchungen kennt man eine 
ganze Reihe, etwa zwanzig verschiedene Bestandteile. Teils sind ('s Pflanzen
basen, teils indifferente Korper, teils Siiuren. Von wichtigeren Basen sind 
zu nennen: Morphin oder Morphium 1-17%, Narkotin 5-6%, Kodein 
0,75%, Thebain, Papaverin, Narzein usw. Gebunden sind diese an Mekon
siiure und Opiummilchsiiure. Ferner Mekonin, Harz, Fett, Kautschuk, Salze. 

Es betriigt der Morphingehalt bei dem Smyrna-Opium 10-14%, bei dem 
persischen 15%, bei dem iigyptischen 5--6%, bei dem ostindischen 3 bis 
10 %. In europiiischen Sorten, namentlich in deutschen und franzosischen, 
ha t man wohl hauptsiichlich wegen sorgfiiltiger Behandlung bis zu 18% 
gefunden. 

An wend u ng. In der Heilkunde findet das Opium sowohl innerlich, alB 
auch iiu13erlich eine ausgedehnte Anwendung, wenn es auch vielfach durch 
die aus ihm dargestellten, genauer wirkenden Alkaloide, namentlich das 
Morphin, verdriingt wird. Es ist das beliebteste Betiiubungsmittel, Narko
tikum, der Arzte und bei krampfartigen ZufiiIlen, sowie bei Durchfiillen ein 
geradezu unersetzliches Heilmittel. Die aus und mit ihm bereiteten Mischun
gen, Tinkturen, Extrakte usw. sind sehr zahlreirh, haben aber nur rein 
pharmazeutischen Wert. Die Volker des Orients benutzen das Opium als 
Berauschungsmittel, indem sie es in besonderen Opiumpfeifen rauchen. 

Prufung. 1. Zuerst sind Beschaffenheit, Farbe und Geruch mall
gebend. Beim Austrocknen dad es nicht mehr als 8% verlieren, die 
Aschenriickstiinde sollen 6% nicht iibersteigen. 

2. Der mallgebende Bestandteil ist nach dem Deutschen Arzneibuche 
das Morphin, von dem es einen Gehalt von mindestens 12% verlangt. Die 
genaue quantitative Priifung erfordert ziemlich umstiindliche, chemische 
Vorgiinge, zu welchen das Deutsche Arzneibuch eine Anleitung gibt. 

Untu der Bezeichnung Pan top 0 n findet sich ein Opiumpriiparat 
im Handel, das siimtliche wirksamen Bestandteile des Opiums in leicht
lOslicher Form enthiilt. Diesem iihnlich das La u dan 0 n, elDe Vereini
gung des Morphins mit den sonstigen wichtigen Alkaloiden, Narkotin, 
Papaverin, Kodein, Thebain und Narzein. 

Narkophin ist eine Vereinigung des Morphins mit Narkotin, dem 
neben Morphin hauptsiichlichsten Alkaloid des Opiums. 

Gruppe XXI. 

Spongiae. Spongiae marinae. Meerschwamme. 
Eponges. Sponges. 

Die Meer- oder Badeschwiimme gehOren zur Gruppe der sog. Pflanzen
tiere, einer Tiergruppe, wozu auch Seetiere wie Seelilien, Quallen und 
Polypen geziihlt werden. 
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Der ffir uns in Betracht kommende Meer- oder Badeschwamm 
ist, wie er in den Handel kommt, nur das hauptsachlich aus Spongin 
bestehende Skelett eines solchen P£lanzentieres, und zwar von Eusp6ngia 
officinalis. 1m frischen Zustand ist das ganze Skelett nicht nur in 
seinen Lochern mit einer gallertartigen tierischen Masse, der sogenannten 
Sarkode, angefiillt, sondern auch mit dieser ganzlich iiberzogen. Die 
Sarkode zeigt beim Beriihren eine schwach zitternde Bewegung als 
Zeichen des tierischen Lebens. 1m einfachsten Zustand ist der Schwamm 
ein kleines, sackartiges, am Boden festgewachsenes Blaschen, das mit 
kleinen Offnungen durchsetzt ist und einen Mund hat. 1m Innern ist 
dieses Blaschen mit Flimmerzellen ausgekleidet. Unter Flimmerzellen 
versteht man Zellen, die mit Faden besetzt sind, die sich bestandig in 
Schwingungen befinden. Durch die Offnungen tritt Wasser und zugleich 
damit Nahrungsstoff ein. Das Wasser wird durch die Bewegung der Flimmer
faden zur Stromung gebracht und tritt unter Zuriicklassung des Nahrungs
stoffes zum Munde wieder aus. 1m Innern dieser einfachen Korper, dieser 
Einzelpersonen bilden sich bei der Reife Eier, die ausgesto.6en werden 
und sich zu Flimmerlarven entwickeln, zu unreifen Tieren, die sich in 
der Gestalt von den geschlechtsreifen unterscheiden. Sie schwimmen eine 
Zeitlang auf dem Wasser umher, setzen sich dann fest und entwickeln sich 
zu geschlechtsreifen Tieren. Nur wenig Schwamme bleiben aber als Einzel
person bestehen. Gewohnlich werden sie durch Sprossung oder Teilung 
zu ganzen Kolonien, zu Kormen. Durch Umwandlung eiwei.6haltigen 
Protoplasmas bildet sich ein hornartiges, nebenbei auch jodhaltiges Faser
skelett, das diesen Kolonien die verschiedenartige Form und Stiitze gibt. 
Solche Kolonien sind die Badeschwamme. Sie bestehen also aus einer gro.6en 
Menge von Einzeltieren. 

Man findet die Meerschwamme in zahlreichen Arten fast in allen 
warmeren Meeren. Die Hauptfundplatze sind die Kiisten des Mittelmeers 
zwischen den Inseln des griechischen Archipels und an der syrischen und 
Dalmatiner Kiiste bis hinauf nach Triest; ferner im Roten Meer, an der 
marokkanischen Kiiste und im Bahama-Meer. Die Gewinnung geschieht mit 
Ausnahme der Bahamaschwamme vorwiegend durch griechische Schwamm
fischer, an der syrischen Kiiste vor allem durch die Bewohner der 
Sporaden-Inseln Symi, auch Siimbegi genannt und Kalymnos, und zwar 
in den meisten Fallen durch Taucher. Entweder ist der Taucher mit 
einem Taucheranzug und Aerophor ausgeriistet, wodurch ihm von oben 
Luft zugefiihrt wird. Dann kann er lange Zeit, bis zu einer Stunde, unter 
Wasser bleiben, oder aber er nimmt einen mit einer Leine versehenen 
Stein in beide Hii.nde, springt ins Wasser, nimmt den Stein unter 
den Arm, bnn so aber nur etwa drei Minuten unter Wasser bleiben 
und wird an der Leine herausgezogen. Als Verstandigungsmittel dient 
ein kraftiges Ziehen an der Leine. N ur dort, wo die Schwamme in 
seichterem Wasser wachsen, geschieht die Gewinnung durch Losrei.6en 
mittels eines rechenartigen Werkzeuges, das, an einem Tau befestigt, iiber 
den Meeresboden hingeschleift wird, die Schwamme fallen hierbei in ein 
mit dem Rechen verbundenes Netz. Oder man rei.6t sie mittels langer 
vierzinkiger Harpunen los. Die Schwamme, die eine tiefdunkle Farbe zeigen, 
werden sofort durch Klopfen, Kneten und wiederholtes Waschen von der 
Sarkode gereinigt, im Sonnenlichte gebleicht, damit sie hell werden, und 
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ofter hinterher durch Sand beschwert, ein Verfahren, das beim Einkauf sehr 
zur Vorsicht mahnt. J e nach ihrem Wert unterscheidet man eine ganze 
Reihe verschiedener Sorten, von denen die geschatztesten, besonders fein
locherigen von der syrischen Kiiste, aber auch von Agypten stammen. 
Ihnen am niichsten stehen die griechischen, dann folgen die Istrianer 
Schwiimme, denen die aus dem Hoten Meer und Dalmatiner ungefiihr gleich
wertig sind. Geringer und vielfach hart sind die Marokkaner, ebenfalls die 
meist gro13locherigen Bahamaschwamme, die noch ofter den Fehler haben, 
dall sie am Boden, d. h. an der Stelle, wo sie am Felsen fest sallen, dunkel
braun gefarbt sind. Doch kommen auch von amerikanischen Schwiimmen, 
hauptsiichlich von Kuba, bessere, feinlocherige und weichere Sorten in den 
Handel, z. B. die Hardheadschwamme von den Bahamainseln, die Schaf
woll-, Velvets-, Reef-, Cayos finos- und die Grasschwiimme von Kuba. 
Die Bahamaschwiimme werden mitunter feucht zusammengeprellt und dann 
getrocknet. Dieses Verfahren hat den Vorteil, daB die Schwiimme beim 
Versand wenig Platz einnehmen, dafiir aber den Nachteil, daB man ihren 
Wert nicht fmher beurteilen kann, als bis sie aufgeweicht sind. Sie sind 
hiiufig kugelig zugeschnitten. Die dunkelbraune Farbung der Bodenflache 
kann man dadurch ziemlich beseitigen, daB man sie langere Zeit in eine 
OxalsiiurelOsung von 2% legt und dann auswiischt. Die Mittelmeerschwiimme 
kommen teils lose, in Kisten oder Ballen verpackt, teils nach Venezianer 
Art aufgereiht oder nach Triester Art aufgeschniirt in den Handel. Die 
feinsten Schwiimme heillen gewohnlich Champignons, sie sind sehr fein
lOcherig, weich, von schOner Form und heller Farbe. ])ann folgen die 
Damenschwamme (Levantiner) und die Zimokka- oder Zemokkaschwamme, 
letztere sind meist dunkler und harter, und schlie13lich die groBlOcherigen 
Pferdeschwamme. Samtliche Sorten werden dann nach GroBe und Form 
geschieden, zuweilen auch gebleicht und gereinigt in den Handel gebracht. 

Die Hauptplatze fiir den Schwammhandel sind Smyrna, Triest, Venedig, 
Genua, Livorno und Marseille, und zwar sind es meistens griechische Handels
hauser, die das Schwammgescha£t betreiben. 

Fiir den eigenen Einzelhandel tut man gut, die besseren Sorten der 
Schwiimme selbst zu reinigen und zu bleichen; sie gewinnen dadurch so 
sehr an Aussehen, daB sich die verhaltnismal3ig geringe Miihe durch bessere 
Preise reichlich lohnt. Selbst die guten Sorten sind ungereinigt mit einem 
feinen kalkigen Oberzuge versehen, der sie hart macht. Auch sind vielfach 
im Innern groBere kalkige Gebilde und Korallenstiickchen eingebettet, 
die sich selbst durch anhaltendes Klopfen nicht entfernen lassen. Um 
sie von diesen Kalkteilen zu befreien, legt man die Schwamme 24 Stun
den in mit etwa 2% Salzsiiure versetztes Wasser; dann werden sie so 
lange ausgewaschen, bis weder durch Geruch noch durch Lackmuspapier 
die geringste Spur von Saure nachweisbar ist. Die Schwamme erscheinen 
jetzt bedeutend weicher. Zum Bleichen benutzt man sehr ver
Bernadene Verfahren, das beste ist, daB man die Schwamme in etwas 
angesiiuertes Wasserstoffsuperoxyd legt. Doch ist dieses Verfahren, 
das die Schwiimme nicht im geringsten angreift, ziemlich teuer, so dall 
man es nur bei den feineren Sorten anwendet. Wenig empfehlenswert ist 
das Bleichen mit Chlor oder schwefliger Saure; selbst bei der grollten Vor
sicht werden die Schwiimme hierdurch nach einiger Zeit miirbe und briichig. 
Gute Erfolge dagegen erzielt man durch Kaliumpermanganat. 

Buchheiater·Otterabach. I. 15. Aun. 38 



594 Sp6ngiae. Meerschwamme 

Man verfahrt hierbei folgenderma13en: Die entkalkten Schwamme werden 
zuerst in eine Losung von Kalium hypermanganicum (2-3 + 1000) gelegt; sie 
werden hierin dunkelbraun, und zwar infolge der Abscheidung von Mangan
superoxydhydrat, MnO(OH)2' Nach einigen Stunden bringt man sie in ein Ge
misch von 1-2 Teilen Salzsaure und 100 Teilen Wasser, dem man Ofter auch 
N atriumthiosulfat zufiigt, und la13t sie hierin eine Nacht hindurch liegen. J etzt 
erscheinen sie bla13gelb, oft fast wei13 infolge der Entstehung von Manganchloriir 
bzw. Manganosulfat; nun driickt man sie zuerst gut aus, am besten und be
quemsten, indem man sie durch eine Wringmaschine gehen la13t, spiilt, driickt 
wieder aus und wiederholt diesen Vorgang, bis aIle Saure entfernt ist. Man ver
Buche nicht etwa die letzten Spuren der Saure durch ein verdiinntes Alkali zu 
entfemen; die Schwamme werden dadurch sofort wieder dunkier gefarbt. 

Friiher wurden aus den Schwammen noch verschiedene andere Zu
bereitungen hergestellt, die jetzt nur noch selten Verwendung finden. 

Hierzu gehOren: 
Spongia cerata, Wachsschwamm, Eponge a Ia eire. Fein

lOcherige, gereinigte Schwamme werden in geschmolzenes Wachs getaucht 
und dessen Dberschu13 durch Pressen zwischen erwarmten Platten entfernt. 
Nach dem Erkalten nimmt man die flachgedriickten Stiicke heraus und be
freit sie von etwa noch anhaftendem Wachs. Sie werden in Wunden zu deren 
Erweiterung geIegt. 

Spongia compressa, Pre13schwamm, Eponge ala ficelle. Man 
formt angefeuchtete, fingerlange und etwa 3 em breite Stiicke gereinigter 
Schwamme mittels kraftiger Umschniirung mit Bindfaden in Stengel von der 
Dicke einer Bleifeder. In dieser Umhiillung werden sie getrocknet und auf
bewahrt. Sie dienen nach Entfernung der Schnur zur Erweiterung von 
W undkanalen. 

Spongia fluviatilis, Spongia lacustris Flu13schwamm, 
Bad i a g a von Ephydatia fluviatilis bzw. Spongilla lacustris abstammend, 
wird aus Sii13wasser gewonnen. Es sind 16cherige zu der Familie der Spon
gilliden gehOrende Gebilde von griiner oder geIbIicher Farbe und ver
schiedener Form, kuglig oder verzweigt oder eine formlose Masse bildend. 
Geruch fischig. Getrocknet sind sie den Badeschwammen ahnlich. Das 
Skelett besteht aus Kieselsaure. 

Be s tan d t e i I e. Bis zu 60% Kieselsaure. 
An wen dun g. Abgesehen von der homoopathischen Verwendung, als 

Volksheilmittel innerlich una au13erlich gegen aIle moglichen Krankheiten. 

Sp6ngia tosta oder Sp. usta oder Carbo Sp6ngiae. Schwammkohle. 
Eponge brmee. 

Der Schwamm besteht in seiner ganzen Masse aus einem eigentiimlichen 
eiwei13ahnlichen, jodhaltigen Stoff, der au13er den Kalksalzen auch aIle iibrigen 
im Meerwasser vorkommenden ChIor- und Bromverbindungen des Natriums 
und Magnesiums enthait. AHe diese Verbindungen bleiben in der Kohle 
zuriick, die neben 30-40% reiner Kohle etwa 2% Natriumjodid, etwa 32% 
Kalziumkarbonat usw. enthalt. Man bereitet sie durch schwaches Rosten 
der gereinigten Schwammabfalle, am besten in einer Kaffeetrommel, bis sie 
sich leicht zu einem braunschwarzen Pulver zerreiben lassen. Die Kohle 
kommt als Kropfschwamm in den Handel und galt friiher im besonderen 
als Heilmittel gegen Kropf und andere Driisenerkrankungen. 
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Luffaschwamme. Eponge vegetale ou 'forchon vegetale. 
Die unter diesem Namen in den Handel kommende Ware hat mit 

den wirklichen Schwammen nichts weiter gemein, als daB sie zu denselben 
Zwecken benutzt wird. Man verwendet sie allerdings weniger als Wasch
schwamm, sondern wegen ihrer groBeren Harte mehr zum Hautreiben, 
um reichlich Blut in die Haut zu bringen. Sie besteht aus dem Fasergewebe 
der gurkenartigen, 15-60 em langen Friichte verschiedener Luffa- oder 
Momordica-Arten, namentlich von Luffa aegyptiaca, nach anderen Mo
mordica luffa, aus Agypten und Luffa petola von China, Japan und Kochin
china. Die Friichte werden einige W ochen an einen warmen Ort gelegt, 
bis sie faulen, dann wird die Oberhaut abgezogen, das Fruchtfleisch durch 
Klopfen und Auswaschen in flieBenden Gewassern von dem Fasergewebe 
entfernt, und dieses bildet dann nach dem Trocknen ein dichtes, gelbgraues 
Gewebe von der urspriinglichen Form der Friichte. 

Gruppe XXII. 

Tiere, Tierteile und Tierausscheidungen. 
Die Gruppe dieser Drogen wird immer kleiner, wahrend in friiheren 

J ahrhunderten eine ganze Reihe verschiedener Stoffe, oft der ekelhaftesten 
Art, aus dem Tierreiche benutzt wurden. Wir erinnern nur an den kalkigell 
Hundekot, der als Graecum album Verwendung fand, ferner an Fuchs
lungen, Wol£slungen, Kellerasseln, Kroten, Vipern, Skorpionen und der
gleichen mehr. Sie alle bildeten sehr geschatzte Volksheilmittel, die in 
friiheren Jahrhunderten auch von Arzten nicht verschmaht wurden. Noch 
heute spielen sie zum Teil im Arzneischatze der Landieute eine gewisse Rolle, 
selten aber mogen sie noch in Drogenhandlungen zu finden sein. 

** Blatta orientalis. 
Schwaben. Russen. Kakerlaken. Schwarze Tarakanen. Kiichenschaben. 

Blatte. Cancrelat. Cockroach. Black beetle. 
Dieses zur Familie der 

Geradfliigler gehOrige Insekt, 
als eine der tastigsten Haus
plagen bckannt, wird mit
unter als Mittel gegen die 
Wassersucht angewendet. 
Und zwar wird hierzu die 
groBe schwai'zbraune Art 
verwendet (Abb. 511). Die 
Tiere werden getrocknet und 
in gut geschlossenen GIas
flaschen aufbewahrt. Sie 
enthalten einen kristallini
schen Stoff, den man Anti
hydropin genannt hat. Man 
verwendet sie teils als Pul
ver, teils als Tinktur. 

Abb. 511. Blatta orientallB. 
Links ,das Minncht'n, rechts das Welbchen. 

3S· 
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**t Cantharides. Spanische Fliegen. Blasenkiifer. Pflasterkiifer. 
Mouches d'Espagne. BUsting flies. Spanish flies. 

Lytta lJtsicae6ria. 
Siideuropa. 

Der genannte Kafer aus der Familie der Meloideae ist im siidlichen 
Europa, namentlich in Siidrullland, Ungarn, Spanien und Italien heimisch; 
jedoch kommt er in einzelnen Jahren oft in gro1len Schwarmen auch nach 
Siid-, seltener nach Norddeutschland. In den Handel kommt er vor aHem 
aus Ru1lland und Ungarn. 

Er wird von Mai bis Juni gleich nach Sonnenaufgang, weil er durch 
die Nachtkalte leicht erstarrt, durch Schiitteln von den Baumen gesammelt, 
und zwar sind es hauptsachlich Eschen, Holunder, Geillblatt, Rainweiden, 
auf die er sich zu seiner Nahrung niederla1lt, und die er oft dicht bedeckt. 
Die halberstarrten Kafer werden nach dem Einsammeln in weithalsige 
Flaschen getan, mittels einer kleinen Menge Ather oder Schwefelkohlenstoff 
getotet, dann durch Sonnenwarme oder durch eine 40° C nicht iibersteigende 
kiinstliche Warme getrocknet, bis sie sich zwischen den Fingern leicht zerreiben 
lassen, und dann sofort in festschlie1lende Glas- oder Blechgefa1le verpackt. 

B 

Der Kafer ist fast zylindrisch, 1,5-3 cm lang 
und 5-8 mm breit, griingoldig-glanzend, mit 
schwarzen Fiihlfaden und von eigentiimlichem, un
angenehmem, etwas betaubendem Geruch. Der 
Geschmack ist anfangs etwas fettig, spater etwas 
brennend (Abb. 512). 

Die Spanischen Fliegen werden am meisten 
in den mittleren und groJleren Sorten geschatzt. 
In nicht gut schlieBenden GefaBen ziehen sie 
leicht Feuchtigkeit aus der Luft an und sind 
dann dem WurrofraJle ganz besonders ausgesetzt; 
vollkommen trocken und in gut schlieBenden 
Flaschen halten sie sich hingegen lange Zeit. 
Verwechslungen sind bei der eigenen Form und 

Abb. 512. Lytta veslcatoria. Farbe der Kafer nicht gut moglich. 
e Eler, natUrliche GrbOe. Bestandteile. Derwirksame Bestandteil der 

Kanthariden ist das Kantharidin, auch Kantha
ridinsaure genannt, da es sich mit Basen verbindet. Das Kantharidin, wo
von mindestens 0,7% vorhanden sein sollen, ist in atherischen und fetten Olen 
loslich; sehr schwer loslich in Weingeist und Ather; es bildet kleine, weiche, 
weiBe Kristallschuppen, die bei hOheren Warmegraden schmelzen und dann 
unverandert sublimieren. Es besitzt einen ungemein brennenden Geschmack 
und eine sehr stark reizende Wirkung auf die Haut und die Nieren. Auf die 
Haut gebracht, zieht es Blasen, die mit einer blutwasserigen, serosen, leicht 
in Eiterung iibergehenden Fliissigkeit gefiillt sind. Wegen dieser Wirkung, 
die namentlich bei den Schleimhli.uten der Nase und der Augen von schlim
men Folgen sein kann, ist beim Pulvern der Spanischen Fliegen. sowie 
beim Abwiegen von Kantharidin die groBte Vorsicht anzuwenden. 

Anwendung. AuBerlich in den verschiedensten Formen als Zusatz, 
teils in Pulverform, teils in iitherischem oder Olauszug, zu P£lastern, Sal~ 
ben usw.; ferner, wegen ihrer anregenden Wirkung auf die Kopfhaut, als 
Zusatz zu Haarsalben, Pomaden und Haarwiissern. Innerlich in sehr kleinen 
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Gaben aIs harntreibendes, diuretisches Mittel. Das kantharidin
saure Kalium im besonderen gegen Gicht und GliederreiBen. 

Seine Wirkung auf die Geschlechtswerkzeuge ist nur eingebildet, die 
eintretenden Erscheinungen sind nur ein Beweis schwerer Erkrankung 
der Harnwerkzeuge infolge der Anwendung des Kantharidenpriiparates, 
die zu den allerschlimmsten Folgen fiihren kann. So ist vor den im Han
del vorkommenden sog. Lie be s per len dringend zu warnen; sie ent
halten entweder gepulverte spanische Fliegen oder Kantharidin, von dem 
schon wenige Milligramm todlich wirken konnen. 

Es kommen iiber England und Hamburg vielfach gro.l3ere Mengen 
der chinesischen Kanthariden in den Handel; ihr wissenschaftlicher 
Name ist Mylabris Cichorei. Sie sind etwa von gleicher Gro.l3e wie die 
gewohnlichen, dunkelgelb, mit schwarzen, bandartigen Zeichnungen, und 
werden von den chemischen Fabriken zur Darstellung des Kantharidins 
gern gekauft, da sie gro.l3ere Mengen davon enthalten aIs die vom deutschen 
Arzneibuche vorgeschrie benenKanthariden.Die Hauptmiirkte dieser Ware sind 
Sizilien, Ungarn und vor allem die Messen von Poltawa und Nishny N owgorod. 
Sie kommen in Holzfiissern von verschiedenem Gewicht in den Handel. 

Coccion~IIa. KoscheniUe. Co chenilles. Cochineal. 
060ctIB cacti. SchiJdliUIIB. 

Mexiko. Oat· und Westindien. kanarische Inseln. 

Die Koschenille des Handels besteht nur aus den getrockneten Weib
chen der sog. NopaIschildlaus, und zwar nur von geziichteten Tieren. Wilde, 
sog. Feld- oder Waldkoschenille, Cochenille sauvage ou silvestre, 
ist sehr klein und arm an Farbstoff. Die Schildlaus, urspriinglich nur in 
Memo heimisch, ist jetzt nach den verschi~densten Gegenden verpflanzt 
und lebt, iihnlich unseren Blattliiusen, a:uf Kaktusarten, namentlich auf 
Opu.ntia coccionelHfera, o. tuna usw. Diese werden in eigenen Giirten, 
sog. Nopalerien angepflanzt und nach einigen Jahren mit triichtigen Weib
chen der Nopalschildlaus besetzt. Alsbald bedecken sich die Pflanzen 
hauptsiichlich mit den anfangs sehr kleinen, ungefliigelten Weibchen, die 
Miinnchen sind weit kleiner als die Weibchen und gefliigelt; auf 2000 bis 
3000 Weibchen soll erst ein Miinnchen kommen. Die jungen Tierchen 
kriechen auf den Pflanzen lebhaft umher, setzen sich dann aber nach etwa. 
vier Wochen mittels des SaugrUssels auf der Pflanze fest und schwellen 
jetzt, nachdem sie befruchtet, immer mehr an (Abb. 513 und 514). Nach etwa 
sechs W ochen, kurz vor der vollen Entwicklung, werden die Tierchen mit 
Pinseln vorsichtig abgebiirstet und getotet. Es geschieht dies entweder 
durch hei.lle Wasserdiimpfe, oder durch Eintauchen der in Korben befind
lichen Insekten in kochendes Wasser, oder nur durch trockene Warme. 
Nach dem vollstiindigen Trocknen erscheint die Koschenille entweder 
schwiirzlich, wenn sie durch Wasser, oder siIbergrau, wenn sie durch trockene 
Warme getotet ist. Es finden jiihrlich zwei bis fiinf Ernten statt; man 
liiJ3t beim jedesmaIigen Absammeln zum Zwecke der Fortpflanzung einen 
kleinen Teil der triichtigen Weibchen auf den Pflanzen sitzen. Die erste 
Ernte Iiefert die geschiitzteste Sorte, Sacatilla oder Zacatilla genannt. 

Von den verschiedenen Sorten sind zu nennen: Honduras- oder 
Gua.temala - Koschenille in den drei Sorten Zacatilla. Jaspeada und 
Renegrida. Von Verakruz - (Mexiko-)Koschenille gibt es ebenfalls drei 
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Sorten. Diese drei Arten kommen in Ballen von 80---100 kg in den Handel 
und haben eine dreifaehe Verpackung: zuerst ein graues Gewebe, dann Tier-

Abb.513. KoacbeniUe-Felgen-Kaktu8 mit darauf81tzenden NopalschiidlAuaen. 

haute und schlieIllich Matten. Te neriffa-Koschenille ist schwarzlich oder 
silbergrau und ist in Sacken von 20-30 kg verpaekt. Die wenig gesehatzte 
Java-Koschenille ist klein und schwarzlich und kommt fiber Holland 

in blechernen Kisten von 4~60 kg in den Handel. 
Die Koschenille ist fast eiformig, unterseits flach 

oder ein wenig ausgehohlt, oben gewolbt, quer ge
rie£elt, grau bis schwarzlich, in den Furchen weill
bestaubt. Zerrieben gibt sie ein rotbraunes Pulver. 
Geruch und Geschmack wenig hervortretend. 

Beata nd teile. Neben unwesentlichen Be
standteilen enthiUt die Koschenille 4G-60% roten 
Farbstoff, Karmin (s.d.). Dieser ist eine schwache 
Saure, die sich mit Alkalien zu schOn gefarbten 
roten bis violetten Losungen verbindet; mit Ton

Abb.514. K08chenllle-Laua. erde und Metallsalzen gibt sie vielfach unlosliche 
w weibliche. m mAnnllche 

3fach vergrollert. Verbindungen, sog. Lacke, wie Florentiner Lacke u!:!w. 
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Die wei.Be Bestaubung besteht aus einem wachsartigen Karper, dem 
Kokkozerin. 

Anwendung. Innerlich fast nur mit Kaliumkarbonat als Mittel 
gegen Keuchhusten; sonst zum Farben von Zahnpulver, Zahntinkturen usw. 
Technisch in groBen Mengen in der Farberei, wo sie selbst durch die Teer
farben nicht verdrangt worden ist. J edoch hat ihre Einfuhr bedeutend 
abgenommen. 

Priifung.1. Koschenille wird bei ihrem hohen Preise vieI£ach verfalscht. 
am haU£igsten durch kleine Steinchen, Bleischrot und Tonkiigelchen. Der
artige Verunreinigungen sinken in Chloroform zu Boden, wahrend Kosche
nille obenauf schwimmt. Auch durch Schlammen mit Wasser lassen sie 
sich ziemlich leicht trennen; hierbei laBt sich auch eine kiinstliche weil3e 
Bestaubung durch Talk, BleiweiI3 oder ahnliche Stoffe erkennen. 

2. Eine genaue Farbstoffprobe wird erreicht, wenn man den wasserigen, 
mittels ganz verdiinnter KaIiIauge (5 + 100) hergestellten Auszug (1 + 100) so 
lange mit einer 1 prozentigen Lasung von gelbem Blutlaugensalz versetzt, 
bis die purpurrot gefarbte Lasung ganzlich gelbbraun geworden ist. Eine 
anerkannt gute Sorte muB dabei zur Vergleichung dienen. 

3. Der Aschengehalt einer guten Ware soIl nicht mehr als 6% betragen. 
Friiher wurde ader der Nopalschildlaus auch noch die Kermes

schildlaus, als Kermes oder Alkermes, viel benutzt. Sie stammt von 
Coccus ilicis, die in GriechenIand und Kleinasien auf der Kermeseiche lebt. 
Sie ist ihres geringen Farbstoffes wegen jetzt weniger im Gebrauch. 

Formieae. Amelsen. Fourmls. Ants. 
Form'oa rUja. Hautfliigler. 

Wiilder der gemiilligten Zone. 

Es sind die ungefliigelten, geschlechtslosenArbeitsameisen,dieDrohnen der 
braunen Waldameise, die namentlich in Nadelholzwaldern einen oft 1 m hohen 
Bau errichten. Man fangt sie, und zwar hauptsiichlich in Finnland und RuB
land, indem man neben dem Bau Flaschen eingrabt, in deren Halsoffnung 
man ein wenig Honig oder Sirup eingestrichen hat. Die Ameisen fallen hinein, 
und man tatet sie durch etwas!ther. Sie kommen hauptsachlich von Finnland 
in Sacken von 20-25 kg in den Handel. Als beste Ware wird be son d e r s 
fei ngesie bte, ha ndgelese ne, stielfreie gehandelt. Sie enthalten 
neben Ameisensaure Spuren von atherischem 01 und dienten friiher zur Be
reitung der Tinctura bzw. des Spiritus Formicarum. Nach dem Deutschen 
Arzneibuche wird dieser durch eine Lasung von Ameisensaure in W eingeist und 
Wasser erseh;t. Die weit graBeren weiblichen Ameisen legen bis zu 7000 Eier 
in der GraBe des weiBen Senfs. Aus diesen schliipfen nach einigen Tagen 
kleine Maden, fuI3lose Larven, die sich spater in zylindrisch-eiIormige ruhende 
Puppen verwandeln; aus ihnen schliipft wiederum das vollstandig entwickelte 
Insekt aus, das mit aus dem Niihrstoffe. den die fressende Larve angesammelt 
hat, entstanden ist. Diese Puppen werden ilJl Handel fiilschIich alsAmeisen
eier, Ova 1!'ormicarum, bezeichnet, richtiger ware Personae For
m i car u m, und dienen zum Fiittern der Stubenvagel und Goldfische. Sie 
werden auf folgende Weise gesammelt: Man grabt wahrend der MDnate Mai bis 
August in der Nahe von Ameisenhaufen an einer sonnigen Stelle eine 
kJeiIle Vertiefung, die man dUTCh Reisig beschattet, sticht nun mit einem 
Spaten tief in den Ameisenhaufen hinein und wirft den Inhalt des Baues 
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daneben in die Sonne. 'Die Ameisen haben das Bestreben, die Puppen zu 
retten, und tragen sie in die Vertiefung. 

Helices et Limaces. Schnecken. Escargots. Lima\lons. Snails. 
Friiher wurden sowohl die Weinbergschnecke, Helix pomatica, als 

auch die schwarze und graue Wegschnecke, Arion empiricorum, zur Be
reitung des Schneckensafts, Sirupus Limacum, benutzt. Man liel3 
zu diesem Zwecke die 8chnecken mit Zuckerpulver in einem Durchschlage 
sich totlaufen. Die abfliel3ende schleimige Fliissigkeit wurde unter weiterem 
Zusatze von Zucker zu 8aft gekocht. Heute wird wohl der Schneckensaft 
durch Altheesirup oder weiBen Sirup ersetzt. 

Hirudines. Blutegel. Sangsues mMicinales on oflicinales. Leeches. 
Sanguiatlga medicindlia. S. o/licindlia. Nacktwiirmer. 

Erstere in Deutschland, letztere in Ungarn. 

Die beiden oben genannten Sorten, der deutsche und der ungarische 
Blutegel, finden sich in stehenden Gewassern oder im Moorgrund vom Mai 
bis Oktober (Abb. 515). Wahrend der kalteren Monate ziehen sie sich tiefer 

$ 
8S 

Abb. 615. 
S m Sanguisuga medicinalis. So Sanguisuga officinalis 

s Mundsaugnapf, S8 derselbe aufgescblitzt und ausgebreltet. 

in den Erdboden zuriick. 
Viel£ach werden sie auch 
kiinstlich in eigenen Blut
egelteichen gezogen und 
hier zweimal im Jahre mit 
friRchem Blut gefiittert, das 
man in Blasen in das Wasser 
hangt. Der deutsche Blut
egel tragt auf dem Riicken 
auf meist graugriinem oder 
olivgriinem Grunde sechs 
rostrote, schwarz gefleckte 
Langsbinden. Die gelb
griine, hellere Bauchflache 
ist schwarz gefleckt, 

Der ungarische Blut
egel tragt auf dem Riicken 
sechs breitere, gelbe, durch 
schwarze Punkte oder oft 
groBere schwarze Stellen 
unterbrochene Liingsbin
den. Die hellgriine, schwarz 
eingefaBte Bauchflache ist 
nicht gefleckt. 

Versandt werden sie in feuchter Moorerde, oder in nassen Leinwand
sii.ckchen; doch ist hierbei eine Kalte unter - 8° und eine Warme iiber 
+ 20° zu vermeiden. 

Man bewahrt sie am besten in glasernen oder irdenen Gefal3en auf, 
die zu einem Drittel mit Wasser gefiillt sind; in diese legt man Torfstiicke 
in der Weise, dal3 sie aus dem Wasser hervorragen, so daB die Egel beliebig 
im Wasser oder auBerhalb desselben sein konnen. Das GefaB wird dann mit 
Leinwand iiberbunden und an einem kiihlen Ort aufbewahrt. Das Wasser 
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ist, sobald es triibe wird, durch frisches von gleicher Wii.rme zu ersetzen. 
Ebenso sind kranke oder tote Blutegel sofort zu entfemen. Auch das 
Hineinlegen von mit griinen Algen bewachsenen Steinen bewii.hrt sich, 
nur mu.B dann das Gefii..B an helles Tageslicht gestellt werden. U m sich zu 
iiberzeugen, da.B der Egel noch nicht gesogen hat, bringt man ganz wenig 
Essig an den Mund, der Egel darf jetzt kein Blut abgeben. Will man 
emen Blutegel am Saugen hindern, so muIl man etwas Salz auf ihn streuen. 
Zum Stillen der Blutung nach dem Saugen verwendet man kaltes Wasser 
oder Eis. Bei Anwendung von warmem Wasser tritt Nachblutung ein. 

Der RoBegel ist auf dem Riicken nicht gestreift, sondem unregelma.Big 
mit Punkten versehen. 

Meloes maj8J.es. Maiwiirmer. Meloes. 
Mo.oe ma;dli8. M. 'P"o8carab~u8. Oole6pterae (Meloidea,e). 

Die Maiwiirmer sind Kafer mit sehr kurzen Fliigeldecken, unter denen 
der eiformige, dicke Hinterleib weit hervorragt. Die Fliigeldecken sind 
schwarzblau oder blaugriin, der Hinterleib bei der letzten Art veilchenblau 
mit gelb gesprenkelten Ringen. M. majalis ist kleiner, mit roten Riicken
einschnitten 0,5-1,0 cm dick, 2,0---3,5 cm lang. Beim Beriihren geben sie 
einen scharfen, gelben Saft von sich. Sie werden in Honig aufbewahrt und 
gaIten eine Zeitlang als Mittel gegen die Hundswut. Sie enthalten einen 
scharfen, dem Kantharidin ii.hnlichen Stoff, diirfen daher nur in kleinen 
Mengen gegeben werden. 

Stfncus marfnus. Meerstinz. Stenzmarln. 
St£nCUB olficindliB. AmpMbiae. 

Agypten. 

Das eidechsenartige Tier lebt in den Wiisten Agyptens und Arabiens, 
wird 10-20 cm lang, ist brii.unlichgelb, mit weiBlichen und braunen Flecken 
gezeichnet. Der kurze, kegelformige Kopf ist mit Schildem, der Leib mit 
Schuppen bedecktj die vier Fii.Be sind fiinfzehig. Das Tier wird ausge
nommen, dann getrocknet und in Lavendelbliiten aufbewahrt. In vielen 
Gegenden als den Geschlechtstrieb reizende!l Mittel, als Aphrodisiacum 
bei Tieren gebrii.uchlich, obgleich man keine Bestandteile kennt, die irgend
wie in dieser Beziehung wirken konnten. 

Tierteile. 

Colla Piscium oder Ichthyocolla. Hausenblase. 
Colle de poisson. Ichthyocolle. Isinglass. 

Die Ware stammt durchaus nicht, wie der Name sagt, nur von Hausen, 
sondem von einer ganzen Reihe von Fischen aus der Gattung Acipenser. 
Die hauptsii.chlichsten sind Acipenser stUrio, der Storj A. huso, der Hausen; 
A. Giildenst&edtii, der Osseterj A. ruthenus, der Sterlettj doch kommen 
bei den geringen Sorten auch die Blasen von Silurus, Welsarten, zur Ver
wendung. Die Hausenblase ist die gereinigte und getrocknete Schwimm
blase obengenannter Fische, und es ist vor allem Ru13land, das die Haupt
menge und die besten Sorten davon liefert. Die Fische steigen zur Laich
zeit in den gro.Ben Stromen des Schwarzen und des Kaspischen Meeres, 
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namentlich im Don, Dniepr und in der Wolga auf und werden dann im 
Innern RuB lands gefangen; auch einige siidsibirische Strome liefern be
deutende Mengen. Die Schwimmblasen werden zuerst aufgeEChnitten, 
gereinigt, mittels Nagel auf Bretter ausgespannt, von der auBeren silber
glanzenden Schicht befreit und dann zwischen Leinwand gelegt, an der Sonne 
getrocknet. Dieses Verfahren liefert die Hausenblase in Blattern; die friiher be
liebte Lyraform wurde durch Zusammenrollen der halbtrockenen Blasen her
gestellt; durch Dbereinanderlegen und Walzen erhielt man die sog. Buchform. 
Hausen blase kommt auch vielfach durch Maschinen in feine Faden zerschnitten 
in den Handel, Colla Pisci u min Filis. Die Blasen der im Winter gefange
nen Fische sollen in Schnee vergraben und erst nach dem Auftauen imFriihjahr 
verarbeitet werden; die Ware wird dadurch weiBer und besser von Aussehen. 
Leider wird die Hausenblase viel£ach auch durch schweflige Saure gebleicht, 
wodurch sie an Klebkra£t verliert. Die Losung einer so gebleichten Hausen
blase zeigt mit Chlorbarium eine deutliche Schwefelsaurereaktion. Die 
russische Hausenblase kommt iiber Nishnij Nowgorod und St. Petersburg 
in den Handel. Die gangbarsten Sorten sind Saliansky, Beluga, Samovy 
oder Samowa, Assetrowa usw. Die Verarbeitung, das sog. Braken, geschieht 
vielfach erst in St. Petersburg, wohin die Ware im rohen Zustande gebracht 
wird. 

Auch von Nordamerika (Hudson) kommt Hausenblase in groBen 
Mengen, aber von geringerem Wert in den Handel; sie solI fast nur vom 
Stor gewonnen werden. Auch Brasilien, China, Japan und Ostindien liefern 
einiges, aber von mangelhafter Beschaffenheit. Die Fischblasen sollen nur 
wertvoll sein, solange der Fisch in flieBendem Wasser sich aufhalt. Die 
Blasen der Store usw., welche in Salz- oder brakigem Wasser gefangen werden, 
sind diinn und wertlos. So sind z. B. die Blasen der Elbstore kaum zu ver
werten. 

Gute Hausenblase muB fast weiB, nur wenig gelblich sein, in kaltem 
Wasser quillt sie nur auf, in heiBem dagegen muB sie sich mit Hinterlassung 
von hOchstens 3% weiBer Faden vollstandig auflosen; ebenso verhiilt 
sie sich gegen warmen, verdiinnten Weingeist. Die wasserige Losung muB 
geschmacklos und fast ohne Geruch sein, vor allem dad sic nicht, wie die 
amerikanische Hausenblasc, fischig riechen. 

Bestandteile. Etwa 70% tierischer Leim und 4-5% Mineral
bestandteile. 

Anwend ung. Zur Darstellung des Hautpflasters, des englischen Pfla
sters, des Glas- und Porzellankitts, ferner von Gallerten, indem 1 : 50 noch 
eine gute GalleTte gibt, endlich als Klarmittel fiir Bier und Wein. 

Der unter dem Namen Fischleim in den Handel kommende, dick
fliissige Klebstoff wird, namentlich in Norwegen, durch Auskochen von 
allcrlei Fischteilen, Eingeweiden, Schwimmblasen usw. bereitet. Das Syn
detikon ist eine dicke ZuckerkalklOsung. 

Cornu Cervi raspatum oder tornatum. Geraspeltes Hirschhorn. 
Rapure de corne de ced. Corne de ced rapee. Hart'shorn. 

Die bei der Verarbeitung der Geweihe des mannlichen Hirsches, Cervus 
elaphus, der zur Brunstzeit sein Geweih abwidt, abfallenden Drehspane 
wurden friiher als schleimgebender Zusatz zu Brusttee und in der Kiiche 
zur Bereitung von Gallerten benutzt. Zu letzterem Zwecke sind sie weit 
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besser durch Gelatine oder Hausenblase zu ersetzen. Sie enthalten neben 
phosphorsaurem Kalk etwa 25% leimgebende Masse, die sich aber erst durch 
anhaltendes Kochen lost. Geraspeltes Hirschhorn wird heute hauptsachlich 
als Diingemittel fiir Zimmerp£lanzen verwendet. 

Cornu Cervi ustum. Gebranntes Hirschhorn. Corne de ced caleinee. 
Heute wird dies wohl niemals durch Brennen von Hirschhorn, sondern 

aus beliebigen Knochen dargestellt. Die Knochen werden bis zur Zer
storung aller organischen Bestandteile weiBgebrannt, dann gemahlen, 
geschlammt und noch breiartig in Hiitchenform gebracht. Das Praparat 
besteht fast nur aus phosphorsaurem und Spuren von kohlensaurem Kalk. 
Verwendung findet es als VolksheilmitteI. 

Conchae praeparatae. Priiparierte Austernschalen. 
EcaiUes d'huitre. Oyster-shell. 

Die gewaschenen, von Schmutz gereinigten und von den auBeren Schich
ten befreiten Schalen der Auster, Ostrea Mulis, werden gemahlen, geschlammt 
und dann in Hiitchenform gebracht. Sie bestehen neben wenigen Prozent 
phosphorsaurem Kalk und etwa bis zu 2% tierischem Stoffe, hauptsachlich 
aus kohlensaurem Kalk, konnen daher bei ihrer gewohnlichen Verwendung 
zu Zahnpulvern ohne Bedenken durch Calcium carbonicum praecipitatum 
ersetzt werden, umal sie aus scharfkantigen Stiickchen bestehen und aus 
diesem Grunde fUr ein Zahnpulver sowieso nicht geeignet sind. Innerlich 
finden sie als knochenbildendes Mittel Anwendung. Ferner technisch als 
Putzmittel fiir feinere Metall waren. 

Lapides oder Oculi Cancrorum. Krebssteine oder Krebsaugen. 
Yeux d'ecrevlsse. Crab's eyes. 

Eigentiimliche, auf der einen Seite £lache, auf der anderen Seite ge
wolbte, im Innern konzentrisch geschichtete, kalkige Gebilde, die sich all
jahrlich neben dem Magen des FluBkrebses, Astacus £luviatilis, ablagern 
und beim Abwerfen der Schale im J uni bis August c 
ebenfalls abfallen. Sie kommen hauptsachlich aus 
Astrachan in Ru.81and. Sie sind kreisformig, 
2-10 mm breit,' halb so dick und bestehen fast 
nur aus kohlensaurem Kalk neben phosphorsaurem 
Kalk und phosphorsaurem Magnesium (Abb.516). 
Sie werden zuweilen unter die Lider der Augen 
geschoben, um diese stark zum Tranen zu brin
gen und dadurch kleine, hineinge£logene Fremd
korperchen gleichsam wegzuschwemmen. Sie wir

L.C. 

Abb.516. 
Lapides Cancrorum. aLlngs
schnltt, b kleiner Krebsstein, 
von unten, cgroBer, vonobcn 

g~8ehen. 

ken lediglich durch den infoJge ihrer rauhen Oberflache ausgeiibten Reiz. In 
Japan werden sie in bedeutenden Mengen als Schmuck fiir Giirtel ange
wendet. In kochendem Wasser werden sie infolge eines geringen Gehaltes 
an Alizarin rosenrot. 

Ossa S6piae. Seplaschalen. Sepia. WelBes Fischbein. 
Os de seiche. White whale-bone. CuttIebon. 

Es ist dies die Ruckenschale des sog. Tintenfisches, Sepia officinalis, 
einer Molluske, eines Weichtieres, das sich namentlich im Mittellandischen und 
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Adriatischen Meere findet. Bie ist langlich eiformig, 10--30 cm lang, 6 bis 
10 cm breit, beiderseits flachgewolbt; Ruckenflache ist hart, rauh, horn· 
artig, ringsum uber den unteren, schwammigen,. leicht zerreiblichen Teil 
hervorragend. Dieser besteht fast nur aus kristaIIinischem Kalziumkar
bonat und etwas Natriumchlorid. 

Die Ossa Bepiae finden sich, weil sehr leicht, teils auf dem Meere schwim
mend und an den Kiisten angespiilt als Uberbleibsel verstorbener Tiere, 
teils werden diese zur Gewinnung des Farbstoffs Sepia (s. d.) gefangen und 
hierbei die Ossa Bepiae gewonnen. 

An wen dun g. Gepulvert als Zusatz zu Zahnpulvern, innerlich als 
knochenbildendes Mittel, ganz als Schleifmittel ffir Holz und zur Anfertigung 
von GieBformen ffir Gold, ferner zum Wetzen der Schnabel ffir Stubenvogel. 

Unter der Bezeichnung Meernabel, Umbilici, sind die spiralformigen 
Deckel von Kreiselschnecken zu verstehen. Sie bestehen in der Hauptsache 
aus Kalziumkarbonat und werden benutzt, um Magensaure abzustumpfen. 
Die Kreiselschnecken gehoren zu den schildkiemigen Mollusken, den Schild
kiemern, die in allen Meeren zu finden sind. 

Tierausscheidungen. 
** Cast6reum. BibergeD. Castoreum. 

Es bildet hautige, von einer eigentumlichen Masse gefiillte Beutel, 
die zu zweien unter der Haut verborgen zu beiden Beiten der Geschlechts
teile beider Geschlechter des Bibers, Castor fiber, liegen und mit den Ge
schlechtsteilen in Verbindung stehen. Der Biber lebt in der gemaBigten Zone 
von Nordamerika, Asien und Europa; in Deutschland findet er sich nur noch 

Abb.517. 
Castoreum canadense. 

Ein Bibergeilbeutelpaar. 
Etwa 'I. natilrl. GroBe. 

in den Elbniederungen bei Barby und Aken. Der 
amerikanische Biber wird von vielen Naturforschern 
fur eine besondere Art gehalten und Castor ameri
canus genannt, eine Annahme, die auch durch die groBe 
Verschiedenheit des amerikanischen Castoreum von 
dem europaischen oder asiatischen bestatigt wird. Die 
frisch dem Tier entnommenen Beutel sind weich, 
etwas flachgedruckt und enthalten das Castoreum 
als eine gelbliche, halbflussige Masse von eigentumlich 
durchdringendem Geruch, die nach dem Trocknen 
im Rauche dunkler und fest wird. Man unterscheidet 
im Handel und in der Heilkunde zwei Sorten, das 
amerikanische als Castoreum canadense oder 

a nglic u m und das sibirische, gewohnlich C. moscovi tic u m oder 
sibiricum genannt. Letzteres kommt von den Flussen Lena und Jenissei, 
ist unverhaltnismaBig teuer; die Beutel dieser Sorte sind meist einzeln, 
rundlich oder oval, nicht runzlig und eingeschrumpft. Die Haut laBt sich 
leicht in vier einzelne Blatter teilen und ist auBen braun bis schwarzlich. Die 
Masse ist heller bis dunkler braun, nie harzglanzend, sondern mehr erdig 
und von starkem Geruch ; Geschmack eigentumlich, scharf, im Schlunde 
kratzend. Lange der Beutel 7-12 cm, Breite 3-6 cm, Dicke 2-4 cm, 
Gewicht 60-150 g. 

Cast6reum canadense zeigt bedeutendkleinere, mehr keulenformige 
Beutel, gewohnlich zu zwei zusammenhangend, flachgedruekt, runzlig, 
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sohwarzgrau. Die Haut ist sohwer ablOsbar und nioht in Sohiohten teilbar. 
Der Inhalt rotbraun, auf dem Bruohe harzglanzend. Geruoh sohwaoher; 
Gesohmaok weniger soharf (Abb. 517). 

Bestandteile. Xtherisches 01; Harz; ein eigentiimliohes, nioht ver
seifbares Fett, Kastorin genannt; geringe Mengen kohlensaures Ammonium; 
Spuren von Salizin, aus der Weidenrindennahrung herriihrend, und 
weohselnde Mengen mineralischer Bestandteile. 

Anwendung. Innerlioh friiher als eins der gesohiLtztesten krampf
stillenden Mittel, jetzt immer seltener angewandt. Bei der Herstel1ung 
von Blumendiiften. Ferner als Witterung fiir Raubtiere, wie Fiichse, lItis, 
Marder u. a., ebenso auoh fur Bienen. 

Priifung. Die Untersoheidung der beiden Sorten in ganzen Beuteln 
oder in der Masse ist sehr leioht. Etwaige Verfalsohungen mit getrooknetem 
Blut, Sand, Harz und ahnliohem sind leioht zu erkennen. 

Die Tinkturen sind dadurch versohieden, daB die milohige Trubung 
derselben in Wasser bei dem moskovitisohen Bibergeil duroh Salmiakgeist 
gelost wird, bei dem kanadisohen dagegen nioht. 

Mosehus. Bisam. Muse. Musk. 
Der Mosohus findet sich in einer Driise beim mannliohen Moschustier, 

und zwar unter der Bauchhaut zwischen Nabel und Rutenspitze. Die 
Moschustiere gehOren zur Gattung der Hirsche, sie haben keine Geweihe, 
sind sehr klein und zierlich und bewohnen die Hochgebirge des ostIichen 
Zentralasiens, Himalaja, Altai und die siidsibirischen Gebirge, unmittelbar 
unter der Schneegrenze. Man unterscheidet zoologisch eine ganze Reihe, 

2 3 

Abb.518. 
1 Nichtgeschorener Tonkin·MoschusbeuteJ von mittlerer GrliBe, von der gewlilbten oder 

bebaarten Selte. 2 Seitenansicht. 3 Kabardlnlscher Moschusbeutel. 

doch scheinen es nur zwei oder drei zu sein, die den Moschus liefern. Es sind 
dies Moschus IDoschiferus, M. altaicus und M. sibiricus. Die Tiere werden 
teils geschossen, teils in Schlingen gefangen, und der Beutel wird sofort nach 
der Totung des Tieres mit einem Stuck Bauohhaut herausgenommen und 
getrocknet. 1m frischen Zustand ist der Inhalt ~es ~eut~ls ~eich, ~~st .salben
artig und nimmt erst duroh das Trocknen die elgentumlich ~umlige Be
schaffenheit an. Frisch riecht Moschus fast nur nach Ammomak. 

1m Handel unterscheidet man mehrere Sorten von sehr verschiedenem 
Werte. 
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Moschus chinensis oder tonquinensis, chinesischer, orien
talischer, tibetanischer Moschus (Abb. 518). Dies ist die beste und 
wichtigste Sorte, deren Preis drei- bis fiinfmal so hoch ist als der der iibrigen. 
Die Beutel sind fast kreisrund, 2-4,5 cm im Durchmesser, 1,5-2 cm dick. 
Auf der, nach der Muskelschicht gerichteten Seite sind sie kahl und flach, 
nach auBen hin dagegen gewolbt, mit starken, borstenartigen Haaren be
setzt, die strahlenformig nach den etwa in der Mitte befindlichen zwei 
kleinen Offnungen gerichtet sind; am Rande sind die Haare weiBlichgrau 
und abgeschoren, nach der Offnung zu feiner und mehr rehbraun. Die 
Muskelhaut ist hell- bis dunkelbraun und leicht von der Bauchhaut zu 
trennen; unter ihr liegt der eigentliche Moschus. Will man einen Moschus
beutel offnen, so schneidet man die Muskelhaut mit einem scharlen Messer 
rundum von der behaarten Bauchhaut ab und kratzt den Moschus heraus. 
Moschus ist von auJ3erst feinen Hautchen durchzogen und bildet eine braune 
fettglanzende, leicht zerreibliche, kriimlige Masse, die oft hirsekorn- bis 
erbsengroBe Kliimpchen zeigt, die sich ebenfalls leicht zerdriicken lassen. 
Auch kleine Harchen finden sich vielfach darin. Der Geruch ist eigentiimlich, 
unangenehm, durchdringend und von sehr langer Dauer; nur in ganz kleinen 
Mengen erscheint er angenehm; der Geschmack ist etwas bitter und scharf. 
Das Gewicht der chinesischen Moschusbeutel schwankt zwischen 15-45 g; 
der Inhalt an eigentlichem Moschus soIl 50-60% betragen. 

Der chinesische Moschus stammt von Moschus moschiferus, und zwar 
aus Tonkin, Tibet und China; er kommt stets iiber China in den europiii
schen Handel. Die Ausfuhrplatze sind Kanton und Schanghai. Von hier 
aus wird er nach Hamburg, England und Holland versandt. Die Beutel 
werden zu je 25, jeder einzelne in weiBes Seidenpapier mit chinesischen 
Zeichen gewickelt, in langliche viereckige Pappkastchen verpackt. Diese 
sind von etwa 20 cm Lange, 9-11 cm Breite und fast gleicher Hohe, innen 
mit diinnen Bleiblattern gefiittert, auBen mit starkem Seidenstoff iiberzogen, 
sogen. Catties oder Kattis, 'und werden in mit Zink ausgeschlagenen 
Holzkisten versandt. Die Zahl der jahrlich getoteten Moschustiere muB sehr 
groB sein, da aus China jahrlich etwa' 1400 Catties ausgefiihrt werden. Die 
beste Ware wird als pile I b I ueskin ne d bezeichnet. 

Eine besondere Sorte des chinesischen Moschus wird unter dem Namen 
Yunan-Moschus oder Yonnan-Moschus, nach der Provinz Yunan 
benannt, in den Handel gebracht. Die Beutel dieser Art sind fast kuglig, 
glatt, nur wenig behaart und dickhautig; der Inhalt ist mehr gelblichbraun 
und von sebr feinem Geruch. Unter dem Namen Ta m pi kommt eine andere 
Yunansorte nach Schanghai, die aus sehr diinnen Beuteln, ganz ohne Bauch
haut besteht, sie gilt als gefalscht. 

Moschus cabardinus oder sibiricus, kabardiner oder russi
scher Mosch us, ist von weit geringerem Werte; wird in Siidsibirien und in 
der Mongolei im Altaigebirge gesammelt und von dort nach der Messe in 
Irbit gebracht; von hier aus kommt die Ware gro13tenteils iiber Ru13land, 
seltener iiber China und England in den europaischen Handel. Die Beutel 
sind groJ3er, mehr langlichoval, die hautige Unterseite schmutziggelbbraun, 
eingeschrumpft; die Oberseite grau, mit weiBen Spitzen, meist kurz ge
schnitten. Die Offnungen des Beutels liegen mehr dem Rande zu, nicht wie 
bei dem chinesischen in der Mitte. Der Moschus selbst ist heller, frisch 
ziemlich weich, spater feinkornig, pulverig, das Gewicht der Beutel betragt 
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15-30 g; der Geruch ist weit schwacher, dem Bibergeil ahnlich. Die was
serige Losung gibt mit Quecksilberchlorid eine starke Fiillung. Verpackt 
werden die Beutel in Blechkisten von 2-6 kg Inhalt, die wiederum in Holz
kisten eingesetzt sind. 

Bengal- oder Assa m - Mosch us ist in seiner auBeren Form dem 
chinesischen ziemlich ahnlich; die Beutel sind meist groBer, oft mit an
hangenden Stiicken der Bauchhaut; die Behaarung mehr rotbraun; 
Geruch schwacher, mehr dem sibirischen ahnlich. Die Beutel werden 
meist zu 200 in Sacke verpackt, die in Holz- oder Blechkisten einge
schlossen sind. 

Bucharischer oder bockharischer Mosch us ist sehr selten. 
Die Beutel sind sehr klein, fast rund, taubeneigroB, die Unterhaut grau
schwarz, die Behaarung schwach und rotlich; der Geruch sehr schwach. 

Wasser lost 50-75% von reinem Moschus; die Losung reagiert schwach 
sauer; absoluter Alkohol etwa 12%, verdiinnter weit mehr, Xther und 
Chloroform sehr wenig. 

Von Nordamerika hat man die Driisen der Moschusratte in den Handel 
gebracht. Auch von Siidamerika werden hier und da ahnliche Ausschei
dungen versandt. 

Bestandteile. Der Moschus ist, selbst wenn er rein ist, je nach Alter 
und Nahrung der Tiere sehr verschieden in seiner Zusammensetzung. Er 
enthalt, neben verschiedenen Salzen, Gallenbestandteile, Fett, wahrschein
lich Cholesterin, und Spuren von Ammoniumkarbonat; Rump will bis zu 8% 
hiervon gefunden haben, doch erklaren andere Forscher einen solchen Ge
halt als betriigerischen Zusatz. Die eigentliche Natur des Riechstoffes ist 
noch nicht sicher festgestellt, man glaubt, daIl der Riechstoff durch ammo
niakalische Umsetzungsstoffe entstehe. Hierfiir spricht, daB vollig trockener 
Moschul!, in fest geschlossenen Flaschen langere Zeit aufbewahrt, seinen 
Geruch fast ganzlich verliert; er tritt aber sofort wieder hervor, wenn man 
dem Moschus eine Spur von Alkali zusetzt oder ihn an feuchter Luft liegen 
laBt. GroBere Mengen Alkali sind zu vermeiden, sie zerstoren den Moschus
geruch. Nach Schimmel & Co. ist der alleinige Trager des Moschusgeruches 
ein Keton von der Formel C18H300, dem man den Namen Muskon gegeben 
hat. Es ist dies eine farblose, dicke Fliissigkeit von kraftigem, reinem Moschus
geruche, der besonders bei starker Verdiinnung hervortritt. Die Riechnerven 
werden leicht durch Muskon abgestumpft, so daB man nach kurzer Zeit 
den Geruch nicht mehr wahrnimmt. 

Anwendung. In der Heilkunde immer seltener, als Erregungsmittel 
der Lebenstatigkeit, namentlich alsletzter Versuch bei Schwerkranken. Fast 
unentbehrlich ist er dagegen bei der Herstellung von Blumendiiften; denn 
wenn auch der Geruch unverdiinnt fiir die meisten Menschen fast unertrag
lich ist, so hat ein kleiner Zusatz dafiir die Eigenschaft andere Geriiche 
gleichsam zu verstii.rken und dauerhafter zu machen. Moschus fehlt daher 
fast in keinem feineren Blumendufte, doch diirfen die Zusatze nur ganz ver
schwindend klein sein; andernfalls iibertaubt er aIle anderen Geriiche und 
wirkt unangenehm. Man verwendet den Moschus fiir diese Zwecke stete in 
weingeistigem Auszug, 8Oprozentigem Sprit, dem man vorteilhaft einige 
Tropfen Salmiakgeist hinzufiigt, als Infusion. Es empfiehlt sich jedoch, 
diesen Auszug stets sofort 8.US frischem Moschus zu bereiten, da er um so 
schOner wird, je langer er lagert. 
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Priifung. Moschus gehOrt bei seinem hohen Preise zu den Handels
waren, die vielen Vedalschungen unterliegen. Die Chinesen sind Meister 
in diesen Kiinsten und fiihren die Betriigereien wohl schon in frischem 
Zustande de-r Beutel aus. Teils entnimmt man diesen einen Teil ihres Inhalts, 
teils werden durch die Offnungen des Beutels fremde Stoffe eingeschoben; 
diese bestehen aus Bleistiickchen, erdigen Beimischungen, kleinen Stein
chen, Katechu, Benzoe, Asphalt oder getrocknetem Tierblut. 

1. Beim Einkauf der Beutel hat man zuerst auf die auBere Beschaffen
heit zu achten; sie muB wie oben angegeben sein; jede Verletzung oder eine 
Naht in der Haut macht den Beutel verdachtig, doch ist zu beachten, daB 
manchmal von den HandleI'll die Beutel mit einem besonderen Werkzeug 
durchstochen werden, um sie auf Verfalschungen zu priifen. Ofter sind 
Nahte mit Haaren verklebt, um sie unsichtbar zu machen, man priift 
hierauf durch Einlegen des Beutels in Wasser, der Klebstoff lost sich auf, 
die Haare fallen ab, und man kann die Naht erkennen. 

2. Nach dem Aufschneiden des Beutels ist die Masse selbst zu priifen; 
hierbei finden sich bei genauer Untersuchung etwaige Beimengungen von 
Steinen, Blei usw. leicht heraus. 

3. Ebenso muB die kriimlige Beschaffenheit gepriift werden. Eine 
Spur auf dem Platinblech erhitzt, dad nicht nach verbranntem Horn riechen, 
sonst ist B I u t oder ahnliches zugemischt. 

4. Eine wasserige Losung (1: 200) dad durch Quecksilberchlorid 
hOchstens schwach getriibt, nich t gefallt werden; eine Fallung deutet auf 
einen Zusatz von Ammoniumkarbonat oder von kabardiner Moschus. 

Die dem Beutel entnommene Moschusmasse, die als Mosch us ex 
Vesicis in den Handel kommt, sollte nur von anerkannt guten und 
vertrauenswiirdigen Handelshausern entnommen werden. 

Die Moschusbeutel, Vesica M oschi, konnen zur Herstellung von 
Tinkturen fiir die Blumenduftbereitung sehr gut verwendet werden. 

Bei dem ungemein starken Anhaften des Moschusgeruches ist bei der 
Benutzung von Loffeln, Wagen usw. die allergroBte Vorsicht notig. Wenn 
nicht eigene LOffel dafiir vorhanden sind, so benutze man lieber ein Stiick
chen Kartenblatt zum Herausnehmen. Der Moschusgeruch wird ziemlich 
aufgehoben durch Kampfer, Senfol, Goldschwefel, bittere Mandeln usw. 
Man kann also, wenn man mit Moschus gearbeitet hat, die Hande durch 
anhaltendes Waschen mit Kampferspiritus oder mit Senfmehl und Wasser 
ziemlich vom Geruch befreien. 

Fiir die Zwecke des Einzelverkaufes, wenn der Moschus zwischen Zeug 
gelegt oder am Korper getragen werden soIl, vermischt man ihn mit einem 
nicht sauren Schnupftabak, dem man noch eine Spur von Ammoniumkarbonat 
zusetzt, oder mit 19 Teilen Sanguis Hirci, getrocknetem Bocksblut. Eine 
solche Mischung ist noch von auBerordentlich starkem Geruch. 

Von Dr. Bauer in Gisperleben ist kiinstlicher Moschus hergestellt 
worden. Es ist Trinitro-Butyltoluol, ein Benzolderivat, das man erhalt, 
wenn man Toluol mit Butylchloridbromid oder -jodid und Aluminium
chlorid erhitzt, das Reaktionsergebnis mit Wasser versetzt und mit Dampf 
destilliert, die bei 170°-200° siedende Fraktion mit rauchender Sal
peter- und Schwefelsaure behandelt und den durch Umkristallisieren aus 
Alkohol erhaltenen Stoff mit etwas Ammoniak oder Ammoniumkarbonat 
versetzt. 
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Unter der Bezeichnung Tonquinol kommt ein kiinstlicher Moschus 
in den Handel, der eine ahnliche Verbindung ist wie der Moschus Bauer, 
nur an Stelle des Toluols, Xylol enthalt. Ein anderer kiinstlicher Moschus ist 
der Ketonmoschus, Dinitroazetobutyltoluol oder Dinitroazeto
butylxylol, der ebenfalls aus Toluol bzw. Xylol hergestellt wird. 

Oder der Aldeh yd mosch us aus Dimethylbutylbenzaldehyd durch 
Nitrierung gewonnen. Oder Ambramosch us, Ambrettol, Dinitro
butylmethylkresol, durch Nitrierung des Butylmetakresolmethyl
iithers erhalten, kleine gelbliche Kristallbliittchen. 

Kiinstlicher Moschus stellt weiBe bis gelbliche Kristallnadeln oder 
-blattchen dar, von starkem Moschusgeruch. Er ist in Weingeist nicht leicht 
loslich, wohl aber in Benzoesaurebenzylester, Benzylbenzoat, und athe
rischen Olen. Auch der kiinstliche Moschus kommt verfalscht, und zwar 
mit Azetanilid in den Handel, er ist dann in Weingeist leichter lOslich. 
Der Geruch tritt in der Losung noch starker hervor, wenn man ihr etwas 
Ammoniakfliissigkeit oder etwas Ammoniumkarbonat zusetzt. 

Zibethum. Zibet. Civette. Civet. 

Zibet ist eine anfangs dickfliissige, spater salbenartige Ausscheidung, 
die sich in einer eigenen Driise, dicht unterhalb des Afters, bei beiden Ge
schlechtern der Zibetkatze findet. Man kennt von letzterer zwei Arten: 
die asiatische, Viverra zibHha, in ganz Ostindien, vor aHem auf den Philip
pinen und den Molukken heimisch, und die afrikanische, Viverra civetta, 
in Agypten, Nubien, Kordofan und vor aHem in Abessinien, hier und da 
werden be ide Arten in Siideuropa als Haustiere gehalten. Der Zibet wird 
der Driise wochentlich ein- bis zweimal mittels eines kleinen Horn
lOffelchens entnommen, dann entweder in kleine Zinnbiichsen oder, wie 
der afrikanische, in Biiffelhorner gefiillt und so iiber Harrar nach 
Kairo und Marseille versandt. Fiir Deutschland kommt hauptsachlich 
die afrikanische Ware in Betracht. Die Masse ist salbenartig, anfangs weiB
gelblich, spater mehr braunlich, verbrennt mit leuchtender Flamme und 
ist in Wasser unlOslich, in kaltem Weingeist schwer und wenig in heil3em 
Weingeist lOslich; der Geruch ist streng, eigentiimlich, etwas moschusartig; 
Geschmack scharf und bitterlich. -aber die B est 8. n d t e i I e ist wenig be
kannt. Neben einem moschusartig riechendenKeton, Zibeton, ist als Trager 
des Geruchs Ska tol festgestellt worden, das bis zu 0,1 % im Zibet vorkommt. 
Skatol wird synthetisch hergestellt. 

An wen dun g findet er nicht mehr in der Heilkunde, sondern haupt
siichlich bei der Bereitung von Blumendiiften zur Verstiirkung und ferner 
als Witterung zum Bestreichen des Koders beim Fischfang. Hierbei ist zu 
beachten, daB Zibet nur in winzigen Mengen angewendet und niemals 
mit den Hi.inden beriihrt werden darf. Zibeton wird aus dem Zibet fiir sich 
hergesteHt und an Stelle des Moschus bei der Herstellung feiner Blumen
diifte verwendet. 

Priifung. Zibet ist haufig mit Fetten, Vaselin, auch Bananen
friich ten verfalscht. Man priift auf den Geruch. Vaselin weist man 
durch Ausziehen mit Petroleumather nach, nachdem man vorher Zibet mit 
Azeton behandelt hatte. Der Petroleumather wird bei Anwesenheit von 
Vaselin schillern. Bananenfrucht wird durch das Mikroskop ermittelt. 

Buchheister-Otte18bach. I. 15. Aufl. 39 
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Hyraceum cap6nse. 
Die unter diesem Namen in den Handel kommende Droge besteht 

aus den eingetrockneten Abgiingen und dem Harne des Klippdachses 
oder Klippschliefers, Hyrax capensis, wie sie sich in den Felsenspalten 
des Tafelberges am Kap der Guten Hoffnung neben den Lagerpliitzen des 
Tieres finden. Der Klippdachs ist ein dem Murmeltier iihnliches Nagetier, 
das in Herden auf den Felsen des Tafelberges lebt. Hyraceum bildet eine 
braune bis braunschwarze, knetbare Masse, viel£ach mit Haaren und Pflan
zenresten durchsetzt. Geruch unangenehm, an Castoreum erinnernd; Ge
schmack ekelhaft-bitter. In Wasser fast ganz, in Weingeist und Ather nur 
zum Teil loslich. 

Bestandteile. Ein saures Harz; Fett; Gallen- und Mineralstoffe. 
Die Ware kommt in Blechdosen von 0,5 kg Gewicht in den Handel, 

wurde als Ersatz des Castoreum empfohlen, hat sich aber wenig ein
gebiirgert. 

Fel Tauri inspissatum. Elngedickte Ochsengalle. Fiel de bmuf. Ox-gall. 

Besteht aus dem bis zur Extraktdicke eingedampften Inhalt der Gallen
blase des Rindviehs und bildet ein griinbraunes, ziihes Extrakt von anfangs 
siiJlem, hinterher stark bitterem Geschmack und eigentiimlichem, unan
genehmem Geruch. 

Um Ochsengalle lange Zeit haltbar zu machen, vermischt man sie mit 
2 Teilen Aluminiumsilikat und zieht zum Gebrauch die Ochsengalle mit 
Wasser aus. 

Bestandteile. Taurocholsaures und gallensaures Natrium; Lezithin; 
Cholesterin; Gallenfarbstoff und verschiedene SaIze. 

Anwendung. In der Heilkunde als Mittel gegen verschiedene Ver
dauungsstorungen. Au13erlich aufgelegt als Mittel gegen Spulwurmer. Ferner 
gegen Frostleiden. Die Galle hat im tierischen Korper die Aufgabe, den Magen
Baft bzw. den Speisebrei, wenn er in die Diinndihme tritt, abzustumpfen und 
die darin enthaltenen Fettstoffe zu lOsen. Auf dieser fettlosenden Eigenschaft 
beruht auch die technische Verwendung der Galle zum Waschen wollener und 
farbiger Gewebe. Die fiir diesen Zweck viel£ach hergestellte Gallseife darf 
nur mit vollig neutraler, laugenfreier Kernseife bereitet sein, da sie andern
falls dem Zwecke, die Farbe der Gewebe unversehrt zu lassen, nicht ent
Bpricht. In der El£enbeinmalerei. 
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Abrif3 der allgenleinen Chemie. 

Einleitnng. 
Durch unsere Sinneswerkzeuge erhalten wir Nachricht von dem Vor

handensein der Gegenstande in der Aullenwelt, wir nehmen deren Eigen
schaften und Veranderungen wahr. Was wir wahrnehmen und mit den 
Dingen vor sich gehen sehen, nennen wir Erscheinungen; diese konnen 
zweierlei Art sein, physikalische oder chemische. 

Das Wort Physik ist vom Griechischen physis, die Natur, die adere 
Beschaffenheit, abgeleitet und bedeutet so viel wie Nat uri e h reader 
Lehre von der aulleren Beschaffenheit. Das Wort Chemie, 
oiter ala S to f f k u n d e iibersetzt, stammt ebenfalls aus dem Griechischen, 
von dem Worte cheo ich gieIle, gielle aus, mache fliissig. Man nahm in 
friiheren Zeiten an, dall sich chemische Vorgange nur zwischen fliissigen 
Stoffen abspielen konnten. 

Das Fallen eines Steines, das Tonen einer Glocke, das Anziehen eines 
Magnets oder einer geriebenen Siegellackstange, die durch ein Brillenglas 
bewirkte Vergrollerung sind Erscheinungen, bei denen die verwendeten 
Gegenstande keine Veranderung erleiden. Wenn Schwefel in einem Pro b i e r
glas e vorsichtig erwarmt wird, so schmilzt er zu einer dunkelgelben Fliissig
keit, die nach dem Erkalten und Erstarren sich als unveranderter Schwefel 
mit allen friiheren Eigenschaften erweist. Und dieser Versuch kann mit 
ganz gleichem Erfolge beliebig oft wiederholt werden, ohne dall man neue 
Mengen Schwefel verwenden miiIlte. Gleiches ergibt sich beim Schmelzen 
und Erstarrenlassen von Zinn, Blei, Eisen usw. AIle diese Erscheinun
gen, wobei nur voriibergehend der Zustand der Korper, aber 
nich t der Stoff selbst, verandert wird, sind physikalische. 

Mischt man Schwefelblumen und Eisenpulver innig untereinander, so er
halt man eine graugriine Masse, die ganz gleichmiiIlig aussieht und etwas 
Neues zu sein scheint; betrachtet man sie aber mit dem Vergrollerungsgiase, so 
erkennt man leicht, wie gelbe Schwefelteilchen und graue Eisenteilchen un
verandert nebeneinander liegen. Auch kann demGemenge mit einem Magnet 
alIes Eisen, oder durch Behandeln mit Bchwefelkohlenstoff, worin Schwe£el 
loslich ist, aller Schwefelleicht und unverandert entzogen werden. Das Mischen 
hat also keine wesentliche Verii.nderung dieser Staffe bewirkt; eine seiche tritt 
aber ein, wenn etwas von dem Gemenge in einem Probierglas erwarmt wird. 
Unter he£tigem Gliihen vereinigen sich die beiden Staffe zu Schwefeleisen, 
einem neuen Korper mit neuen Eigenschaften. Diesem neuen Korper 

39· 
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kann das Eisen nicht durch den Magnet und der Schwefel nicht durch 
Schwefelkohlenstoff entzogen werden, und unter dem VergroBerungsglas 
erscheinen aIle Staubchen desselben einander vollkommen gleich. Schwefel 
und Eisen haben hierbei chemisch a ufeina nder eingewir kt, reagiert, 
wie man sagt, eshatsichein chemischer Vorgang, chemischer ProzeB, 
eine chemische Ein wirkung, eine chemische Reaktion ab
gespielt. Will man diesen Versuch wiederholen, muB man neue Mengen 
Schwefel und Eisen verwenden. Ahnlich ist es, wenn Eisen in feuchter Luft 
zu rotbraunem Rost, brennendes Magnesium zu weiBem Pulver, Holz zu 
Kohle, Wein zu Essig wird usw. Alle solche Erscheinungen, wobei 
durch stoffliche Veranderung infolge von Zersetzung, Um
setzung oder Vereinigung neue Korper mit neuen Eigen
schaften entstehen, sind chemische. Chemie ist daher die 
Wissenscha£t von der sto£flichen Ver anderung und der stoff
lichen Verschiedenheit der Korper. 

Wenn rotes Quecksilberoxyd, das eine Vereinigung von Quecksilber 
mit Sauerstoff darstelIt, stark erhitzt wird, erhalt man blankes metallisches 
Quecksilber und ein Gas, namlich Sauerstoff; es hat hierbei eine chemische 
Zerlegung oder Zersetzung stattgefunden. Durch Vereinigung von 
Quecksilber und Sauerstoff kann aber auch wieder Quecksilberoxyd her
gestellt werden. Ebenso kann man, wenn auch auf Umwegen, aus Schwefel
eisen wieder Schwefel und Eisen erhalten. 

Die Darstellung chemischer Verbindungen aus einfachen Stoffen, z. B. 
des Schwefeleisens aus Schwefel und Eisen, heiBt Synthese. Dagegen 
die Ermittlung der Bestandteile eines Korpers, z. B. die Ermittlung, daB 
rotes Quecksilberoxyd aus Quecksilber und Sauerstoff besteht, nennt man 
Analyse. 

Eine Untersuchung, die bezweckt, nur festzustelIen, aus welchen Stoffen 
ein Korper besteht, also daB das Quecksilberoxyd aus Quecksilber und Sauer
stoff besteht, heiBt qualitative Analyse, aber eine solche, bei der die 
Menge der Bestandteile ermittelt wird, also die Mengen des Quecksilbers und 
des Sauerstoffs im Quecksilberoxyd, quantitative Analyse. 

Solche Stoffe, wie Quecksilber, Schwefel, Sauerstoff usw. in verschiedene 
Bestandteile zu zerlegen, ist bis jetzt nicht gelungen; man nennt sie Ele
mente, Grund- oder Urstoffe, im Gegensatz zu den in verschiedene 
Bestandteile zerlegbaren oder zusammengesetzten Korpern, den che
mischen Verbindungen. Ein Element kann als Bestandteil zusammen
gesetzter Korper auftreten und daraus abgeschieden werden, ist aber selbst 
einer Zerlegung in Bestandteile von verschiedener Beschaffenheit nicht 
mehr fahig. J edoch nimmt man an, daB die verschiedenen Elemente durch 
Umwandlung eines einzigen Stoffes, den man nicht kennt, entstanden sind. 
Wodurch diese Umwandlung hervorgebracht sein kann, ist ebenfalls nicht 
sicher bekannt. MoglichenfaUs iet der Grund der Umwandlung eine ver
schiedenartige Anlagerung der kleinsten Teilchen der Elemente unter ver
schiedenartigen Bedingungen. Die Zahl der bieher angenommenen EIe
mente betriigt 92 (s. die Obersichtstafel S. 613). 

Nach der Haufigkeit und Menge ihres Vorkommens in der festen 
Erdrinde ergibt sich die Reihenfolge: 0, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K. H. 
Ti, C, CI, Br, P, Mn, S, Ba, N, Or usw. (siebe die Bedeutung der einzel
nen Zeirhen auf untenstehender Obersichtstafel). 
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.Als chemisches Zeichen, als Symbol fiir die Elemente benutzt man 
den ersten, oder, wo es natig ist, um Verwechslungen zu vermeiden, noch 
einen zweiten Buchstaben des lateinischen bzw. unter Zuhilfenahme der 
griechischen Sprache gebildeten Namens eines Elements, z. B. Fe fiir Eisen, 
Mn fiir Mangan, Mg fiir Magnesium. Chemische Verbindungen, also zu
sammengesetzte Karper, werden durch eine Formel bezeichnet, indem die 
Zeichen ihrer Elemente nebeneinandergesetzt werden, z. B. FeS (Schwefel
eisen), KJ (Jodkalium), NaCI (Chlornatrium), AgBr (Bromsilber) usw. 

Dbersichtstafel der wichtigsten Elemente und ihrer Atom
gewichte, nach der Deutschen Atomgewichts-Kommission 

fiir 1927 bezogen auf 0 = 16. 

Elemente 

uminium. AI 
An 
A 

timon 
rgon • 

A rsen 
B anum 
B eryllium 
B lei (Plumbum). 
B or 
B rom 
C hlor 
C hrom. 

idym o 
D ysprosium 
E isen (Ferrum) . 
E manation. 
E rbium 
E uropium . 
F luor 
G adolinium 

a.llium 
rmanium. 
Id (Aurum) 

afnium 
elum 
olmium 

G 
Ge 
Go 
H 
H 
H 
I ndium 
I ridium 

od 
admium (Cadmium) 
aliuui 
alzium (Calcium) 
a.ssiopeium • 
obalt (Cobaltum) 
ohlenstoff 

J 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
K 
Lan 
Li 
M 
M 
M 
N 
N 

(Carboneum) 
rypton. 
upfer (Cuprum) . 

than . 
·thium 

I 
agnesium . 
angan 
olybdan 

: II 
atrium. 
eodym 

Zei· 
chen 

Al 
Sb 
A 
As 
Ba 
Be 
Pb 
B 
Br 
CI 
Cr 
Di 
Dy 
Fe 
Em 
Er 
Eu 
F 
Gd 
Ga 
Ge 
Au 
Hi 
He 
Ho 
In 
Ir 
J 
Cd 
K 
Ca 
Cp 
Co 
C 
Kr 
Cu 
La 
Li 
Mg 
Mn 
Mo 
Na 
~d 

Atom· 
ge. Elemente 

wichte 

26,97 Neon 
121,8 Nickel 

39,88 Niobium 
74,96 Osmium 

137,40 Pa.lladium. 
9,02 Phosphor. 

207,20 Platin 
10,82 Pra.eseodym 
79,92 Quecksilber (Hydrargyrum) 
35,46 Radium. 
52,01 Rhodium. 

144,00 Rubidium 
162,50 Ruthenium 

55,84 Samarium 
222,0 Sauerstoff (Oxygenium) 
167,70 Schwefel (Sulfur) 
152,0 Selen . 

19,00 Silber (Argentum) 
157,3 Silizium. 

69,72 Skandium 
72,60 Stiokstoff (Nitrogenium) 

197,20 Strontium. 
178,6 Tantal 

4,00 Tellur 
163,5 Terbium 
114,80 Tha.llium 
193,10 Thorium 
126,92 Thulium. 
112,40 Titan 
39,10 Uran . 
40,07 Vanadin 

175,0 Wa.sserstoff (Hydrogenium) 
58,97 Wismut (Bismutum) . 

I 
12,00 Wolfram 
82,90 Xenon. 
63,57 Ytterbium 

138,90 Yttrium 
6,94 Za.esium 

24,32 Zerium. 
54,93 Zink 
96,00 Zinn (Stannum) . 
23,00 Zirkonium 

144,30 

Zei. I Atom. 
chen 

ge. 
wichte 

Ne 20,20 
Ni 58,68 
Nb 93,60 
Os 190,90 
Pd 106,70 
P 31,04 
Pt 195,20 
Pr 140,90 
Hg 200,60 
Ra 226,00 
Rh 102,90 
Rb 85,50 
Ru 101,70 
Sm 150,40 
0 16,00 
S 32,07 
Se 79,20 
Ag 107,88 
Si 28,06 
So 45,]0 
N 14,008 
Sr 87,60 
Ta 181,50 
Te 127,50 
Tb 159,20 
Tl 204,00 
Th 232,10 
Tu 169,40 
Ti 48,10 
U 238,20 
V 51,00 
H 1,008 
Bi 209,00 
W 184,00 
X 130,20 
Yb 173,50 
Y 89,00 

I' 
CS 132,80 
Ce 140,20 
Zn 65,37 

I Sn 118,70 
I 

[ Zr 90,20. 

I 
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Sind mebrere kleinste Teilchen, Atome, ein und desselben Elements in der 
Verbindung vorhanden, so schreibt man sie meist nicht einzeln (HHO), 
sondern setzt ihre Anzahl hinter das Atomzeichen; z. B.: ~O, (NHHH) 
NHa, S02' P20/i' CHCla• Steht dagegen eine Zahl vor einer Formel, so be
zieht sie mch auf siimtliche Elemente derselben, z. B. 2 CO2 heillt CO2 + CO2 , 

3 H20 heillt ~O + H20 + H20. 
J edes Element denkt man sich zusammengesetzt aus gleichartigen 

kleinsten, weder chemisch noch physikalisch weiter zerlegbaren Teilchen, 
welche man Atome nennt. So hat man die GroBe eines Wasserstoff
atoms auf den zehnmillionsten Teil eines Millimeters berechnet. Nach 
neuesten physikalischen Anschauungen besteht aber ein Belches Atom 
aus Uratomen oder Elektronen oder Elektrizitatsatomen, nega
tiv elektrisch geladenen Masseteilchen, die nur etwa den eintausendneun
hundertsten Teil von der Masse eines Wasserstoffatoms ausmachen und 
sich bei jedem Element in einer ganz bestimmten Anordnung um einen 
sehr kleinen positiv elektrisch geladenen Kern in Drehung befinden, so dall 
das Atom elektrisch neutral ist. Die unmittelbar um die positiv geladene 
Kernmasse sich drehenden Elektronen heillen K ern e I e k t ron en, die 
aulleren R in gel e k t ron e n. Diese Ringelektronen rufen die chemischen 
Vorgange hervor. Werden von einem elektrisch neutralen Atom andere 
Elektronen aufgenommen, so wird es negativ elektrisch, gibt es Elektro
nen ,ab, wird es positiv elektrisch geladen. Stets aber ist die Zahl der 
negativen Elektronen im neutralen Atom der positiven Elektriz:tat der 
Atomkeme gleich. Die Atome konnen im allgemeinen nicht einzeln bestehen. 
Sie treten zusammen zu Atomgruppen, zu Molekiilen oder Molekeln 
oder Mas set e i I c hen, den kleinsten Teilchen eines Korpers, die man auf 
dem Wege physikalischer Teilung erhiilt. Vereinigen sich nur gleichartige 
Atome zu solchen Atomgruppen, so entstehen Molekiile oder Molekeln 
der Elemente (z. B. SS, 00, FeFe); treten dagegen ungleichartigeAtome 
zusammen, so bilden sie Molekiile der chemischen Verbindungen 
(z. B. FeS, NaCI, HOH). Ein MolekiiI ist im allgemeinen die kleinste Menge 
eines Stoffes, die im freien Zustande bestehen kann, und wird gebildet durch 
eine Gruppe von zwei oder mehr Atomen eines und desselben oder verschie
dener Elemente. Ausnahmen hiervon bilden die Elemente Kadmium, Queck
silber und Zink, deren Molekiile aus je nur einem Atom bestehen, wahrend 
anderseits die Molekiile der Elemente Phosphor und Arsen aus je vier 
Atomen gebildet werden. 

Die Anziehungskraft zwischen den Atomen, durch welche die chemische 
Vereinigung derselben zu Atomgruppen oder Molekiilen herbeigefiihrt wird, 
nennt man chemische Verwandtschaft oder Affinitat. In der Regel 
zeigen diejenigen Stoffe, welche nach ihren chemischen Eigenschaften 
unter sich die geringste Ahnlichkeit haben, das grollte Vereinigungsbestreben, 
z. B. P + 0, Cl + Sb. Wegen ihrer grollen Mfinitat kommen nicht in freiem 
Zustand in der Natur vor: Cl, Br, J, F, P, Si, K, Na, Ca, Ba, Sr, AI, Mg. 

Die Affinitat aullert ihre Wirkung nur in kleinster Entfemung und 
bei unmittelbarer Beriihrung, weshalb der Eintritt eines chemischen Vor
gangs dadurch begiinstigt wird, daB die aufeinander einwirkenden Stoffe 
fliissig oder gasformig und deshalb beweglicher sind wie es durch Auflosen, 
Schmelzen, oder Verdampfen erreicht wird. Auch wird die Affinitiit fast 
stets noch durch die Mitwirkung anderer Krafte beeinflullt. Wie jede 
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chemische Vereinigung mit einer Wiirmeentwicklung verknlipft ist, benutzt 
man vielfach die W ii r me z u f uh r, um chemische Zersetzungen, Umsetzungen 
und Vereinigungen zu veranlassen. Ebenso konnen durch Einwirkung 
des Lichts sowohl chemische Vereinigungen, z.B. von Chlor und Wasser
stoff, als auch chemische Zersetzungen, z. B. von Chlorsilber, hervorgerufen 
werden, und auch die Elektrizitiit bewirkt teils chemische Vereinigung, 
z. B. von Wasserstoff und Sauerstoff, teils chemische Zersetzung, z. B. 
Fallen der Metalle aus ihren Salzlosungen. 

55,84 Gewichtsteile Eisen und 32,07 Gewichtsteile Schwefel geben 
genau 87,91 Gewichtsteile Schwefeleisen, und aus 200,6 Teilen Quecksilber 
und 3,2,07 Teilen Schwefel erhiilt man genau 232,67 Teile Schwefelqueck
silber oder Zinnober. Es laBt sich also mittels der Wage nachweisen, daB 
die Menge eines Elements, das in die verschiedensten Verbindungen aufge
nommen und aus ihnen wieder abgeschieden wird, dabei weder vermehrt 
noch vermindert wird, sondern vollig unveriindert bleibt. Zuweilen scheint 
es, als ob bei chemischen Vorgangen ein Stoff vertilgt wlirde. So bleibt beim 
Verbrennen von Holz und Kohle nur eine ganz geringe Menge Asche zurlick, 
und der Hauptteil des Stoffes scheint vernichtet zu sein; werden aber die 
unsichtbaren gasformigen Verbrennungsergebnisse gesammelt und gewogen, 
so liiBt sich beweisen, daB auch bei Erscheinungen dieser Art keine Ver
nichtung des Stoffes stattfindet. Diese ganz allgemein beobachtete Gesetz
miiBigkeit bildet eine der Hauptgrundlagen der Chemie und wird als 
Prinzip von der Erhaltung des Stoffes bezeichnet. Dbertragt man 
dieses Gesetz auf die Masse des Weltalls, so sagt es, daB die Masse unver
anderlich ist, n ur in ihrer Form vera ndert wird. 1st nun in jeder Masse 
eine gewisse Kraft oder Energie, so mull die Kraft- oder Energiemenge 
ebenfalls unveriinderlich sein, sie wechselt ebenfalls nurihre Form und 
auBert sichalsWiirme, Licht, Elektrizitat oder chemische Energie. 

Wiihrend man Schwefel und Eisen in jedem beliebigen Verhiiltnisse 
mischen kann, treten diese beiden Elemente zu einer chemischen 
Verbindung nur so zusammen, daB auf je 55,84 Teile Eise)). immer genau 
je 32,07 Teile Schwefel kommen. J eder DberschuB des ~ einen oder des 
anderen der beiden Stoffe bleibt unverbunden und behiilt seine frliheren 
Eigenschaften. Man hat nun ermittelt, daB liberhaupt aIle Elemente 
sich untereinander nach gewissen, ein fur allemal feststehenden 
Gewichtsverhiiltnissen verbinden. Zwar vereinigt sich nicht selten 
ein Element auch mit verschiedenen Mengen eines anderen, aber diese ver
schiedenen Mengen stehen untereinander in ganz einfachen Verhiiltnissen; 
die groBeren Mengen sind Mehrfache, Multipla, der kleinsten Menge, 
z. B. 28,16 Teile Stickstoff verbinden sich mit 16, oder mit 32, oder mit 48, 
oder mit 80 Teilen Sauerstoff, aber nicht mit einer anderen beliebigen Menge 
Sauerstoff. Man bemerkt leicht, daB die Zahlen 32, 48, 80 ganze Vielfache 
von 16 sind. Oder um unser Beispiel Schwefel und Eisen heranzuziehen, 
auBer der Verbindung des Eisens mit Schwefel in dem Verhiiltnis 55,84 Teile 
Eisen und 32,07 Teile Schwefel, dem Einfach-Schwefeleisen von der Formel 
FeS, gibt es noch Verbindungen, die als Anderthalbfach-Schwefeleisen und 
als Zweifach-Schwefeleisen bezeichnet werden. 1m Anderthalbfach-Schwefel
eisen, im Fe2S3 haben sich 111,68 Teile bzw. 55,84 Teile Eisen mit 96,21 
bzw. 48,105 Teilen Schwefel, also dem Anderthalbfachen des Schwefels, und 
im Zweifach-Schwefeleisen FeS2 55,84 Teile Eisen mit 64,14 Teilen Schwefel, 
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also dem Doppelten von 32,07 verbunden. Das Gesetz der multiplen 
Proportionen lautet demnach: Die Elemente verbinden sich 
untereinander nach bestimmten feststehenden Gewichtsver
halt nissen, nach ihren Atomgewichten oder nach den Mehr
fachen, den Multiplen derselben. 

Fur jedes einzelne Element hat man ein bestimmtes Ve r bin dun g s
g e wi c h t ermittelt und dies in Vergleich gestellt zu dem Verbindungsgewichte 
des Wasserstoffes, als desjenigen Elements, bei welchem dasselbe am 
kleinsten ist. Setzt man das Verbindungsgewicht des Wasserstoffes = 1,008, 
so ist das des Sauerstoffes = 16, das des Stickstoffes = 14,008 usw. 
(s. die Dbersichtstafel S. 613). Die Berechnung dieser Verbindungsge
wichte geschieht meist aus den Sauerstoffverbindungen, den man als 
= 16 annimmt. Setzt man Wasserstoff = 1 an, wie es fruher meist geschah, 
so ware das Verbindungsgewicht des Sauerstoffes genau 15,88, denn Sauer
stoff ist 15,88mal schwerer als Wasserstoff. Eine solche Zahl nennt man 
Atomgewicht, d. h. die kleinste relative, verhaltnismaJ3ige, 
Gewichtsmenge, mit welcher sich ein Element an der Bildung 
chemischer Verbindungen beteiligt bzw. die Zahl, welche an
gibt, um wievielmal ein Atom eines Elements schwerer ist als 
ein Atom Wasserstoff. 

Da diese Atomgewichte fur jedes einzelne Element unveranderlich 
sind, hat man dem Zeichen des Elementes zugleich die Bedeutung seines 
Atomgewichtes beigelegt, so daB also die Symbole nicht bloB qualitative, 
sondern auch quantitative Bedeutung haben; z. B. die Formel HgO 
gibt an, daB in abgerundet 216 g Quecksilberoxyd 16 g Sauerstoff, folglich 
in 75 g Quecksilberoxyd 5,55 g Sauerstoff enthalten sind. Oder: nach der 
Formel AgNOa (Hollenstein, salpetersaures Silber) laBt sich leicht be
rechnen, daB sich in 100 g HoHenstein 63,499 g, abgerundet 63,5 g Silber 
finden. 

Wie wir schon wissen, entstehen durch Vereinigung von Atomen 
Molekule .. Das Gewicht eines sol chen Molekuls, das Molekulargewicht, 
muB demnach gleich der Summe der Atomgewichte derjenigen Atome sein, 
die sich bei der Bildung des Molekuls beteiligt haben. Verbinden sich z. B. 
zwei Atome Wasserstoff mit einem Atom Sauerstoff zu einem Molekul Wasser, 
so ist das Molekulargewicht des Wassers 18,016 

(H + H + 0 = 1,008 + 1,008 + 16). 

AuBerdem gewinnen die chemischen Formeln noch dadurch an Wichtig
keit, daB man mit ihrer Hilfe die Vorgange bei der Einwirkung verschiedener 
Korper aufeinander mit groBer Einfachheit und Schiirfe in Gleich ungen 
darsteHen kann: z. B. der Vorgang der Auflosung von Zink in Schwefel
saure, wobei schwefelsaures Zink und Wasserstoff entstehen, laBt sich 
durch folgende Gleichung veranschaulichen: 

H2S04 + Zn = ZnS04 + H2 • 

Schwefelsaure + Zink = schwefelsaures Zink + Wasserstoff. 

Man ersieht daraus nicht nur, welche Elementeaufeinandereinwirken, und 
welche Verbindungen zerlegt bzw. neu gebildet werden, sondern kann auch den 
ganzen Vorgang genau quantitativ verfolgen. Und dies ist von groBer Be
deutung, wenn man sich bei chemischen Arbeiten GewiBheit verschaffen will 
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nicht nur uber die Menge des zu verarbeitenden Stoffes, sondern auch uber die 
zu erwartende Ausbeute. Diese Berechnungen nennt man Stochiometrie. 
Das Wort ist abgeleitet von dem griechischen stoicheion Element, Grund
stoff und metrein messen. 

Die Fahigkeit eines Atoms, mit Atomen eines anderen Elements zu 
einer Verbindung zusammenzutreten, ist in bezug auf die Zahl der zu binden
den Atome verschieden. So gibt es z. B. Elemente, von denen 1 Atom ge
nugt, um mit 1 Atom eines anderen eine chemische Verbindung zu bilden, 
bei Il.nderen beansprucht 1 Atom zu gleichem Zwecke 2, 3 oder 4 Atome 
eines anderen Elements. Diese Eigenschaft der Elemente, von den Atomen 
anderer Elemente eine bestimmte Anzahl zu bind en oder zu vertreten, 
nennt man Wertigkeit oder Valenz oder Sattigungsvermogen. 

Einwertig sind: H, CI, Br, J, F, Na, K, Li, Ag. 
Zweiwertig sind: 0, S, Se, Te, Ba, Sr, Ca, Mg, Hg, Cu, Pb, Cd, Zn. 
Dreiwertig sind: Fe, Mn, Ni, Co, AI, Cr, Bi, Bo, Au. 
Vierwertig sind: C, Si, Sn, Pt. 
Funf- (oder drei-) wertig sind: N, P, As, Sb. 

Will man die Wertigkeit oder die Verwandtschaftseinheiten, die 
A££initaten eines Elements bezeichnen, so setzt man iiber oder neben 
sein Symbol Striche oder romische Zahlen, z. B. 

I II III IV 
CI, 0, N, C usw. oder CI-, 0=, N- usw., oder in Formeln, Ag-CI, ~=O, 
K-O-H, C H4 , C __ 0 2 , CI-N __ H4' H-C=Cla usw. Sind aIle Affini
taten der Elemente einer Verbindung befriedigt, so heiBt sie eine gesa t
tigte; es gibt aber auch Bogenannte ungesattigte Verbindungen 
(z. B. CO, FeC12 , Hg2Cl2), welche noch freie Affinitaten besitzen und sich 
deshalb noch mit anderen Atomen verbinden konnen, z. B. CO + 0 = CO2 

oder CO + 2 CI + COC~, ungesattigt ist die Verbindung CO, weil C fiir 
gewohnlich vierwertig, Sauerstoff dagegen zweiwertig ist. Dieses ver
schiedene Verhalten einzelner Elemente erklart man auch geradezu durch 
die Annahme, daB ihre Atome in verscp.iedenen Verbindungen mit ver
schiedener Wertigkeit, mit Vielwertigkeit oder Polyvalenz auf
treten konnen. So ist z. B. Stickstoff im Ammoniak NHa dreiwertig, dagegen 
in der Salpetersaure HNOa funfwertig. Diese Formel denkt man sich so ent
standen, daB vom funfwertigen Stickstoff vier Valenzen durch 2 Atome 
des zweiwertigen Sauerstoffes, die fiinfte dagegen nur durch eine Valenz 
eines dritten Sauerstoffatoms gesattigt sind. Die zweite Valenz des dritten 
zweiwertigen Sauersto££atoms ist dann an 1 Atom des einwertigen Wasser
sto££es gebunden. Man erhiilt so folgendes Bild: 

#,0 
N=O 

"'-O-H, 
derartig zergliederte Formeln nennt man Strukturformeln oder Kon
stitutionsformeln, im Gegensatz zu den zusammengezogenen Formeln, 
den empirischen Formeln (HNOa). 

Die Wertigkeit der Elemente macht sich noch ganz besonders bemerkbar 
bei der Substitution, d. h. bei solchen chemischen Umsetzungen, bei 
denen ein Stoff in einem anderen einen Bestandteil verdrangt und an dessen 
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Stelle tritt. So tritt z. B. bei der Einwirkung von Natrium auf Wasser Na 
an die Stelle von H, und es entsteht Natriumhydroxyll (NaHO) 

Na + H20 = NaHO + H 
Natrium + Wasser = Natriumhydroxyd + Wasserstoff. 

Oder: durch Einwirkung von Natrium auf verdiinnte Schwefelsaure ent
stehen schwefelsaures Natrium (NaZS04) und Wasserstoff. 

Naz + H2S04 - NaZS04 + ~ 
Natrium + Schwefelsaure = schwefelsaures Natrium + Wasserstoff. 

oder: durch Einwirkung von Zink auf verdiinnte Schwefelsii.ure schwefel
saUIes Zink und Wasserstoff 

Zn + H2S04 - ZnS04 + Hz 
Zink + Schwefelsaure = schwefelsaures Zink + Wasserstoff. 

Wahrend 2 Atome Na notig sind, um 2 Atome H zu vertreten, vermag 
1 Atom Zn 2 Atome H zu ersetzen. Also erscheint Na einwertig, Zn dagegen 
zweiwertig. Man sagt daher: 1 Atom Zn ist 2 Atomen H gleichwertig 
oder ii.quivalent, und da das Atomgewicht des zweiwertigen Zn = 65,37, 
ist das Xquivalentgewicht desselben 65,37:2=32,685, abgerundet 
= 32,7. Oder das Atomgewicht des 0 ist = 12, und da 0 vierwertig ist, 
sein Xquivalentgewicht = 3. Nur aquivalente Mengen der Elemente 
konnen sich vertreten. Man achte darauf, die Bezeichnungen Atom
gewicht und Xquivalentgewicht nicht zu verwechseln. 

Auch gewisse Gruppen von Elementen konnen sich in dieser Beziehung 
genau wie Elemente verhalten und als Gruppen ein- oder austreten; 
man nennt sie Radikale oder Atomgruppen oder Reste von che
mischen Verbindungen. Ein Belches Radikal ist z. B. die OR-Gruppe. 
Hydroxylgruppe genannt, ein Wasserrest. Oder die OHa - Gruppe, Methyl 
genannt, ein Rest des OR" der Verbindung des Kohlenstoffs mit Wasser
stoff. Beide Radikale treten einwertig auf, da sie noch je eine ungesattigte 
Valenz haben, indem in der OH-Gruppe der Sauerstoff zweiwertig, der 
Wasserstoff aber einwertig ist; in der CHa - Gruppe der Kohlenstoff vier
wertig, aber nur mit 3 einwertigen Wasserstoffatomen verbunden ist. 1m 
Ammoniak NHa kann z. B. Wasserstoff durch das einwertige Radikal, 
Methyl (OHa), ersctzt werderi: 

H H 
OHaJ + NH - JH + NH 

H CHa 
Jodmethyl + Ammoniak = Jodwasserstoff + Methylamin, 

oder aus Jodmethyl und Ammoniak entstehen Jodwasserstoff und Methyl
amin. Dieses Methylamin ist also aufzufassen als Ammoniak, wo ein Wasser
stoffatom durch das einwertige Radikal Methyl OH3 ersetzt worden ist. 
Solche Substitutionen durch Atomgruppen spielen vor aUem in der orga
nischen Chemie eine ganz aul3erordentlich wichtige Rolle. 

Von den Verbindungen unterscheidet man gewohnlich zwei Haupt
abteilungen: anorganische und organische. Friiher nannte man salcha 
Verbindungen, die aus dem Mineralreiche stammen oder den mineralischen 
Verbindungen ii.hnlich sind, anorganische und solche, die nach ihrem Ur
sprunge dem Tier- oder Pflanzenreich angehOren. oder in ihren Eigenschaften 
mit BelcheD Verbindungen iibereinstimmen, organische. Gegenwartig wird 
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In der sog. anorganischen Chemie die Chemie siimtlicher einfachen 
Stoffe und ihrer Verbindungen betrachtet; der Kohlenstoff wird jedoch 
nur insoweit mit einbegriffen, als dieser selbst in Betracht kommt, und von 
seinen Verbindungen werden nur die wenigen Sauerstoff- und Schwefel
verbindungen in der anorganischen Chemie behandelt. Den Inhalt der 
organischen Chemie aber bilden die iibrigen Verbindungen des Kohlen
stoffes, weshalb auch die organische Chemie ofter als C hem i e de r 
Kohl ens to f£v er bind u n g e n bezeichnet wird. 

Die Elemente werden hergebrachterweise auch heute noch otter 
nach ihren allgemeinen Eigenschaften in zwei Gruppen geteilt: in Metalle 
und in Nichtmetalle oder Metalloide. Anderseits teilt man sie nach 
dem von Lothar Meyer und D. Mendelejeff in den J ahren 1871 und 
1872 aufgestellten sogenannten periodischen System ein. Dieses be
ruht darauf, daB die chemischen und physikalischen Eigenschaften der 
Elemente von der GroBe der Atomgewichte abhiingen. Ordnet man die 
Elemente der GroBe der Atomgewichte nach in eine fortlaufende Reihe, 
so kehren nach gewissen Zwischenriiumen, nach Perioden, einander iihn
liche Elemente wieder. Lithium Atomgewicht 6,94, Natrium 23,00, Kalium 
39,10, Rubidium 85,50, Zasium 132,80. Man sieht hieraus, daB diese Ele
mente, die iihnliche Eigenschaften zeigen, sich durch die Zahl etwa 16 oder 
das Vielfache von 16 unterscheiden. So hat man die Elemente zu Perioden 
eingeteilt. N ach Rut h e rf 0 r d sind die Elemente des periodischen Sy
stems mit fortlaufenden Zahlen versehen worden, und so hat jedes Element 
eine Ordnungszahl bekommen. Diese Ordnungszahlen geben die posi
tiven Kernladungen des Atoms an, die etwa der Hiilfte des Atomgewichtes 
entsprechen. 

Bevor wir die Metalloide und Metalle und ihre Verbindungen niiher 
betrachten, ist es zweckmiiBig, einige Gruppen chemischer Verbindungen 
vom allgemeinen Gesichtspunkt aus zu besprechen, niimlich die 0 xyde, 
Siiuren, Basen und die SaIze. 

Unter einem 0 xyd versteht man die chemische Verbindung des Sauer
stoffes mit einem anderen Element, und der Vorgang, bei dem sich der Sauer
stoff mit einem anderen Element vereinigt, heiBt Oxydation. Die Ver
einigung des Sauerstoffs mit anderen Stoffen geschieht vielfach, wie bei der 
gewohnlichen Verbrennung, unter Feuererscheinung und Entwicklung von 
Licht und Wiirme. Die meisten Korper oxydieren unter Feuererscheinung 
erst bei einer gewissen Erwiirmung - der E ntziind ungstemperatur 
-, die fiir die einzelnen Korper verschieden ist. Manche Stoffe, Z. B. fein 
verteiltes Blei, durch Wasserstoff aus Eisenoxyd gewonnenes Eisen, mit 01 
durchtrankte Wolle, nehmen den Sauerstoff so begierig aus der Luft auf, 
dall sie sich stark erhitzen und selbst entziinden, sie werden Pyrophore 
genannt. Je nach dem Sauerstoffgehalt unterscheidet man verschiedene 
Oxydationsstufen: Suboxyde, Oxydule, Oxyde, Sesquioxyde, Oxydul
oxyde und Super-, auch Per- oder Hyperoxyde genannt. So haben wir z. B. 
vom Blei folgende Oxydationsstufen: Pb20 = Bleisuboxyd, auch Bleioxydul 
genannt, eine Verbindung, die nur sehr wenig Sauerstoff enthiilt, indem den 
vier Valenzen des Pb2 nur zwei Valenzen des 0 gegeniiberstehen; PbO = Blei
oxyd, eine gesattigte Verbindung des Bleies mit Sauerstoff; Pb20 a = Blei
sesquioxyd, bei S e s qui 0 x y den treten zu 2 Atomen des Elements 3 Atome 
Sauerstoff. Das Bleisesquioxyd ist also eine sauerstoffreiche Verbin-
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dung, indem den vier Valenzen des Bleies sechs Valenzen, also das 
Anderthalbfache, des Sauerstoffes gegeniibersteht, PbOg = Bleisuper
oxyd, eine sehr sauersto£freiche Verbindung des Bleies, da nur zwei 
Valenzen des Pb, dagegen vier Valenzen, also das Doppelte, des Sauer
stoffes vorhanden sind. Vom Eisen kommen folgende Sauerstoffverbin
dungen in Betracht, FeO = Eisenoxydul, Fe20 a = Eisenoxyd, auch Eisen
sesquioxyd genannt und Fea0 4 = Eisenoxyduloxyd. FeO ist eine sauer
stoffarmere Verbindung als Fe20 a, in FeO tritt das Eisen zweiwertig, in 
FezOa dagegen dreiwertig auf; bei Oxyduloxyden treten zu 3 Atomen 
des Elements 4 Atome des Sauersto£fes. Vom Mangan: MnO = Man
ganoxydul, MnzOa = Manganoxyd, Mna04 = Manganoxyduloxyd und 
Mn02 = Mangansuperoxyd. 

Zuweilen werden diese Oxydationsstufen auch so bezeichnet, dall man 
in ihrem Namen die Zahl der in der Verbindung vorhandenen Sauerstoff
atome angibt, also Monoxyde, Dioxyde, Trioxyde, Tetroxyde, Pentoxyde 
usw., z. B.N20 = Stickstoffmonoxyd, S02 = Schwefeldioxyd, SOa = Schwe
fel trioxyd. 

Ais Oxydationsmittel dienen auller dem freien Sauerstoff der 
Luft salcha Verbindungen, die bei ihrer Zersetzung leicht Sauerstoff 
abgeben, z. B. Salpetersaure, Ohlorsaure, Ohromsaure, Kaliumperman
ganat. 

Entstehen durch die Oxydation der Elemente chemische Verbindun
gen, so kann man andererseits aus den Verbindungen die Elemente ge
winnen. Diesen Vorgang der Herstellung der Elemente aus ihren Ver
bindungen mit anderen Stoffen, insbesondere aus ihren Sauerstoffverbin
dungen, nennt man Red uktion bzw. Desoxydation. Die wichtigsten 
Reduktionsmittel, die hierzu verwendet werden, sind Kohlenstoff, 
Wasserstoff und Aldehyde (s. d.), z. B. 

OuO + Hz = H20 + Ou 
Kupferoxyd + Wasserstoff = Wasser + Kupfer 

Fe20 a + Oa 3 00 + Fe2 

Eisenoxyd + Kohle = Kohlenmonoxyd + Eisen. 

Die Reduktion tritt dadurch ein, dall Wasserstoff und Sauerstoff 
grolle Affinitat zueinander haben, sie suchen sich zu Wasser, zu Wasser
s t 0 ff 0 x y d zu verbinden. 

Die Verbindungen des Sauerstoffes mit den anderen Elementen sind 
auch deshalb von groller Wichtigkeit, weil durch Hinzutreten von Wasser 
Karper entstehen, die sich in zwei scharf unterschiedene Gruppen ordnen 
lassen, niimlich in Sauren und Basen. Die Sauerstoffverbindungen der 
Metalloide, der Nichtmetalle, die siiurebildenden Oxyde oder auch 
Saureanhydride genannt, bilden durch Hinzutreten von Wasser 
Sauren, auch Saurehydrate genannt. Die Sauerstoffverbindungen der 
Metalle, die basenbildenden Oxyde dagegen Basen. Z. B. 

Von der Verbindung des Metalloids Schwefel mit Sauerstoff von SO 2 , 

Schwefeldioxyd, auch Schwefligsaureanhydrid genannt, leitet sich ab SOaHs 
schweflige Sa u r e (S02 + HgO); von SOa Schwefeltrioxyd oder Schwefel
saureanhydrid leitet sich ab S04~ Schwefelsaure (SOa + HgO) usw. Da
gegen leitet sich von Metallen und Sauerstoff 
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von N~O Natriumoxyd ab NaOH Natriumhydroxyd (NasO + HsO 
= Na202~ oder 2 NaOH), 

" K20 Kaliumoxyd leitet sich ab KOH Kaliumhydroxyd (K20 
+ 1Ig0 = K202~ = 2 KOH), 

" CaO Kalziumoxyd leitet sich ab Ca(OH)s Kalziumhydroxyd (CaO C;j 

+ H20 = Ca(OH)s), I 
" PbO Bleioxyd leitet sich ab Pb(OH)s Bleihydroxyd (PbO + H20 

= Pb(OH)2)' 
" Fe20 a Eisenoxyd leitet sich ab Fe2(OHo) Eisenhydroxyd (Fe20 a 

+ 3 H20 = Fes(OH).). 
Eine Saure ist also eine wasse-rstoffhaltige Verbindung, es 

kann deren Wasserstoff leicht durch ein Metall oder eine metall
ahnliche Gruppe von Elementen ersetzt werden, wobei ein Salz ent
steht. Man kann auch sagen: Eine Saure ist eine wasserstoff
haltige Verbindung, die durch Hinzutreten eines Metalles oder 
eines Metalloxydes oder eines Metallhydroxydes, derVelbindung 
des Metalles mit Sauerstoff und Wasserstoff, ein Salz gibt (s. auch S. 630): 

~S04 + Zn = ZnSO, + ~ 
Schwefelsaure + Zink = schwefelsaures Zink + Wasserstoff, 

H2SO, + CuO CuSO, + HsO 
Schwefelsaure + Kupferoxyd = schwefelsaures Kupfer + Wasser, 

HNOa + NaOH - NaNOs + ~O 
Salpeters8,ure + Natriumhydroxyd = salpetersaures Natrium + Wasser. 

Man teilt die Sauren ein in Haloidsauren, in Oxysauren und 
Sulfosauren. Solche Sauren, welche durch Vereinigung eines Halogens 
(CI, Br, J, F) mit Wasserstoff entstanden sind, werden als Haloidsauren 
oder Wasserstoffsauren (HCI) bezeichnet und so den sauerstoffhal
tigen Sauren, den Oxysauren (~S04) gegeniibergestellt. Bei der Ent
stehung der Haloidsauren ist also nicht vorher eine Oxydation vor sich ge
gangen, sondem es ist lediglich der Wasserstoff an das Metalloid herangetreten. 
Die Oxysauren haben neben dem Element oder dem sauerstoffhaltigen 
Atomkomplex, dem sog. Saureradikal, Z. B. NOs = Nitroxyl, vondem 
sie sich ableiten, stets noch Wasserstoff und Sauerstoff. Der Wasserstoff 
ist durch seine Affinitat an den Sauerstoff gebunden, so daB in jeder Oxy
saure OH-Gruppen, Wasserreste oder Hydroxyle, vorhanden sind, 

z. B. NOaOH = Salpetersii.ure (HNOs), oder S02(g: = Schwefelsaure, 

(H2SO,). S ulfosa ure n sind Sauerstoffsauren, deren Sauerstoff durch 
Schwefel ersetzt ist. z. B. ist HsCSa Sulfokarbonsaure abgeleitet von HsCOs• 
der Kohlensii.ure. 

Diese anorganischen Sauren nennt man auch. im Gegensatz zu den 
spater zu besprechenden organischen Sauren, MineraIsa uren. 

Saureanhydride sind Sauerstoffverbindungen, und zwar saure
bildende Oxyde. Sie enthalten keinen Wasserstoff und zeigen an und 
fUr sich keine Saureeigenschaften. sie nehmen erst durch Vereinigung mit 
Wasser die Eigenschaften einer Saure, eines Saurehydrats an. Z. B. SOs 
+ H20 = H2S04 , Schwefeltrioxyd oder Schwefelsaureanhydrid + Wasser 
= Schwefelsaure. Umgekehrt konnen Saurehydrate durch Entziehung 
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von Wasser in Saureanhydride verwandelt werden. - Saureanhydride 
greifen in trockenem Zustande die Metalle nicht an. 

Die Sauren sind, wenn loslich, mehr oder weniger atzend, 
schmecken sauer und roten Lackmus (Borsaure nur schwach). 

Wie die Oxyde erhalten auch die Sauren nach der Hohe ihres Sauer-
stoffgehaltes verschiedene Namen. Man unterscheidet z. B.: 

H2S20 S Thioschwefelsaure, auch Acidum thiosulfuricum, auch 
fiilschlich unterschweflige Saure, falschl. Acidum hyposulfurosum, 
H2SOS schweflige Saure, Acidum sulfurosum, 
H2S04 Schwefel- " "sulfuricum, 
H2S20 S Dberschwefel-" "persul£uricum, 
HClO unterchlorige" "hypochlorosum, 
HCI02 chlorige " "chlorosum, 
HCIOs Chlor- " "chloricum, 
HClO" Dberchlor- " "perchloricum, 
H2N20 2 untersalpetrige" "hyponitrosum, 
HN02 salpetrige " "nitrosum, 
HNOs Salpeter- " "nitricum. 
Die Zahl der in den Sauren enthaltenen vertretbarenH-Atome kann 

verschieden sein. Die Sauren mit 1 vertretbarem H-Atom hei13en ein
basische (HCI, HNOs' HClOs), die mit 2 solchen zweibasische (H2S04, 

die hypothetische, d. h. im freien Zustand als vorhanden an
genommene, aber fur sich noch nicht dargestellte HzCOs), die mit 3 solchen 
dreibasische, z. B. die Phosphorsaure (HsPO,), die mit 4 solchen vier
basische, z. B. die Pyrophosphorsaure (H,P20 7). 

Da in den Oxysauren das Wasserstoffatom an Sauerstoff gebunden 
als Hydroxyl vorkommt, so richtet sich auch die Basizitat der Oxysaure 
nach dem Vorhandensein von HydroxyIgruppen. 

Bei der Ersetzung der H-Atome kommt wieder die Wertigkeit der 
Elemente zur Geltung, d. h. ein einwertiges Metallatom kann nur 1 H-Atom, 
ein zweiwertiges 2 H-Atome ersetzen usw. Um z. B. in einer dreibasischen 
Saure den Wasserstoff zu ersetzen, sind notig 3 Atome eines einwertigen 
oder 1 Atom eines dreiwertigen, oder endlich 1 Atom eines zweiwertigen 
und 1 Atom eines einwertigen Metalles. Z. B. 

I 

HNOa + Ag = AgNOa + H. 
II 

H2SO, + Zn = ZnS04 + H2 • 
III 

3 HNOa + Bi = Bi(NOa>a + 3 H. 

(
HzSO, IP 
HZS04 + II~ = Bi2(SO,)a + 6 H. 
H2S04 Bi 

Basen d. h. Grundlagen von Salzen sind Verbindungen von Metallen 
mit Sauerstoff oder von Sauerstoff und Wasserstoff, demnach Metall
oxyde oder Metallhydroxyde, welche mit Sauren Salze bilden. 

NazO + HzS04 Na2S04 + Hz° 
Natriumoxyd + Schwefelsaure = schwefelsaures Natrium + Wasser. 

Sie sind, wenn loslich, mehr oder weniger atzend, schmecken 
laugenhaft blauen durch Sauren ge~otetes Lackmuspapier, 
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braunen Kurkumafarbstoff und roten Phenolphthalein (s. auch 
S. 630). Sie stehen demnach in unmittelbarem Gegensatze zu den Sauren. 
Man kann annehmen, daB die Hydroxyde entstanden sind, indem im 
Wasser, HOH, ein Atom H durch ein Atom Metall ersetzt worden ist. Z. B. 

HOH + Na NaOH + H 
Wasser + Natrium = Natriumhydroxyd + Wasserstoff. 

Oder nimmt man ein zweiwertiges Metall, z. B. Oa 
2 HOH + Oa Oa(OH)2 + H2 
Wasser + Kalzium = Kalziumhydroxyd + Wasserstoff. 

Der Wasserrest OH, die Hydroxylgruppe, die in dem Kalziumhydroxyd 
mit dem Metalle verbunden bleibt, wird auch noch in vielen anderen Ver
bindungen angenommen, z. B. wie wir schon bei den Oxysauren gesehen 

haben, in der Schwefelsaure S02g~: Salpetersaure N020H usw. Das 

Hydroxyl- OH besitzt noch eine freie Affinitat und tritt in Verbindungen 
ein oder aus wie ein einwertiges Element. J e nachdem in den Basen ein, 
zwei oder mehr Hydroxylgruppen vorhanden sind, nennt man sie ein-, 
zwei- oder mehrsa urig. 

Zur Bezeichnung der Basen sind noch mitunter die alten Namen ge
briiuchlich, z. B. 

Kali fiir Kaliumoxyd K20, 
Natron "Natriumoxyd Na20, 
Lithion "Lithiumoxyd Li20, 
Kalk "Kalziumoxyd OaO, 
Baryt "Bariumoxyd BaO, 
Strontian " Strontiumoxyd SrO, 
Magnesia " Magnesiumoxyd MgO, 
Tonerde "Aluminiumoxyd A120 3 • 

Es dad also z. B. Kalium nicht mit Kali verwechselt werden, 
Kalium ist das Element, Kali dagegen die Verbindung mit 
Sauerstoff. So dad die Bezeichnung Kali nur gewiihlt werden, 
wenn in der Verbindung Sauerstoff vorhanden ist. 

Die Hydroxyde von Kalium, Natrium, Lithium, Rubidium und Ziisium 
nennt man auch feste oder fixe Alkalien und das Hydroxyd vom Ammo
niak fliichtiges Alkali. Ihre Losungen heillen Laugen. Alkalische 
Erden sind die Oxyde von Oa, Ba, Sr. Sie sind nur wenig in Wasserloslich. 
Die Hydroxyde dieser heiBen kaustische alkalische Erden. Die Hydro
xyde von schweren Metallen lOsen sich gar nicht in Wasser, zum Teil, wie 
die von Or, Zn, Pb, in Alkalien, aIle in Salpetersiiure und Schwefelsiiure. 

AuBer den Sauren und Basen sind als dritte Gruppe besonders die 
SaIze hervorzuheben. 

Ein Salz ist ein Karper, der durch Verbindung einer 
Saure mit einer Base oder durch Ersetzen des Wasser
sto£fes einer Saure durch Metall oder eine metallahnliche 
Gruppe entshnden ist (s. auch S. 630). Die Verfahren zur Dar
stellung von Salzen konnen verschieden sein: 

a) Setzt man zu einer Auflosung von Kaliumhydroxyd, von !tzkali, vor
sichtig Salpetersaure, so kann man es dahin bringen, daB die Fliissigkeit 
weder das rote Lackmuspapier blau, noch das blaue rot farht. Eine solche 
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Fliissigkeit wird als neutral bezeichnet. In ihr machen sich weder die 
Eigenschaften der Saure noch die der Base bemerklich. Saure und Base 
haben sich gegenseitig abgestumpft oder neutralisiert. Dall hierbei 
ein chemischer Vorgang stattfindet, macht sich nicht bioll dadurch bemerk
lich, dall eine betrachtliche WarmeerhOhung stattfindet, sondem vor aHem 
auch dadurch, dall ein neuer Korper mit neuen Eigenschaften entstanden 
ist. Lallt man namlich die Fliissigkeit erkalten, so scheiden sich aus ihr 
lange saulenformige KristaHe aus, die als Salz, und zwar als salpetersaures 
Kalium (Salpeter) bezeichnet werden. Diese Salzbildung lallt sich durch 
folgende Gleichung veranschaulichen: 

HNOa + KHO - KNOa + H20 
Salpetersaure + Kaliumhydroxyd = salpetersaures Kalium + Wasser. 

Der Wasserstoff der Saure ist durch das MetaH der Base ersetzt worden 
und nebenbei hat sich aus den Resten Wasser gebildet. Ahnliche Vorgange 
sind folgende: 

HOI + NaOH NaOI + HaO 
Ohlorwasserstoffsaure + Natriumhydroxyd = Ohlornatrium + Wasser 

(auch Salzsii.ure genannt), 
~S'Oc + Oa(OH). - OaSOc + 2 H20 

Schwefelsaure + Kalziumhydroxyd = schwefelsaures Kalzium + Wasser, 
HaS04 + OuO - OuS04 + H20 

Schwefelsaure + Kupferoxyd = schwefelsaures Kupfer + Wasser. 
b) Anstatt des Metalloxyds kann in vielen Fallen auch das Metall 

als solches unmittelbar auf die Saure einwirken und durch Ersetzen von 
Wasserstoff die Bildung eines Salzes veranlassen. Hierher gehoren die 
Vorgange, die man alsA uflosungderMetalleinSauren bezeichnet, z. B. 

HaS04 + Fe = FeS04 + Hs 
Schwefelsaure + Eisen = schwefelsaures Eisen + Wasserstoff, 

2 HOI + Zn = ZnCla + Hs 
Chlorwasserstoffsaure + Zink = Chlorzink + Wasserstoff. 

Der verdrangte Wasserstoff entweicht dabei in Gasblaschen. 
Scheinbare Ausnahmen von dieser Wasserstoffersetzung zeigen sich 

z. B. bei der Einwirkung von Ou oder Ag auf heille konzentrierte Schwefel
saure oder auf Salpetersaure, wobei sich S02' Schwefeldioxyd bzw. NO, 
Stickstoffoxyd, entwickelt, wahrend bei Anwendung von kalter verdiinnter 
Schwefelsaure Wasserstoff frei wird. Dies erklart sich daraus, daB der frei
werdende Wasserstoff sofort einen zweiten V organg, namlich die Reduktion 
von weiter vorhandener Saure veranlaIlt, wie sich aus folgenden Gleichungen 
ergibt: 
I. Cu + 2 HNOa - Ou(NOa)s + 2 H 

Kupfer + Salpetersaure = salpetersaures Kupfer + Wasserstoff 
II. 3H + HNOa = 2HzO + NO 

Wasserstoff + Salpetersiiure = Wasser + Stickstoffoxyd 
oder: 
I. Ou + HaS04 - OuS04 + 2 H 

Kupfer + Schwefelsaure= schwefelsaures Kupfer + Wasserstoff 
II. 2H + ~S04 = 2~0 + S02 

Wasserstoff + Schwefelsaure = Wasser + Schwefeldioxyd 
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oder zusammengefaBt: 

Cu + 2 H2S04 = CuS04 + S02 + 2 H20 
Kupfer + Schwefel- = schwefelsaures Kupfer + Schwefeldioxyd + Wasser. 

saure 
c) Wenn die Saure eines vorhandenen SaIzes durch eine starkere 

Sa ure verdrangt wird, entsteht auch ein neues Salz. Ais Nebenerzeugnis 
kann die vertriebene Saure gewonnen werden. Die Schwefelsaure besitzt 
die Fahigkeit, fast aIle anderen Sauren aus ihren SaIzen auszutreiben, z. B. 
die Kohlensaure, Salzsaure, Salpetersaure, Phosphorsaure, Essigsaure, 
Weinsaure usw., z. B. 

2 NaCI + H2S04 Na2S04 + 2 HCI 
Chlornatrium + Schwefelsaure = schwefelsaures Natrium + Chlorwasser-

stoffsaure. 
Als schwachste Saure erweist sich die Kohlensaure. Wird sie infolge Ver
drangung durch eine starkere Saure frei, so zerfallt sie sogleich in Wasser 
und Kohlendioxyd. Ihre Salze sind vorziiglich geeignet, Salze anderer 
Sauren darzustellen, indem man mit einem kohlensauren Salze jene anderen 
Sauren neutralisiert oder abstumpft, z. B. 

K2COa + HzS04 K2S04 + H20 + CO2 
Kohlensaures + Schwefelsaure = schwefelsaures + Wasser + Kohlendioxyd 

Kalium Kalium 
oder: 

CaCOa + 2 HNOa - Ca(NOS)2 + H20 + CO2 
Kohlensaures + Salpetersaure = salpetersaures + Wasser + Kohlendioxyd 

Kalzium Kalzium 
oder: 

Na2COa + 2 HCI 2 NaCI + HzO + CO2 
Kohlensaures + Chlorwasserstoffsaure = Chlornatrium + Wasser + Kohlen-

Natrium dioxyd. 
d) Auch beim Verdrangen einer schwacheren Base d urch 

eine starkere entsteht ein neues Salz. Als starkste Basen erweisen sich 
dabei die Alkalien, Kaliumhydroxyd und Natriumhydroxyd, z. B. 

CuS04 + 2 KOH K2S04 + Cu(OH)2 
Schwefelsaures + Kaliumhydroxyd = schwefelsaures + Kupferoxydhydrat 

Kupfer Kalium 
oder: 

ZnC~ + 2 NaOH 2 NaCI + Zn(OH)2 
Chlorzink + Natriumhydroxyd = Chlornatrium + Zinkoxydhydrat. 
Die bei diesen V organgen verdrangten schwacheren Basen scheiden 

sich als in Wasser unlOslich aus, und dieses Ausscheiden nennt man Fallen, 
auch N iederschlage n oder Prazi pi tiere n. Zu beachten ist, daB manche 
Metalloxydhydrate in ei ne m Dberschusse der Alkalien loslich sind. Sie 
bilden dabei salzartige Verbindungen, in denen das gefallte Metalloxyd 
die Rolle der Saure spielt. So entsteht z. B. Zinkoxydkali K2Zn02• ferner 
Tonerdekali, Chromoxydkali, Bleioxydkali. 

e) Viele Metalle lassen sich leicht aus ihren Salzlosungen durch Ein
legen eines anderen Metalles in die Losung ausfallen oder red uzieren, 

Buchheister-mtenbach. I. 15. Aun. 40 
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z. B. Silber durch Zink, Kupfer durch Eisen. Bei dieser Reduktion tritt 
das eingelegte Metall in Losung, indem es mit der vorhandenen Saure ein 
Salz bildet. Auf diese Weise entsteht z. B. aus schwefelsaurem Kupfer 
schwefelsaures Eisen: 

CuS04 + Fe = FeS04 + Cu 
Schwefelsaures Kupfer + Eisen = schwefelsaures Eisen + Kupfer 

oder: 
2 AgNOa + Zn = Zn(NOa)2 + Ag2 

Salpetersaures Silber + Zink = salpetersaures Zink + Silber. 
f) Endlich benutzt man sehr haufig die wechselseitige Umsetzung 

zweier loslicher Salze zur BiIdung von neuen Salzen und wahlt dieses Ver
fahren, wenn dabei ein lOsliches und ein unlosliches oder schwerlosliches 
entstehen. Z. B. 

BaCl2 + Na2S04 = 2 NaCl + BaS04 

Losliches + losliches schwefel- = losliches + unlosliches schwefel
Chlorbarium saures Natrium Chlornatrium saures Barium, 

oder: 
K2COa + CaCl2 = 2 KCI + CaCOa 

Losliches kohlen- + lOsliches = losliches + unlosliches kohlen-
saures Kalium Chlorkalzium Chlorkalium saures Kalzium, 

oder: 
AgNOa + NaCI NaNOs + AgCl 

Losliches salpeter- + losliches = lOsliches salpeter- + unlosliches 
saures Silber Chlornatrium saures Natrium Chlorsilber. 

Ais Be z e i c h nun g de r S a I z e sind gewohnlich drei verschiedene N amen 
gebrauchlich: ein deutscher, ein wissenschaftlicher, wenn man so sagen 
will der chemische, und drittens ein Iateinischer. Die de u t s c h e Bezeichnung 
entsteht so, daB die im SaIze vorhandene Saure mit dem Metall oder Metall
oxyd in Verbindung gebracht wird, z. B. kohlensaures Natrium, schwefeI
saures EisenoxyduI, schwefelsaurel! Eisenoxyd. Besser sind die wi sse n
s c h aft I i c hen oder eigentlich chemischen Bezeichnung~n, durch die ange
deutet wird, daB das Salz durch Ersatz des Saurewasserstoffes durch Metall 
entstanden ist, also: Natriumkarbonat, hier ist der Wasserstoff der Kohlen
saure durch Natrium ersetzt worden, im Kaliumnitrat der Wasserstoff der 
Salpetersaure durch Kalium usw. Die Endung at driickt zu gieicher Zeit 
aus, daB das Salz aus einer sauerstoffreichen Saure, z. B. der Schwefel
saure, der Vberschwefeisaure, der SaipeterElaure, der Chlorsaure entstanden 
ist. 1st dagegen das Metall mit einer sauerstoffarmeren Saure verbunden, 
z. B. der schwefligen, der salpetrigen, der chlorigen Saure, wird dies durch 
die Endung it erkennbar gemacht. Die schwef e I sauren Salze heiBen dem
nach Sulfate, die kohlensauren Karbonate, die salpet e r sauren Nitrate, die 
kieselsauren Silikate, die oxalsauren Oxalate, die chlo r sauren Chlorate, die 
iibermangansauren Permanganate usw., dagegen die schwefligsauren Sul
fite. die chlor i g sauren Chlorite, die salpetr i g sauren Nitrite, die unter
schwefligsauren Hypo- oder Subsuifite, die unterchlorigsauren Hypo
oder Subchlorite usw. Es wird also bei den zuletzt genannten Salzen der 
sehr sauerstoffarmen Sauren ein Hypo oder Sub vorgesetzt. 

Den Unterschied der Verbindung einer Saure mit einem Metalloxydul 
und einem Metalloxyd bezeichnet man durch die Buchstaben 0 bzw. i. So 
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ist Ferrosulfat schwefelsaures Eisenoxyd ul, FeS04, Ferrisulfat dagegen 
schwefelsaures Eisenoxyd, Fe2(S04)a. So werdenauchMangano-undMan
ganisulfat usw. auseinandergehalten. 

Von den Verbindungen der Halogene mit Metallen miissen halogen
armere, solche, die nur wenig Halogen enthaiten, unterschieden werden 
von halogenreicheren, die mehr Halogen in der Verbindung haben. 

Diehalogenarmeren VerbindungenmitCI, Br, J und F heillen Chloriire, 
Bromiire, J od iire, Fluoriire, z. B. ~~, HgaJ2' wahrenddiehalogen
reicheren Chloride, J odide, Bromide, Fluoride, z. B. CuCls, HgJ2, 

genannt werden. Oder man bezeichnet alle Halogenverbindungen als 
Chloride, Jodide, Bromide, Fluoride und driickt dann die halogenarmere 
Verbindung durch den Buchstaben 0, die halogenreichere Verbindung durch 
den Buchstaben i aus, z. B. QuecksilberchlorUr = Hydrargyrochlorid, 
Quecksilberchlorid = Hydrargyrichlorid. Oder man bezeichnet die Halogen
verbindungen nach der Anzahl der in der Verbindung verhandenen Halogen
atome, z. B. Cu2Cls = Kupfermonochlorid, HgJa Quecksilberdijodid. Man 
verwechsle nicht Chlorit, das chlorigsaure Salz, mit Chlorid, der einfachen 
Verbindung des Chlors mit einem Metall. Ersteres enthiilt Sauerstoff, 
letzteres nicht. 

Wie bei den Halogenen, so hat man auch von dem Element Schwefel 
schwefelarme und schwefelreiche Verbindungen. 

Schwefelarme Verbindungen neunt man Sulfiire, z. B. in Verbindung 
mit mehrwertigen Elementen CUsS, KupfersulfUr, schwefelreiche Verbin
dungen Sulfide, z. B. CUS, Kupfersulfid. Oder die Schwefelverbindungen 
werden wie die Halogene nur als Sulfide bezeichnet und man driickt 
die schwefelirmere Verbindung durch den Buchstaben 0, die schwefel
reichere Verbindung durch den Buchstaben i aus. So ist CUzS Kupro
sulfid, CUS Kuprisulfid. Die sehr schwefelreichen Verbindungen, z. B. 
der Erdmetalle und Alkalimetalle, bezeichnet man als Poly sulfide, z. B. 
CaSo, Fiinffach-Schwefelkalzium oder Kalziumpentasulfidj so driickt man 
also die Anzahl der in der Verbindung vorhandenen Schwefelatome in der 
Bezeichnung aus, also disulfid, trisulfid, tetrasulfid, pentasulfid, zweifach-, 
dreifach-, vierfach-, fiinffach-Schwefelverbindung. 

Die lateinische Bezeichnung erhalt man duroh Hinzufiigen eines 
Eigenschaftswortes zu dem Metall. Als Eigenschaftswort wird die lateinische 
Bezeichnung der betreffenden Saure gewahlt. Heillt Schwefelsaure Acidum 
sulfuricum, so ist der lateinische Name fiir schwefelsaures Natrium, fiir Na
triumsulfat, Natrium sulfuricum. Fiir schwefligsaures Natrium, Natriumsulfit 
abgeleitet von Acidum sulfurosum, schweflige Saure, Natrium suHurosumj 
fiir chlorsaures Kalium oder Kaliumchlorat, abgeleitet von Acidum chloricum, 
Chlorsaure, Kalium chloricum. SolI jedoch ein SaIz bezeichnet werden, 
das nicht aus einer Sauerstoffsaure entstanden ist, wie z. B. die SaIze der 
Haloidsauren oder die SaIze des Schwefels, ohne daIl Sauerstoff hinzugetreten 
ist, so fiigt man zum Hauptwort die Endung atum, also heiIlt es von 
Sulfur abgeleitet sulfuratum, von Chlor chloratum, von Jod jodatum. 
Schwefelnatrium heiJlt demnach auf lateinisch Natrium sulfuratum, Chlor
kalium Kalium chloratum, Jodsilber Argentum jodatum. Kommen von 
einer Halogenverbindung 8Owohl die halogenarmere als auch die halogen~ 
reichere vor, z. B. QuecksilberchlorUr oder Hydrargyrochlorid und Queck
silberchlorid oder Hydrargyrichlorid, sa bezeichnet man die Chloriirver-

40· 
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bindung, die Hydrargyroverbindung, als Hydrargyrum chloratum, die 
Chloridverbindung, die Hydrargyriverbindung, als Hydrargyrum bichlora
tum. Man ver wechsle also nicht chloratum, die lateinische 
Bezeichnung einer einfachen Chlorverbindung mit Chlorat, 
worunter ein chlorsaures Salz verstanden wird. 

Formel Deutsche Bezeichnung Wissensch. Bezeichnung Lateinische Bezeichnung 

NaCl Chlornatrium Natriumchlorid Natrium chloratum 
NaCIO unterchlorigsaures Natriumhypo(sub)- Natrium hypo(sub)-

Natrium chlorit chlorosum 

NaCIO. chlorigsaures Natrium Natriumchlorit Natrium chlorosum 
NaCIOa chlorsaures Natrium Natriumchlorat Natrium chloricum 
NaCIO, ii berchlorsaures 

Natrium 
Natriumperchlorat Natrium perchloricum 

NaBS Schwefelnatrium Natriumsulfid Natrium sulfuratum 
Na.S.Oa thioschwefelsaures Natriumthiosulfat Natrium 

Natrium thiosulfuricum 
Na.SOa schwefligsaures Natriumsulfit Natrium sulfurosum 

Natrium 
Na.SO, schwefelsaures Natriumsulfat Natrium sulfuricum 

Natrium 
Na.S.Os iiber(per)schwefel-

saures Natrium 
Natriumpersulfat Natrium persulfuricum 

AuBer den einfachen Salzen, wie wir sie bis jetzt kennengelernt haben, 
kommen auch Doppelsalze vor. Dies sind solche Verbindungen, die durch 
Zusammenkristallisieren von zwei einfachen Salzen entstanden sind, z. B. 
2 KJ + HgJ2 , ~So, + AI2(SO,)s + 24 ~O = Alaun, 2 KCl + MgCls + 6 ~O = Karnallit. Man nennt solche Verbindungen Molekularver
bindungen und erklart sich ihre Entstehung dadurch, daB die zu Mole
killen vereinigten Atome noch eine weitere Anziehungskraft haben. Oder 
auch dadurch, daB in Sauren mit mehreren Hydroxylgruppen die einzelnen 
vertretbaren Wasserstoffatome durch verschiedene Metalle ersetzt worden 
sind, z. B. in der Schwefelsaure HsSO, die beiden H-Atome durch je 1 Atom 
K und Na. KNaSO, = Kalium-Natriumsulfat oder auch der Kalium
alaun AlsK2(SO')4' der aus 4 Molekiilen Schwefelsaure 4 HsSO, durch Er
setzen der Wasserstoffatome durch Al und K gebildet ist. 

Sind in einer Saure samtliche vertretbare H-Atome durch Metall er
setzt, so ist das gebildete Salz ein neu trales oder normales. Z. B.: KCl, 
znSo" Na2COS ' KaPO, , Ag4P.07 • Sie werden auch dann als neutral be
zeichnet, wenn sie ausnahmsweise Lackmusfarbe nicht unverandert lassen. 
Sauer reagieren z. B. die normalen Salze: Alaun, die Sulfate von Eisen, 
Zink, Kupfer usw., Quecksilberchlorid u. a., hier steht einer starken Saure 
eine schwache Base gegeniiber; alkalisch reagieren die normalen Karbo
nate von Kalium und Natrium, hier steht die schwache Kohlensaure den 
starksten Basen gegeniiber. 

1st eine Saure mehrbasisch, enthalt sie also mehrere vertretbare H-Atome 
bzw. OH-Gruppen, so konnen entweder sii.mtliche H-Atome durch Metall 
ersetzt werden, und es entsteht ein normales Salz, oder sie werden nur 
teilweise ersetzt, man erhii.lt dann ein saures Salz. Z. B. 
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Na2S04 neutrales Natriumsuliat, NaHS04 saures Natriumsulfat, auch 

" 

Natriumbisulfat genannt. 
Kaliumkarbonat, KHCOa saures Kaliumkarbonat, auch 

Kaliumbikarbonat genannt. 

Das Natriumbisulfat und Kaliumbikarbonat beiBen lateinisch Natrium
b i suliuricum oder N atriuqJ. sulfuricum acidulum und Kalium b i carbonicum 
oder Kalium carbonicum acidulum. 

In beiden sauren Salzen ist nur je 1 Wasserstoffatom durch MetaIl 
ersetzt. 

Das saure Salz einer zweibasischen Saure kann dargestellt werden, 
indem man von der Saure zwei gleiche Teile abmiBt, hierauf den einen Teil 
neutralisiert und dann den anderen Teil der Saure hinzufiigt. 

Enthalt dagegen das Salz mehr Basis im Verhaltnis zur Saure als 
das normale, so heiBt es basisch, z. B. 

MgCOa . Mg(OH}2' ZnCOs ' ZnO, 
basisches Magnesiumkarbonat, basisch'es Zinkkarbonat 

Bi(NOa}a . Bi(OHh, 
basisches Wismutnitrat. 

Oder man sagt auch dafiir Magnesiumsubkarbonat, Zinksubkarbonat, 
Wismutsubnitrat und lateinisch Magnesium subcarbonicum oder Magne
sium carbonicum basi cum, Zincum subcarbonicum oder Zincum carboni
cum basicum und Bismutum subnitricum oder Bismutum nitricum basicum. 

Viele Salze kristallisieren wasserhaltig, sie enthalten Kristallwasser, 
manche schmelzen beim Erhitzen in diesem KristaIlwasser; aIle verlieren 
es bei starkerem Erhitzen. Eine groBe Zahl dieser wasserhaltigen Salze ist 
mehr oder weniger luftbestandig (MgS04 + 7 ~O = Magnesiumsulfat, 
Bittersalz); andere geben das Kristallwasser an der Luft leicht ab, sie 
verwittern (Na2COS + 10 ~O = Natriumkarbonat, Soda); noch andere 
aber ziehen an der Luft Wasser an und sind zerflieBlich oder hygro
skopisch (CaC12 = Chlorkalzium, Kalziumchlorid). 

Eine Reihe Stoffe, Sauren, Basen und Salze sind in geschmolzenem 
Zustand und in wasseriger Losung imstande, den elektrischen Strom zu 
leiten; sie werden als Elektrolyte, als Leiter zweiter Klasse be
zeichnet. 1m Gegensa tz zu den Lei t ern e r s t e r K I ass e, den Metallen, 
der Kohle und den Superoxyden, werden sie aber durch den elektrischen 
Strom zersetzt. Als Nichtelektrolyte gelten vor aIlem Losungen in 
Benzol, Ather, Chloroform und Schwefelkohlenstoff. 

Nach der Lehre des schwedischen Chemikers Arrhenius haben die 
Elektrolyte in wasseriger Losung eine teilweise Spaltung in ihre Kom
ponenten, eine elektrolytische Dissoziation erlitten, sie haben sich 
in Teilchen gespalten, die einerseits mit positiver, anderseits mit negativer 
Elektrizitat geladen sind. Diese Teilchen der Komponenten eines Elektro
lyts wurden von dem Physiker Faraday lonen oder Wanderer genannt. 
So ist eine Natriumchloridlosung mehr oder weniger in Natriumionen und 
Chlorionen gespalten. Man hat sie als lonen bezeichnet, weil diese Teilchen bei 
der Einwirkung des elektrischen Stromes auf die Losung den Elektroden 
zuwandern, d. h. den Stellen, wo die metallische Stromleitung durch die 
Fliissigkeit unterbrochen ist. An diesen Elektroden scheiden sich die 
Elemente ab, und zwar als nicht mehr elektrisch geladen. Trockener Chlor-
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wasserstoff leitet den elektrischen strom nicht, ebenso nicht reines Wasser. 
Fiigt man jedoch dem Wasser Chlorwasserstoff zu, so ist diese Fliissigkeit 
sofort ein Elektrolyt, es hat sich der Chlorwasserlltoff teilweise in die lonen 
Chlor und Wasserstoff gespalten, die Fliissigkeit ist ionisiert und nicht 
mehr eine einfache physikalische Losung. Die Chlorionen sind negativ 
elektrisch geworden, die Wasserstoffionen positiv elektrisch. Leitet man 
durch die Chlorwasserstofflosung den elektrischen Strom, so streben die 
negativen Chlorionen, die Anionen, zur positiven Elektrode hin, zur 
Anode; die positiven Wasserstoffionen aber, die Kationen, zur negativen 
Elektrode, zur K a th 0 de, und werden zu elektrisch neutralen Stoffen, unelek
trisch, indem sich positiv und negativ ausgleichen. Po sit i vel e k t r i s c h ist 
die Elektrode, an welcher der von der elektrischen Quelle ausgehende Strom 
in die Fliissigkeit tritt, neg a t i v die Elektrode, an welcher der elektrische 
Strom aus der Fliissigkeit austritt, um zu der elektrischen Quelle wieder 
zuriickzukehren, da der Stromkreis geschlossen sein mull. 

Aus diesem Wander!). der ronan schlieBt man, daB sie selbst die Trager 
der Elektrizitat sind. Die Losung eines Elektrolytes besteht so, da je nach 
der Starke der Losung, nur teilweise Spaltung eintritt, einerseits aus Mole
kiilen, die nicht in elektrisch geladene Atome gespalten sind, und anderseits 
aus entweder negativ oder positiv elektrisch geladenen, ionisierten Teilchen. 

Je schwacher eine Losung ist, desto starker macht sich die lonisierung 
geltend. 

Um die positive oder negative lonisierung zu kennzeichnen, wendet 
man fiir das Kation, die positive lonisierung, einen Punkt an, also H', 
fiir die negative, das Anion, einen Strich, also 01'. 

Diese lonentheorie wird auch zur Erklarung der Sauren, Basen und 
SaIze herangezogen. 

Eine Saure ist ein Stoff, der in wasseriger Losung Wasserstoffionen, 
Kationen, enthiilt. 

Eine Base ist ein Stoff, dessen Losung Hydroxylionen, Anionen, 
enthalt. Das Metall ist hier das Kation. 

Ein Salz ist ein elektrisch neutraler Stoff. Bei der Vereinigung einer 
Saure und einer Base, tritt das Wasserstoffion der Saure (H') zu dem Hydr
oxylion (OH') der Base, die entgegengesetzten Elektrizitaten neutralisieren 
sich und es entsteht Wasser. Anderseits tritt das Metallion, das die gleiche 
Elektrizitiit hat wie das Wasserstofiion, an dessen Stelle, und es entsteht 
ein SaIz. Neutralisieren wir z. B. Chlorwasserstoffsaure mit Natriumhydr
oxyd, so erhalten wir Natriumchlorid und Wasser: 

KCI' + Na'OH' = NaCl + H20. 

So beruht also die Einwirkung von Siiuren auf Basen und umgekehrt 
auf der Einwirkung ihrer ronan aufeinander. 

Je groBer bei gleicher Verdiinnung die lonisierung einer Siiure, Base 
oder eines Salzes ist, desto s t ii r k e r ist auch die Sa u r e, Base oder d a s 
S a I z. So sind die Chlorwasserstoffsiiure, Schwefelsaure, Salpetersiiure starke 
Sauren, sie dissoziieren stark, die Phosphorsiiure, schweflige Saure 
'schwachere, die Borsiiure und Kohlensaure schwache Siiuren. Starke 
Basen sind Kaliumhydroxyd und Natriumhydroxyd. 

Auch die saure Reaktion der neutralen Salze von starken Siiuren mit 
schwiicheren Basen und entgegengesetzt die alkalische Reaktion von- Salzen 
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starker Basen mit schwachen Sauren wird durch die lonentheorie erklart. 
Diese Salze werden durch das Wasser hydrolytisch zersetzt, in Saure 
und Base gespalten. Die schwachere Base bzw. Saure wird nun nicht disso
ziiert, wahrend die starkere Base bzw. Saure dissoziiert wird und so die 
Hydroxylgruppe alkalisch, das Wasserstoffion sauer reagiert. 

Den Korpern, die imstande sind, Kristalle zu bilden, den Kriatal
loiden, stehen solche Korper gegenuber, die dieses Vermogen nicht haben
die Kolloide. Kristalloide gehen in Lo
sung leicht durch tierische Membran oder 
Pergament hindurch, sie diffundieren, 
Kolloide tun dies entweder gar nicht oder 
nur aehr schwer. Diese verschiedene Eigen
schaft benutzt man, um Stoffe voneinander 
zu trennen, den Vorgang nennt man D i
alyse. Man benutzt dazu einen Glaszylin
der, der oben und unten offen ist, uber
bindet die eine Offnung fest mit Schweins
blase oder Pergamentpapier, bringt in den 
Zylinder die zu dialysierende Fliissigkeit 

G Abb. 519. 
hinein und taucht den Zylinder in ein e- Dialysator (d), in Wasser eingetaucht. 

fall mit Wasser. Die Kristalloide werden 
nun in das Wasser durch die Schweinsblase diffundieren, wahrend die 
Kolloide in dem Zylinder zuruckbleiben. 

Diese Dialyae durch Schweinsblase oder Pergamentpapier beruht auf 
der 0 a m 0 a e, auch Di 0 s m 0 a e genannt, einem Zuaammenwirken der 
Diffuaion und Kapillaritat (a. diese). Bei der Dialyae der Kristalloide, 
wo diese in daa Waaser eindringen, apricht man von Exoamoae, im 
anderen FaIle, wo daa Waaser in den Glaszylinder tritt, von Endoamoae 
(Abb.519). 

Ein Kolloid, das in Wasser unlOalich ist, wird als Gel bezeichnet, ein 
in Wasser IOsliches als Hydrosol. 1st das in Wasser unlosliche Kolloid 
jedoch in Alkohol, Ather oder einem anderen organischen Losungsmittel 
lOslich, so heillt es Orga nasal. Losungen von Kolloiden wie Gummi und 
Leim sind tatsachlich keine vollstandigen Losungen, sle sind Pseudo
lOaungen, denn mittels geeigneter Mittel kann nachgewiesen werden, 
dall allerkleinste Teilchen in dem Losungsmittel nur in der Schwebe gehalten 
werden. Man teilt die Kolloide ferner ein in anorganische und orga
nische oder Kolloide der Kohlenstoffverbindungen. Die anorga
nischen Kolloide finden sich in der Natur seltener, aber man stellt 
durch geeignete Verfahren auch Metalle und Metallsalzlosungen als Kolloide 
her. Nach Bredig benutzt man die betreffenden Metalle, die man als Kol
loide erhalten will, in Drahtform als Elektroden, die man in gekiihltes 
Wasser stellt. Lallt man jetzt zwischen den Elektroden einen Lichtbogen 
entstehen, so geht von der Kathode das Metall in ganz fein verteilter Form 
aus und gibt mit dem Wasser eine kolloidale Losung. Um jedoch die kol
loidale Haltbarkeit solcher Losungen zu erhOhen, werden nach Paal gewisse 
Spaltungserzeugnisse des EiweiBes - Protalbinsaure und Lysalbinsaure 
genannt -- zugesetzt und so auch feate kolloidale Metalle erzielt, die sich dann 
in Wasser IOsen. Nach Ambergers patentiertem Verfahren erhiilt man durch 
W ollfett kolloidale Metalle, die in organischen Losungsmitteln wie Ather, 
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fetten Olen oder fliissigem Paraffin loslich sind. Die technische Anwendung der 
kolloidalen Metalle beruht auf ihrer Wirkung als Katalysator. Unter 
einem Katalysator oder einer Kontaktsubstanz versteht man ge
wisse feste Stoffe wie Platin, Uran, Nickel, Osmium, die in sehr feiner Ver
teilung die Eigenschaft haben, chemische Verbindungen gasformiger Korper 
herbeizufiihren, ohne da.B sie selbst scheinbar eine Veranderung erfahren. 
Wahrscheinlich ist, da.B sich hierbei Zwischenverbindungen der Katalysa
toren bilden, die dann die Verbindung der Gase bewirken. Man nennt diese 
Erscheinung katalytische oder Kontaktwirkung. 

Dber die Elemente selbst sei im allgemeinen noch folgendes hervor
gehoben. 

Die Metalloide oder Nichtmetalle besitzen meist keinen Metall
glanz und sind schlechte Leiter der Warme und Elektrizitat. Werden 
Metalloide mit Metallen verbunden und durch den elektrischen Strom zer
legt, so scheidet sich das Metalloid als elektronegatives Element an der Anode, 
dem positiven Pole, dagegen das Metall als elektropositives Element an der 
Kathode, dem negativen Pol aus. Metalloide verbinden sich mit Wasser
stoff zu fiiichtigen Verbindungen. Mit Sauerstoff geben sie vorwiegend 
saurebildende Oxyde oder Saureanhydride und konnen nach ihrer Wertig
keit in Gruppen gebracht werden. Sie zeigen aber auch noch in anderer 
Richtung deutlich verwandtschaftliche Beziehungen. Z. B. die Halogene 
(Cl, Br, J, F) kommen alle in der Natur nicht in freiem Zustande vor, 
sie haben eine kennzeichnende Farbe und eigentiimlichen Geruch. Ihre 
Affinitat zu Wasserstoff und zu den Metallen ist sehr gro.B. Sie hei.Ben 
Halogene, Salzerzeuger, weil sie durch unmittelbare Verbindung mit den 
Metallen Salze bilden. Na + Cl = NaOl. Ihre chemischen Verbindungen, 
besonders die Wasserstoffsauren und deren SaIze, haben unter sich groJ3e Ahn
lichkeit, so da.B sie au.Berlich meist schwer zu unterscheiden sind. Hinsichtlich 
der Starke der Affinitiit zu Wasserstoff und den Metallen ergibt sich die 
Reihenfolge F, 01, Br, J, so daJ3 J durch die iibrigen Halogene aus seinen 
Verbindungen abgeschieden wird. Anders ist es bei den Sauerstoffverbin
dungen. Hier zeigt J die starkste Affinitat, F die schwachste. 

Ferner konnen folgende Gruppen unterschieden werden: Die Gruppe 
des Schwefels, worunter die Elemente Schwefel, Selen und Tellur zu 
rechnen sind, die sich chemisch ahnlich verhalten und zwei-, vier- und 
sechswertig auftreten; die Stickstoffgruppe und die Gruppe des 
Kohlenstoffes und des Siliziums .. 

Die Elemente der Sticksto££gruppe (N, P, As, Sb) bilden einen 
Dbergang von den Metalloiden zu den Metallen. Stickstoff und Phosphor 
haben noch durchaus metalloide Eigenschaften, geben siiurebildende Oxyde, 
die Oxyde des Arsena besitzen nur schwach saure Eigenschaften, und das 
Antimon zeigt schon ganz deutlich Eigentiimlichkeiten der Metalle wie das 
Aussehen und die Bildung basenahnlicher Oxyde. Alle Elemente dieser 
Gruppe treten in ihren Verbindungen drei- und fiinfwertig auf. Zu dieser 
Gruppe werden auch die Elemente Wismut und Bor gezahlt. Wismut zeigt 
im wesentlichen metallische Eigenachaften. Bor tritt nur als dreiwertiges 
Element auf. 

Die Gru ppe des Kohlenstoffes und Silizi ums umfa.Bt die Ele
mente Kohlenstoff, Silizium, Zinn, Thorium, Zirkonium, Titan und Ger
manium. Sie treten vierwertig, das Zinn auch zweiwertig auf. 
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Die Met a 11 e besitzen einen eigentiimlichen Glanz, Metallglanz, sind gut e 
Leiter der Elektrizitiit und derWiirme, lassensichinjedemVerhiiltnisse 
zu Legierungen zusammenschmelzen, und ihre Sauerstoffverbindungen zeigen 
vorwiegend basische Eigenschaften. Diejenigen Metalle, deren spezifisches 
Gewicht weniger als 5 betriigt, werden leich te genannt. Betriigt, es mehr 
als 5, nennt man sie sch were Metalle oder Erzmetalle. Edle Meta11e 
sind solche, die weder beim Liegen an der Luft, noch beim Erhitzen unmittel
bar oxydiert werden, also blank bleiben. Es sind dies Gold, Silber und 
Platin. Quecksilber bezeichnet man als halbedles Metall. Es verbindet sich 
schwer mit Sauerstoff und die Sauerstoffverbindung lii13t sich durch ein
faches Erwiirmen zerlegen. Gruppenweise zeigen die Metalle folgende 
Ahnlichkeiten: 

1. Alkalimetalle. Sie besitzen eine sehr gro13e Verwandtschaft 
zum Sauerstoff, zersetzen das Wasser bei gewohnlichem Wiirmegrad, ihre 
Hydroxyde, die iitzenden oder ka ustischen Alkalien, sind die stiirksten 
Basen und in Wasser sehr leicht loslich, desgleichen ihre kohlensauren Salze, 
nur Lithiumkarbonat ist in Wasser sehr schwer loslich. Hierher gehOren: 
Kalium, Rubidium, Zii.sium, Natrium und Lithium. Ferner rechnet man hier
unter auch die Ammoniumverbindungen. 

2. Metalle der alkalische n Erden oder Erdalkalimetalle. 
Ihre Verwandtschaft zum Sauerstoff ist geringer, sie zersetzen Wasser aber 
ebenfalls, ihre Hydroxyde sind auch starke Basen, in Wasser schwer loslich 
oder unloslich, ziehen an der Luft Kohlensaureanhydrid an, ihre Karbonate 
sind unloslich und zersetzen sich beim Erhitzen in Kohlendioxyd und 
Metalloxyd. Schwefelwasserstoff bzw. Natriumsulfid faUt aus den Salzlosun
gen der alkalischen Erden die Metalle nicht aus. Es sind: Kalzium, Ba
rium, Strontium und Radium. 

3. Gruppe des Magnesiums, worunter die Elemente Beryllium, 
Magnesium, Zink und Kadmium gezii.hlt werden. Sie zeigen in den Eigen
schaften ihrer Verbindungen Ahnlichkeit mit den Metallen der alkalischen 
Erden. Die Oxyde und Hydroxyde sind in Wasser sehr wenig oder so gut 
wie gar nicht loslich, ebenfalls sind die Karbonate unloslich. Beryllium 
und Magnesium haben ein leichtes spezifisches Gewicht, Zink und Kadmium 
neigen jedoch mehr den Schwermetallen zu. 

4. Gruppe des Bleies mit den Elementen Blei und Thallium. Manche 
der Verbindungen des Bleies schlieBen sich in ihren Eigenschaften den Ver
bindungen der Metalle der alkalischen Erden an, andere wieder weichen von 
ihnen ab, so reagiert das Oxyd nur schwach alkalisch, die Halogenverbin
dungen sind im Gegensatz zu denen der alkalischen Erdmetalle schwer 
loslich. Thallium schlie13t sich den Bleiverbindungen in den Eigenschaften 
seiner Verbindungen an. 

5. Gruppe des Nickels und des Kobalts. Diese beiden Elemente 
iihneln einerseits in ihren Eigenschaften denen der Elemente der Ma
gnesiumgruppe, anderseits jedoch auch in manchen Beziehungen der Eisen
gruppe, so treten sie z. B. wie die Elemente der Eisengruppe zwei- bzw. 
dreiwertig auf. 

6. Gruppe des Eisens. Die Elemente Eisen, Mangan, Chrom, Molyb
diin, Wolfram, Uran, auch Aluminium umfassend. 

7. Gruppe der Elemente Gallium und Indium, in ihren Eigen
schaften sich dem Aluminium anschlieBend. 
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8. Gruppe der seltenen Erden: Erbium, Lanthan, Neodym, 
Prii.seodym, Samarium, Skandium, Terbium, Thulium, Yttrium und Zero 

9. Gru ppe des K u pfers mit den Elementen Kupfer, Quecksilber, 
Silber und Gold, von denen die beiden letztenauchEdelmetallegenannt 
werden. Wii.hrend Quecksilber und Kupfer gewisse Ahnlichkeiten zeigen, 
haben anderseits die Elemente Kupfer, Silber und Gbld wieder tiberein
stimmung, indem sie die besten Leiter fur Elektrizitii.t sind und die grollte 
Dehnbarkeit besitzen. 

10. Gruppe des Platins. Die Elemente Platin, Iridium, Osmium, 
Palladium, Rhodium und Ruthenium umfassend. Sie sind sehr widerstands
fii.hig gegen Sii.uren und Ritze, weichen aber in manchen anderen Eigen
schaften voneinander abo 

Die bei den zu besprechenden Elementen angegebenen Reaktionen, 
die Identitatsreaktion.en, Identitii.tsnachweise, kurz Nachweise, 
sind solche Erscheinungen, die bei der Einwirlrung eines gewissen bekannten 
Korpers, eines Reagenzes, auf einen unbekannten auf das Vorhandensein 
eines ganz bestimmten Stoffes schliellen lassen. Man nennt diese Nach
weise auch Ionenreaktionen, do. die Einwirkung von Ion auf Ion eintritt. 
Ein Reagens mull kennzeichnend (charo.kteristisch) und empfind
lich sein, d. h. es mull mit ihm die kleinste Menge eines Stoffes mit 
Sicherheit nachgewiesen werden konnen. Selbstverstii.ndlich mussen die 
Reagenzien unbedingt chemisch rein sein. 



Organische Chemie. 
Zu den organischen Verbindungen rechnete man friiher nur solche, 

die durch den Lebensvorgang im tierischen und pflanzlichen Korper ge
bildet werden, z. B. Starke, Fette und Ole, Eiwei.l3stoffe, Pflanzensiiuren, 
wie Weinsiiure, Zitronensaure, Essigsaure, Benzoesii.ure, ferner Ha.rnstoff, 
Pflanzengifte usw. Man glaubte, es sei nicht moglich, derartige Stoffe aus 
den Elementen oder aus anorganischen Stoffen kiinstlich herzustellen. 
Diese Meinung mullte aufgegeben werden, ala im Jahre 1828 Wohler die 
Darstellung, die Synthese des Harnstoffes aus elementaren Bestandteilen 
gelang und seitdem eine ganze Reihe anderer Stoffe des Tier- und Pflanzen
reiches kiinstlich bereitet wurden. Obschon nun damit die Grenze zwischen 
anorganischen und organischen Verbindungen verwischt wurde, hat man 
trotzdem die alte Einteilung beibehalten, weil die organischen Verbindungen 
insofem tatsachlich eine geschlossene Korpergruppe bilden, als sie samtlich 
Verbindungen des KohlenstoHes sind, und weil ihre Zahl ungemein 
groIl ist, so daB die gesonderte Abhandlung zweckmallig erscheint. Auch ist 
die Zusammensetzung sehr vieler organischer Verbindungen eine verwickel
tere ala die der anorganischen, so daB es dem Lernenden eine Erleichterung 
gewiihrt, wenn er erst dann in das Studium der Kohlenstoffverbindungen 
eingefiihrt wird, nachdem die Verbindungen der iibrigen Elemente bespro· 
chen worden sind. 

Die organischen Verbindungen enthalten auller Kohlenstoff als dem 
wesentlichen Bestandteile meist noch Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, 
Schwefel, Phosphor, ia es kann schlie13lich noch jedes andere Element in 
Kohlenstoffverbindungen vorkommen oder in diese eingefiigt werden. 

Das Vorhandensein des Kohlenstoffes wird daran erkannt, dall der 
zu untersuchende Korper bei seiner Verbrennung Kohlensiiure bzw. Kohlen
saureanhydrid liefert; in gleicher Weise wird aus dem Auftreten von Wasser 
bei der Verbrennung auf das Vorhandensein von Wasserstoff geschlossen. 
Der Stickstoff wird in Ammoniak iibergefiihrt oder als Element frei gemacht 
usw. Werden diese Stoffe mit Hilfe geeigneter Gerate gesammelt, so kann 
zugleich die prozentische Zusammensetzung, aber noch nicht die Formel 
der Korper ermittelt werden. Es gibt namlich viele Verbindungen, welche 
die ganz gleiche prozentische Zusammensetzung haben und doch sonst ganz 
verschiedene Eigenschaften zeigen, z. B. Milchsaure OaHsOa und Trauben
zucker 0eHls0., oder Azetylen OslIs und Benzol OsHa. Wie es trotzdem 
moglich gewesen ist, solche Verbindungen in Formeln auszudriicken, soll 
hier nicht weiter erortert werden. 

Die organischen Verbindungen werden vor aHem eingeteilt in zwei groBe 
Klassen: in die Kohlenstoffverbindungen mit oHener Kette oder 
azyklis ch e Verbind ungen, von friiherher Verbindungen der Fett-
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reihe oder aliphatische Reihe genannt, wo die Kohlenstoffatome nicht 
zu einemRinge vereinigt sind, und in die V er bind ungen mi t geschlos
sener Kette, zyklische Verbindungen, d. h. in Verbindungen, deren 
Kohlenstoffatome ringformig untereinander verbunden sind. Zu den Ver
bindungen mit offener Kohlenstoffkette rechnet man diejenigen, welche sich 
in einfacher Weise von dem Kohlenwasserstoffe Methan CH4 ableiten lassen; 
man bezeichnet sie darum auch als Derivate, AbleitungsstoHe oder Ab
ko m mlinge des Methans. Die alte BezeichnungFettreihe oder aliphatische 
Reihe riihrt daher, daB die Fette und Ole die am langsten bekannten Glieder 
dieser Reihe sind und Fett oder 01 auf griechisch Aleiphar heiBt. Unter 
den Verbindungen mit geschlossener Kette haben die eine groBe Bedeutung, 
welche sich von dem Kohlenwasserstoffe Benzol Cslls ableiten lassen. Man 
nennt sie D eri vate des Benz 0 Is oder ka r b ozy klische V er bind un
g en, da nur Kohlenstoffatome die Ringbildung herbeifiihren, auch hex a
karbozyklische Verbind ungen, weil 6 Kohlenstoffatomevorhanden 
sind, auch a rom a tis c h e Verbindungen weil zu ihnen viele starkriechende 
gehoren, z. B. Bittermandelol, Phenol, Vanillin usw. AuBer diesen Ben
zolderivaten kommen auch Verbindungen mit geschlossener Kette vor, wo 
nur drei, vier oder fiinf, oder mehr als sechs Kohlenstoffatome die Ring
bildung hervorgerufen haben. Ferner sind auch Verbindungen vorhanden, 
wo neben den Kohlenstoffatomen auch andere Elemente im Ringe sich 
vorfinden, diese Verbindungen heiBen heterozyklische. 

Die Reihen zerfallen dann wieder in einzelne Gruppen, von denen hier 
nur solche erwahnt werden soIl en, in denen sich Korper finden, die fiir den 
Drogisten gewisse Wichtigkeit haben. 

I. Verbindungen mit offener Kohlenstoffkette. 
Verbindungen der Fettreihe . .Aliphatische Reihe. 

DaB die Kohlenstoffverbindungen so auBerordentlich mannigfaltig 
sind, ist hauptsachlich darauf zuriickzufiihren, daB die Atome des Kohlen
stoffes viel mehr als andere Elementaratome die Fahigkeit besitzen, sich 
miteinander zu verbinden. Sie konnen sich in beliebiger Anzahl zu Koh
lenstoHkomplexen oder KohlenstoHkernen vereinigen, und wenn 
dabei ihre Verbindungseinheiten nur teilweise gegenseitig gefesselt werden, 
bleiben die iibrigen Verbindungseinheiten oder Valenzen zur Bindung anderer 
Elementaratome zur Verfiigung, wie sich aus folgenden Beispielen ergibt: 

I I I 
C-C C-C-C C-C-C-C usw. 

I I I 
Wenn nun in diesen Kohlenstoffkernen die durch Striche angedeuteten 
freien Valenzen z. B. durch Wasserstoff gesattigt -werden, ergeben sich 
folgende Kohlenwasserstoffe: 

H"" /H 
H HH 

H"" I /H H"" I I /H 
H-C-C-H, H-C-C-C-H, H-C-C-C-C-H usw. 
H/ ""H H/ I ~ H/ I I ""H H HH 

C2HS CsHs C4H lO 

Verbindungen wie diese Kohlenwasserstoffe heiBen gesattigte, weil 
die vorhandenen Kohlenstoffatome gegenseitig mit nur je einer Valenz 
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verkniipft sind, sich nur in einfacher Bindung befinden und im iibrigen 
die hOchste iiberhaupt mogliche Anzahl anderer Atome, hier Wasserstoff
atome, gebunden halten. Vereinigen sich aber Kohlenstoffatome mit mehr 
als einer Valenz, namlich mit zwei oder drei, so daB sich einzelne der Kohlen
stoffatome in zweifacher oder dreifacher Bindung befinden, so entstehen 
sog. ungesattigte Verbindungen, z. B. 

C=~ 
II 
C=Hs 

Man nennt sie ungesattigt, weil sie sich mit Wasserstoff zu gesattigten 
Verbindungen vereinigen, 

CsH, + 2 H = CsHe 
Xthylen + Wasserstoff = Xthan . 

Gesattigte Kohlenwasserstoffe sind: 
Radlkal: 

Methan CH, Methyl - CHs 
Xthan CSH8 Xthyl - CsHs 
Propan CaHs Propyl - CaH7 
Butan C4HIO Butyl - C4Hg 
Pentan CoHIS Pentyl - CsHll 
Hexan C8HU Hexyl - C8Hl3 
Heptan C7Hl6 Heptyl- C7H15 
Oktan CsHls Oktyl - 0SHl? 
Nonan C9HSO Nonyl - CeHl9 
Dekan CIOH •• usw. Dekyl - ClOHIll usw. 

Man kann sich die Entstehung dieser Reihe, die man auch die Reihe des 
Methans, aie Sumpfgasreihe, Alkane, Ethane, Grenzkohlen
wasserstoffe oder Paraffine nennt, so vorstellen, daB man annimmt, 
in dem einfachsten Kohlenwasserstoff CH4 sei ein Wasserstoffatom durch 
den einwertigen Rest, das Radikal- CHa eines zweiten Molekiils CH, ersetzt 

worden, also aus CH, iBt geworden C{ iHa gleich CaHa, aus CaHa wild auf die

selbe Weise Cs{ ~~a gleich CsRs usw.s 

Vergleicht man die untereinander stehenden Formeln obiger Reihe der 
gesattigten Kohlenwasserstoffe, so bemerkt man leicht, daB sie sich unter
einander unterscheiden durch mehr bzw. weniger von CHa. Eine solche 
Zusammenstellung chemisch nahe verwandter KorpE.\r, die sich voneinander 
durch einen regelmaBig, auf- oder absteigend, wiederkehrenden Mehr
oder Mindergehalt von C~ unterscheiden, nennt man eine homologe 
oder isologe Reihe. 

Die Glieder dieser Reihe sind bei gewohnlichem Warmegrade bis zu 
einem Gehalte von vier Kohlenstoffatomen (CH, bis C,RIO) gasfarmig. Von 
CoHIS bis <1.6R34 stellen sie Fliissigkeiten dar. Enthalten sie noch mehr 
Kohlenstoff, so sind sie feste kristallinische Massen. AlIe diese Karper 
werden auch Paraffine genannt, weil sie bei gewahnlichem Warmegrade 
gegen Schwefelsaure und Salpetersaure parum affinis, d. h. unempfindlich 
sind, sie werden nicht von ihnen angegriffen. 

Grenzkohlenwasserstoffe bezeichnet man sie, weil die Kohlen
stoffatome untereinander nur durch je eine Valenz gebunden sind, die iibrigen 
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aber sii.mtlich durch Wasserstoffatome gesii.ttigt sind, so daB die hOchste 
Anzahl der moglichen Wasserstoffatome erreicht ist. 

Auch von den ungesii.ttigten Kohlenwasserstoffen lassen sich homo
loge Reihen ableiten. 

Eine homologe Reihe ungesii.ttigter Kohlenwasserstoffe, 
wo sich zwei der Kohlenstoffatome mit je zwei Valenzen, die ubrigen aber 
mit je einer Valenz vereinigen, die Reilie der Olefine oder AlkyJene, 
ist folgende: "l h I C H 

at yen 2 4' 

Propylen CaHe, 
Butylen CeHs, 
Amylen CoHIO ' 

Hexylen CSH12 , 
Heptylen C7H14 UBW. 

CHa 
CaHa= I 

CH 
II 

Athylen C~ Propylen. 
Man nennt sie Olefine, (}lbildner, weil sie mit Halogenen olartige Ver

bindungen liefern. 
Ebenfalls kann eine homologe Reihe ungesii.ttigter Kohlenwasser

stoffe entstehen von den Verbindungen, wo sich zwei der Kohlenstoffatome 
mit je drei Valenzen, die ubrigen aber mit je einer Valenz verbinden, es ist 
dies die Reihe der Azetylene: 

Azetylen C2~ 
Allylen CaH4 
Crotonylen C,Ha 

C-H C __ Ha 
III I 
C-H C 

III 
C-H 

Von diesenKohlenw88serstoffen haben fur unsere Zwecke nur wenige 
Bedeutung, nii.mlich: 

Methan CH" bildet sich bei der Verwesung vieler organischer Stoffe, 
z. B. in Sumpfen a1s Sumpfgas, dann in Kohlenbergwerken als Gru
bengas, feuriger Schwaden, schlagende Wetter, ferner bei der 
trockenen Destillation vieler organischer Korper, wie Holz oder Steinkohlen, 
und ist deshalb ein Hauptbestandteil des Leuchtgases. Es ist ein farb
und geruchloses Gas, brennbar, mit Luft gemengt leicht explodierend wie 
Knallgas. 

Petroleum, ein Gemisch kohlenstoffreicherer Kohlenwasserstoffe 
(s. Oleum Pet'l'ae). 

A th y len C2H" entsteht bei der trockenen Destillation vieler organischer 
Stoffe, z. B. der Steinkohlen, des Holzes und der Fette und ist einer der 
Hauptbestandteile des Leuchtgases. 1st farblos, unangenehm siiI3lich 
riechend. Verbrennt mit leuchtender Flamme. Ein Gemisch von 1 Raumteil 
Athylen und 3 Raumteilen Sauerstoff ist explosiv. 
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Leu c h t gas ist in der Hauptsache ein Gasgemisch von den mit 
helleuchtender Flamme brennenden schweren Kohlenwasserstoffen Athylen. 
Propylen. Butylen, Azetylen, Benzol, Naphthalin und den mit nur ge
ringer Flamme brennenden Stoffen Wasserstoff, Methan und Kohlenmon
oxyd. Es wirkt eingeatmet giftig und bildet mit Luft gemischt das gemhr
liche Ieicht explosive Knallgas. Es wird durch trockene Destillation der Stein
kohlen in eisernen oder aus feuerfestem Ton hergestellten Retorten gewonnen. 
Die einzelnen Retorten sind mit aufsteigenden Rohren verbunden, durch 
die das Rohleuchtgas durch ein Sammelrohr hindurch in eine Kiihlvor
richtung tritt, einen groBen eisemen Behiilter, der mit senkrechten Rohren 
versehen ist, durch die bestiindig kaltes Wasser liiuft. Das Rohleuchtgas 
ist sehr verunreinigt mit Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Schwefelkohlen
stoff, SchwefeIammonium, Kohlensaure und Teer. Der Teer wird bereits 
in der Kiihlvorrichtung verdichtet. Um aber die iibrigen Verunreinigungen 
zu entfernen, leitet man das Rohleuchtgas zunachst in einen groBen Wasch
turm, der mit Koks gefiillt ist, iiber die bestandig von oben aus einer 
Brausevorrichtung Wasser rieselt. Hier wird vor allem das Ammoniakgas 
aufgenommen. Darauf geIangt das Leuchtgas in einen eisernen Reini
gungskasten, worin sich ein Gemisch aus Atzkalk, Eisenvitriol oder Eisen
oxyd und Siigespiinen befindet, wodurch die Schwefelverbindungen und die 
Kohlensiiure gebunden werden. Von hier aus wird das Leuchtgas in 
einem Gasometer aufgefangen, einem groBen glockenartigen Behiil1!er, der 
in Wasser steht und so durch das Wasser abgeschlossen wird. Durch 
den Eintritt des Gases wird das Wasser je nach der Menge des Gases 
mehr oder weniger verdriingt, die GasometergIocke hebt sich und so 
sammelt sich das Leuchtgas in dem Gasometer an. 

In den Retorten bleibt aIs Riickstand eine schwammige Kohle, 
der Kok. 

Leuchtgas mull vor allem £rei von dem giftigen Schwefelwasserstoffe 
sein. Man priift darauf mittels Bleiazetatpapier; es darf keine Dunkel
fiirbung eintreten. 

In den Kohlenwasserstoffen kann nun der Wasserstoff in ver
schiedenster Weise durch andere Elemente und Elementgruppen er
setzt werden, besonders durch die Halogene. So entstehen z. B. folgende 
Derivate: 

Dichlormethan C~CI2 (s. MethylenchZorid). 
Trichlormethan CHCIa (s. Ohloroform). 
Tetrachlormethan COl, (s. TetrachZorkohlenstoll oder Benzinoform). 
Monochlora.than C2H50l, Athylchlorid (s. Aether ckloratus)'. 
Monobromathan C2H5Br, Athylbromid (s. Aether bromatus). 
Tribrommethan CHBrs (s. Bromoform). 
Trijodmethan CHJs (s. Jod%rm). 
Di - iithyl- sulfon - dimethyl- methan CHS'-C/S02C2H5 (siehe 

CHa/ '-S02C2H& 

8ulfonal). 
Dichlorathylen C2H2Cl2 • 

Trichlorathylen C2HCIs. Kurzweg als Tri bezeichnet. Farblose, 
leicht bewegliche Fliissigkeit. Spez. Gew. 1,465. Siedepunkt 88°, dient in 
der Technik als Extraktionsmittel an Stelle von Petroleumather, Benzin, 
Chloroform und ii.hnlichem. Ferner als vorzugliches Fleckentfernungs-
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mittel. MuJ3 vor Licht geschlitzt aufbewahrt werden, da es sich sonst bald 
zersetzt und Chlorwasserstofi absp~tet. Man bewahrt es zweckma.Big liber 
etwas feuchtem Kaliumkarbonat auf. 

Werden in den Kohlenwasserstoffen ein oder mehrere Wasserstoff
atome durch die Rydroxylgruppe (-OR) ersetzt, so ergeben sich die 
Alkohole. Sind sie von gesattigten Kohlenwasserstoffen, von Grenzkohlen
wasserstoffen abgeleitet, hei.Ben sie Grenzalkohole, im anderen Fall 
ungesattigte Alkohole. Sie entsprechen den Rydroxyden der anorga
nischen Chemie. Nach der Zahl der vorhandenen Rydroxylgruppen gibt 
es einatomige und mehratomige Alkohole, auch einwertige oder 
mehrwertige genannt, und zwar ein- bis sechsatomige. FUr uns haben 
hauptsachlich die einatomigen Wichtigkeit, zu denen der gewohnliche Alko
hoI, der Xthylalkohol, gehort, von den zweiatomigen, die die Bezeichnung 
Glykole fiihren, der Glykolalkohol CsR,(OR)z, ein Xthan 0sHe, wo 
zwei Wasserstoffatome durch zwei Rydroxylgruppen ersetzt sind (s. unter 
Tego-Glykol) und von den dreiatomigen das Glyzerin 0aR5(OR)a' Yom 
Methan OR, leitet sich ab OHaOR. Der Rest von Methan wird Methyl 
genannt, und der Korper OHaOR erhalt den Namen Methyloxydhydrat oder 
Methylalkohol, oder nach seiner Darstellung Rolzgeist. Dem X t han OIlHe 
entspricht Xthyloxydhydrat oder Xthylalkohol OsRsOR (Spiritus) usw. 
Die einatomigen Alkohole sind entweder primar, sekundar oder 
tertiar. 

Primar hei.Ben die Alkohole, wenn die Rydroxylgruppe an ein end
stiindiges Kohlenstoffatom getreten ist, z. B. im Xthylalkohol = OHa 

oder im Propylalkohol = OHa 
I 

OHa 
I 
0lls· OR. 

I 
OR,. OR 

Unter einem sekundaren Alkohol versteht man einen AI
kohol, bei dem die Hydroxylgruppe an ein Kohlenstoffatom ge
bunden ist, das noch mit zwei anderen Kohlenstoffatomen in Verbindung 
steht, z. B. 

ORa 
I 
OR . OR = sekundarer Propylalkohol. 
I 
ORa 

Unter tertiaren Alkoholen salcha Verbindungen, bei denen das mit 
der Rydroxylgruppe in Verbindung stehende Kohlenstoffatom noch mit drei 
anderen Kohlenstoffatomen in Verbindung steht: 

~
OR2'OHa 

o ~ g:: = terti~rer Amylalkohol 
OR oder Amylenhydrat. 

Man betrachtet die Alkohole auch als Abkommlinge des Methylalkohols 
des Karbinols ORsOR. Die primaren Alkohole entstehen dann durch 
Ersetzung eines Wasserstoffatoms durch einwertige Reste von Kohlen
wasserstoffen, sog. Alkyle, z. B. 
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/H 
,<_--H 

C'S--H = CHsOH Methylalkohol, 

~OH 
/CHa 

L---H .. 
C'\:--H = CaHoOH Athylalkohol, 

""OH 

/-C2Ho 

oder C ~: = C3~OH Propylalkohol. 

OH 
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Die aekundaren durch Ersetzung zweier und die tertiaren durch Eraetzung 
dreier Waaaerstofiatome. 

Die wichtigaten Alkohole aua der homoIogen Reihe dea gewohnIichen 
Alkohola aind: 

MethyIaIkohoI CHa ·OH HexylaIkohol CSHlS' OH 
XthylalkohoI CaH5' OH HeptyIalkohol C7H10 • OH 
PropyIaIkohol CaH7 . OH Zetylalkohol ~sHaa . OH 
Butylalkohol C4Hg • OH Zerylalkohol C27Hoo ' OH 
Amylalkohol C5Hll • OH MeliaaylaIkohoI C30Hal • OH 

Von dieaen aind beaondera anzufiihren: 
MethyIaIkohol (a. Holzgeist). 
XthylalkohoI (a. Athylalkohol, Alcohol absolutu8, Spiritu8, Spiritus 

Vini gallici, Spiritu8 Sacchari, Spiritu8 Oryzae). 
PropylalkohoI, CSH70H, findet sich ala Beatandteil dea rohen 

Xthylalkohola bei der Reinigung des Xthylalkohola in dem zurUckbleiben
den Roh-Amylalkohol, Roh-Fuaeltil, und wird aus diesem durch Rektifikation 
gewonnen, indem er ala V orlauf gesondert aufgefangen wird. U m ihn zu reinigen, 
sohiittelt man ihn mit Kaliumkarbonatloaung und unterwirft ihn der Rekti
fikation. Ea ist eine farblose, in ihren Eigenschaften dem XthylaIkohol 
iihnliche Fliisaigkeit, die bei 97,41 0 siedet, nur wirkt sie doppelt so giftig als 
dieaer. Gegen die Verwendung des PropylaIkohola zur Herstellung von Riech
mitteln sind bisher kaum Bedenken erhoben worden. Zur Heratellung von 
Haut-, Haar- und Mundp£legemitteln aoUte er aber nicht dienen. 

Der ebenfaUs bei der Reinigung dea Rohspiritus im FuselOl vorkom
mende Iso pro p y I a I k 0 hoI, eine isomere Verbindung dea PropylaIkohoIs, 
wirkt bedeutend giftiger aIs der PropyIalkohol. 

Man unterscheidet den Propylalkohol yom Xthylalkohol durch aein Ver
halten zu Kalziumchlorid, PropyIalkohol iat in einer gesattigten Kalzium
chloridlosung unloslich, wiihrend aich XthyIaIkohoI darin lOst. 

AmylalkohoI (a. Amylalkokol). Yom Amylalkohol vonderFormel 
CoHuOR, auch Pentylalkohol genannt, sind 8 Alkohole bekannt: 4 pri
mare, 3 aekundare und 1 tertiarer. Von diesen haben aber nur Bedeutung 
der im Handel gebrauchliche Amylalkohol, der ein primarer Alkohol ist 
und als Garungsamylalkohol bezeichnet wird, und der tertiare Amyl
alkohol oder daa Amylenhydrat. 

Amy lenhydra t (s. Amylenum hydratum). Es ist ein tertiarer Alkohol; 
tertiarer AmyIalkohol. 

Buchheister-Ottersbaoh. I. 15. Aun. 41 
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Der Zetylalkohol C16R330H kommt als Palmitinsaure-Zetylather im 
Walrat vor; der Zerylalkohol oder Zerotin C.R530R ist als Zerotin
saure-Zerylather im chinesischen Wachs und der Melissylalkohol als 
Palmitin-Melissylather im Bienenwachs enthalten. 

Von den ungesattigten Alkoholen, von den Olefinen oder Alkylenen ab
geleitet, hat fiir unS nur der Allylalkohol, auch Propenol oder Akryl
alkohol genannt, C3R50R insofem Bedeutung, als er zur Herstellung des 
kiinstlichen Senfols dient. Er ist vom Propylen C3Ha abgeleitet. 

Aus den Alkoholen konnen durch Zersetzung, Substitution, Oxydation 
usw. unzahlige andere Stoffe dargestellt werden, so z. B. von den oben 
erwahnten Kohlenwasserstoffen und deren Derivaten: Athylen, Methyl
chlorid, Athylchlorid, Athylbromid, Chloroform, Bromoform, J odoform. 
Wird in einem Alkohol das Wasserstoffatom der Rydroxylgruppe durch 
Kalium oder Natrium ersetzt, so entsteht ein Metallalkoholat, z. B. C2R50K 
Kaliumaethylat. Besonders kennzeichnend fiir die primaren 
Alkohole ist, daB sie bei ihrer Oxydation Aldehyde und 
Sauren bilden, ferner durch Verlust von Wasser in Ather 
iibergehen und mit Sauren zusammengesetzte Ather, Ester, 
geben. 

Einen Ather kann man sich entstanden denken durch Vereinigung 
von 2 Molekiilen eines Alkohols unter Austritt eines Molekiils Wasser: 

CH321RI = CH3,,-0 + R 0 
cHalo R CH3/ 2' 

Methylather. 

Er erscheint sonach als das Oxyd zweier Alkoholradikale, z. B. Dimethyl
oxyd, oder als Wasser, in dem beide Wasserstoffatome durch Alkoholradi
kale ersetzt sind. Sind in den !thern die beiden Alkoholradikale gleich, z. B. 
imMethylather, so nennt man den Ather einen einfachen Ather, sind die 
Alkoholradikale je!loch verschieden, so heiBt der Xther ein gemischter 
At her, z. B. Methyl-Athyliither: 

CHa'-.O 
C2H5/ • 

Die Zahl solcher Xther ist groB; von Wichtigkeit ist besonders der 
gewohnliche 

Athylather (s. Aether). Die Darstellung geschieht auf einem Um
wege. Die Schwefelsaure, die bei seiner Darstellung mit Athylalkohol ge
mischt wird, wirkt nicht unmittelbar wasserentziehend, sondern es entsteht 
zunachst Xthylschwefelsaure: 

S02<g: + ROC2H5 H20 + S02<g~H5 
Schwefelsaure + Xthylalkohol = Wasser + Xthylschwefelsaure. 

Wird diese Athylschwefelsaure auf 1400 erhitzt unter ZufluB von 
Xthylalkohol, so zersetzt sie sich wieder, und nun erst entsteht unter Riick
bildung von Schwefelsaurehydrat der Xther: 

SO /OC2R5 + RO. C H - SO /OH + C2H5'-.0 2'-.OH 2 5 - 2'-.OH C H / 
•••• •• 2 5 
Athylschwefelsaure + Athylalkohol = Schwefelsaure + Athylather. 
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Wird in Alkoholen der Sauerstoff der Hydroxylgruppe durch Schwefel S 
ersetzt, so entstehen Thioalkohole oder Merkaptane, z. B. 

CaHsOH - CaH5SH 
Athylalkohol- Athylmerkaptan. 

Man fa.l3t sie auch auf als Kohlenwasserstoffe, wo Wasserstoffatome durch 
die SH-Gruppe ersetzt worden sind. Je nach der Anzahl der vorhandenen 
SH-Gruppen unterscheidet man sie in ein- und mehrwertige oder in ein
und mehratomige Merkaptane. Sie haben aIle einen durchdringenden Ge
ruch. Die Thioalkohole verbinden sich sehr leicht mit Quecksilberverbin
dungen, so hat man ihnen den Namen Merkaptane gegeben, abgeleitet von 
Mercurium captans = Quecksilber leicht aufnehmend. 

Sind zwei Alkoholradikale durch die Atomgruppe CO, die Karbonyl
gr u p p e, verbunden, so hei.l3t der Korper ein Keton, z. B. 

ga:5)C 0 Diiithylketon, g~5)C 0 Methyliithylketon. 
2 II -'-"3 

Die Karbonylgruppe ist als zweiwertig aufzufassen, indem der Kohlen
stoff in der ungesiittigten CO-Gruppe noch zwei Affinitiiten frei hat. 

Sind die beiden Alkoholradikale gleich, so sprechen wir von einem 
einfachen Keton, z. B. Diiithylketon. Sind sie verschieden, wie im 
Methyliithylketon, so hei.l3t das Keton ein gemischtes Keton. 

Andererseits sind die Ketone aufzufassen als Oxydationsergebnisse 
von sekundiiren Alkoholen. 

CHa 
I 

CH· OH 
I 

CHa 

+ 0 

CHa 
I 

CO 
I 
CHa 

Sekundiirer Propylalkohol + Sauerstoff = Dimethylketon + Wasser. 
Auch die Ketone gehen bei starker Oxydation in Siiuren, und zwar in 

mindestens zwei verschiedene sauren, iiber. Ketone finden sich hii.ufig 
als Bestandteile iitherischer Ole z. B. Methylnonylketon CHaCOC.H18 und 
Methylheptylketon CHaCOc.,H111 im Rautenol. Die Bezeichnungen heptyl 
und nonyl zeigen die Anzahl der Kohlenstoffatome an, abgeleitet vom 
griechischen hepta = 7 bzw. lateinischen novem = 9. 

Von Wichtigkeit ist 
Dimethylketon (CHa).CO·(s. Auton). 
Durch Oxydation gehen, wie wir gesehen baben, die gewohnlichen pri

miiren Alkohole in Aldehyde iiber. Sie verlieren dabei 2 Atome Wasserstoff, 
z. B. aus Athylalkohol CHa· C~ • OH wird CHa· COH Azetaldehyd. 

(CHa • C~) • OH + 0 = CHaCOH + ~O 
Athylalkohol + Sauerstoff = Azetaldehyd + Wasser. 

Von diesem Vorgange haben dieAldehyde den Namen, der aus Alcohol 
dehydrogenatus gebildet ist. Die wichtigste Eigenschaft der Aldehyde ist, 
daB sie groBe Neigung haben, Sauerstoff aufzunehmen und sich so in Siiuren 
zu verwandeln. Sie bilden das Mittelglied zwischen Alkohol und Siiure. 
So benennt man sie gewohnlich nach der aus ihnen entstehenden Siiure, 
z. B. Azetaldehyd nach der Essigsiiure, Acid. aceticum, Formaldehyd nach 
der Ameisensiiure, Acid. /O'I"micicum. Diese Oxydation kann sich anderelll 

41* 
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StoHen gegeniiber als Reduktion bemerklich machen. So wird z. B. aus Silber
salzen durch Aldehyde blankes metallisches Silber reduziert, wovon man bei 
der Versilberung von GIas Gebrauch macht. Ein wichtiger Aldehyd ist der 

Formaldehyd (s. diesen), ferner 
Azetaldehyd (s. diesen). 
Wirken Spuren von Salz- oder Schwefelsiiure auf Azetaldehyd ein, 

so verdreifacht er sein Molekiil, er polymerisiert sich und geht iiber in 
Paraldehyd (C2H40)3' eine eigentiimlich wiirzig riechende Fliissigkeit, 

die bei + 10° erstarrt, wie der gewohnliche Aldehyd leicht oxydiert und 
sauer wird und durch Destillation iiber etwas Schwefelsiiure wiedel in ge
wohnlichen Aldehyd zUrUckverwandelt werden kann. Paraldehyd wird ala 
SchIafmittel verwendet. 

Wird Wasserstoff des Aldehyds CHa· COR teilweise durch ChIor 
ersetzt, so entstehen Derivate, von denen das wichtigste ist: 

Trichloraldehyd oderChloral COla· COR (s.Oh7malumhydratum 
crystaUiBatum). Dieser gibt mit Formamid Chloralfor ma mid (s. Ohlora
lum formamidatum). 

Wird der Xthylalkohol fortgesetzt oxydiert, so entsteht schlieBlich 
eine Saure, die Essigsiiure: 

(CHa . CHa)OH + 2 0 = CH3COOH + H20 
Xthylalkohol + SauerstoH = Essigsii.ure. 

Jedem der oben angefiihrten primii.ren Alkohole entspricht so eine 
organische Siiure, in der sich stets die einwertig aufzufassende Gruppe 
-COOH, die Karboxylgruppe findet. In der organischen Chemie 
werden nur diejenigen Verbindungen als Siiuren angesehen, 
welche die Karboxylgruppe enthalten. Das WasserstoHatom dieser 
Gruppe verhalt sich ganz wie die Wasserstoffatome in den anorganischen 
Saurehydraten, es kann ebenso leicht durch Metallatome ersetzt werden, 
so daB ein Salz entsteht. Z. B.: 

CHa· COOR + NaOR = CHa· COONa + HaO. 
Essigsiiure + Natriumhydroxyd = essigsaures Natrium . 
• Das Wasserstoffatom dieser Karboxylgruppe verhalt sich also anders 

als die iibrigen Wasserstoffatome der Saure, die nicht so leicht beweglich 
und ersetzbar sind. - Auch die organischen Siiuren konnen ein- oder mehr
basisch sein, es richtet sich dies nach der AnzahI der vorhandenen Karboxyl
~ppen. Die Essigsaure ist einbasisch, wiihrend z. B. die Bernsteinsiiure 
(Athylenbernsteinsii.ure) 

{ 
COOH 

C2H,' {ggg: zweibasisch, die Zitronensaure C3H,OR COOH 
COOH 

dreibasisch ist (abgeleitet vomPropan CaHs). Diese letzteren Siiuren konnen 
demnach auch wie mehrbasische Mineralsiiuren ebensowohI neutrale oder 
normale ala saure Salze geben. Von der homologen Alkoholreihe, zu der der 
gewohnliche Alkohol, der Xthylalkohol gehort, leitet sich eine homologe 
Reihe von einbasischen Siiuren, von Ksrbonsauren ab, die man die 
Reihe der Fettsiiuren nennt, weil ihre wichtigsten Glieder seit langer Zeit 
in den natiirlich vorkommenden Fetten und Olen aufgefunden worden 
und ihre hOheren Glieder den Fetten iiuJ3erlich iihnlich sind. Die wichtigsten 
Fettsii.uren sind: 
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Ameisensaure H " COOH Myristinsaure Cla~," COOH 
Essigsaure CHa" COOH Palmitinsaure CloH31 " COOH 
Propionsaure C2Ho " COOH Margarinsaure C16H3a " COOH 
Buttersaure CaH7" COOH Stearinsaure C17H35 " COOH 
Valeriansaure C4H9 " COOH Arachinsaure C19Ha9 " COOH 
Kapronsaure C5HU " COOH Behensaure C21H43 " COOH 
Kaprylsaure C7H1o" COOH Zerotinsaure C26Hoa " COOH 
Laurinsaure CUH23" COOH Melissinsaure C29H59 " COOH. 

Wie bei der Alkoholreihe unterscheidet sich auch bei der Fettsaurereihe 
jedes Glied dieser von dem vorhergehenden bzw. dem folgenden durch ein 
Mehr oder Weniger von CH2 • 1st das Radikal CHa an ein Endkohlen
stoffatom getreten, spricht man von einer nor m a len Saure, im andern 
FaIle von einer isomeren oder Isosaure. 

Die Ameisensaure ist auch als Wasserstoffverbindung der Karboxylgruppe 
anzusehen und die iibrigen Glieder der Reihe als Kohlenwasserstoffe der 
Methanreihe, als Ethane, in denen ein Wasserstoffatom durch die Karboxyl
gruppe ersetzt ist. 

Ameisensaure C~02 oder HCOOH (s.Acid. formicicum). Nach
wei s: Erhitzt man Ameisensaure mit salpetersaurem Silber zum 
Kochen, so wird unter Kohlensaureentwicklung metallisches Silber aus
geschieden. 

Essigsaure C2H40 2 oder CHaCOOH (s. Acetum, Acetum pyrolignosum, 
Acidum aceticum glaciale sowie die Salze: Kalium aceticum, Natrium aceti
cum, Aluminium aceticum, Barium aceticum, Ouprum aceticum, Ferrum 
aceticum, Plumbum aceticum). N a c h wei s: Erwarmt man ein trockenes 
essigsaures Salz mit etwas konzentrierter Schwefelsaure, so tritt der kenn
zeichnende Geruch der Essigsaure auf; setzt man noch etwas Alkohol hinzu, 
so erhalt man den angenehmen Geruch des Essigathers. 

Trichloressigsa ure CCla " COOH (s. Acidum trichloraceticum). 
Buttersaure, normale, C4Hs0 2 oder CaH7COOH, Acidum buty

ricuID, findet sich als Buttersaure-Glyzerinather im Butterfett, wird dar
gestellt durch Garenlassen einer, um den Rohrzucker in Invertzucker iiber
zufiihren, mit etwas Weinsaure versetzten ZuckerlOsung mit saurer Milch, 
faulem Kase und Kreidepulver. Sie ist eine olige, ranzig riechende Fliissig
keit und wird aus ihrer Losung in Wasser durch Salze abgeschieden, aus
gesalzen. Das K a I z i u m but y rat ist in kaltem Wasser leichter IOslich 
als in heiBem. Buttersaure findet Verwendung zur Darstellung von Frucht
athern. 

Valeriansaure C5HlO0 2, gewohnliche oder normale (s. Acid. valeria-
nicum, Zincum valerianicum). 

Stearinsaure C18Ha602 oder C17H35COOH (s. Acid. stearinicum). 
Diesen Sauren schlieBt sich an: 
Olsaure C18H340 2 (s. Acid. oleinicum). 
Die Olsaure ist eine ungesattigte Monokarbonsaure, die auch als 

Olefinmonokarbonsauren bezeichnet werden. Man leitet diese Sauren, 
die gleichwie die gesattigten eine homologe Reihe bilden, von dem un
gesattigten Kohlenwasserstoff Athylen CIIH4 abo Die erste Saure der Reihe 
entsteht dadurch, daB ein Wasserstoff des Athylens durch die Karboxyl
gruppe ersetzt ist. 
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C2HaCOOH - Akrylsaure 
CaH5COOH - Krotonsaure 
C,H7COOH - Angelikasii.ure 

C17HaaCOOH - Olsaure. 
Diese Sauren unterscheiden sich von denjenigen der Fettsaurereihe durch 
einen Mindergehalt von zwei Wasserstoffatomen. Man nennt diese Reihe 
entweder nach dem ersten Gliede die Akrylsaurereihe oder nach dem 
Vorkommen der Olsaure die Olsaurereihe. 

Gleichwie von einatomigen Alkoholen sich Sauren ableiten, geschieht 
dies auch von den zweiatomigen, den GIykolen, so entsteht aus dem GIykol
alkohol durch Oxydation die Glykolsaure oder Oxyessigsaure. 

CzH,(OH)z + 2 0 = CHaOHCOOH + HBO 
GIykolalkohol + Sauerstoff = GIykolsaure + Wasser. 

DieseSauren werden organische Oxysauren, Oxyfettsauren genannt, 
und weil in ihnen neben der COOH-Gruppe auch die OH-Gruppe vorhanden 
ist, auch Alkoholsauren. Auch dieseSauren bilden eine homologeReihe, 
die Glykolsaure- oder Milchsaurereihe, weil das zweite Glied dieser Reihe 
die wichtige Milchsii.ure darstellt. 

Die Glykolsii.ure oder Oxyessigsaure findet sich in den unreifen 
Weintrauben. Man stellt sie z. B. her aus dem GIykolalkohol durch Oxy
dation mittels Luft unter Verwendung von Platinschwamm als Kontakt
masse. Sie kommt entweder als sirupdicke Fliissigkeit oder liber Schwefelsii.ure 
ausgetrocknet als Kristalle im Handel vor und ist dann leicht in Wasser, 
Weingeist und A.ther loslich. Sie wird angewendet als Ersatzmittel fUr 
Weinsaure und Zitronensaure z. B. auch in der Photographie, aber 
nicht beim Eisenlichtpauseverfahren. 

Milchsaure C2H4(OH)' COOH, Oxypropionsaure (s. Acid. 
lacticum, Ferrum lacticum), ist eine orga nische 0 xysa ure. In dieser 
Saure befindet sich auI3er der Karboxylgruppe auch die Hydroxylgruppe, 
so bezeichnet man sie auch als Alkoholsii.ure. 

Von zweibasischen organischen Sii.uren, die aHe feste kristallisier
bare Verbindungen sind, sind wichtig: 

Oxalsaure, Aethandisaure ggg: (s. Acid. o:mlicum, Kalium 
ozalicum und Kalium biozalicum). 

N a c h wei s: In ammoniakalischen, neutralen oder mit Essigsaure an
gesiiuerten Losungen von Oxalsaure entsteht mit Kalziumchlorid ein weiI3er 
Niederschlag, der in Essig- und Oxalsaure unlOslich, in Salz- und Salpeter
saure aber leicht lOslich ist. 

B t ·.. C H COOH ( A'd ..) erns elnsaure 2 4 COOH s. en. SUCC'/,nwum. 

Apfelsaure, Monooxybernsteinsaure, Acidum malicum 
COOH . 

C2Ha(OH) COOH (s. Ferrum maltcum). 

Weinsaure, Dioxybernsteinsaure CzHz(OH) (OH) ggg~ 
(s. Acid. tartaricum, Tarta1'Us depuratus, Tarta1'US natronatu8, Tartarus 
stibiatus). 

Von der Weinsaure kennt man 4: verschiedene Arten, die aber dieselbe 
Formel haben, sich jedoch durch ihr Verhalten im Polarisationsapparat 



Organische Chemie. 647 

unterscheiden. Man bezeichnet sie, je nachdem sie den Lichtstrahl nach 
rechts oder links ableiten, als Rechtsweinsiiure, Linksweinsiiure, inaktive 
Weinsiiure oder Mesoweinsiiure und Traubensiiure oder Para
wein s Bur e oder raz emis che Weinsiiure. Die Handelsware ist 
Rechtsweinsiiure. Die SaIze der Traubensaure werden R a z e mat e ge
nannt. 

N a c h w ei s: Weins8ure erzeugt in konzentrierten Losungen von Kalium.
salzen sofort oder doch beim Schiitteln einen weiBen kristallinischen Nieder
schlag. Auch entsteht beim trockenen Erhitzen der Weinsaure und ihrer 
Salze unter Verkohlung der Geruch nach verbranntem Zucker. 

Apfelsiiure und Weinsaure werden als Oxy- oder Hydroxysiiuren be
zeichnet. Sie konnen aufgefaBt werden als Bernsteinsaure, wo ein bzw. 
zwei Wasserstoffatome durch die Hydroxylgruppe ersetzt sind. 

Eine dreibasische Oxysaure ist die 

I COOH 
Zitronensiiure CaH40H COOH (s. Acid. citrwum). 

COOH 

Die Zitronensaure wird auch als Oxytrikarballylsaure be
zeichnet. Sie ist aufzufassen als Propan (CaHs), wo 3 Wasserstoffatome 
durch die Karboxylgruppe (CaH5(COOH)a) Trikarballyisaure) und 
1 Wasserstoffatom durch die Hydroxylgruppe ersetzt worden sind. 

Werden in den organischen Sauren, den Karbonsauren, Wasserstoff
atome in dem Kohlenwasserstoffrest, dem Alkyle durch den Ammoniakrest, 
die Amingruppe, Amidogruppe N~ ersetzt, so entstehen Amino
sauren, Amidosiiuren. J e nach der Anzahl der vorhandenen Amino
gruppen bezeichnet man sic als Monamino-, Diaminosauren UBW. Man kann 
diese Sauren auch auffassen als Oxysauren, wo die Hydroxylgruppe (OH) 
durch die Amingruppe (NH.) ersetzt ist, z. B. 

COOH COOR 
CIRaOH COOH - C.HaNH• COOR 

Apfelsaure - Asparaginsaure. 

Diese Aminosauren werden aus EiweiBstoffen durch Abbau, Aufspaltung 
dieser durch Enzyme, Sauren oder Alkalien erhalten. 

Eine wichtige Aminosiiure ist die Aminoessigsaure, Amidoessig
saure CHINHsCOOH, auch LeimsiiB, Leimzucker, Glykokoll ge
nannt, weil sie zuerst durch Zersetzung des Knochenleims gewonnen wurde. 
Sie findet sich auch in dem Muskelfleisch eBbarer Muscheln, die viel
fach auf Fleischextrakt verarbeitet werden. Es sind durch Verbindungen 
von Aminosauren den Albumosen und Peptonen, also EiweiBstoffen ahn
liche Erzeugnisse hergestellt worden. 

Wird wie bei der Salzbildung der Hydroxylwasserstoff einer Saure 
durch ein Alkoholradikal ersetzt, so entsteht ein sog. zusammengesetzter 
Ather oder ein Ester. Man vergleiche: 

NOIIOH + KOH - NOIOK + HsO 
Salpetersaure + Kaliumhydroxyd = Kaliumnitrat + Wasser 

NOIIOH + CI R50H = NOIIO~H6 + HsO 
Salpetersaure + Athylalkohol = Salpetersiiure-Athylather + Wasser. 
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Durch Kochen mit .Alkalien werden diese Ester zersetzt, verseift, 
und es ergibt sich wieder .Alkohol nebst einem Metallsalz, z. B. 

N0200llHs + KOH = N020K 
Salpetersaure-Athylather + Kaliumhydroxyd = Kaliumnitrat 

+ °2HSOR 
+ Athylalkohol. 

Diese Ester sind meist durch einen angenehmen Geruch ausgezeichnet. 
Werden in einer Saure nicht aIle Wasserstoffatome durch .Alkoholradi

kale ersetzt, so entstehen saure Ester, auch Estersauren genannt, z. B. 

(O.Rs)HSO, oder So.og::s Athylschwefelsaure (s. AtkyliiJ.ker S. 1001). 

Zu erwahnen sind unter anderen: 

Salpetersaureathylather NOs· 02Rs. 
Salpetrigsaureathylather N02· 0IHs (s. Aetker nit'T08us). 
Salpetrigsaureamylather N02• 0SHll (Amylium nit'Tosum). 
Essigsaureathylather 0Ha· 000 (02HS) (s. Aether aceticu8). 
Oenanthather (s. Oleum Vin,,). 
Die Ester der Fettsauren, namentlich die Amylester der Essig-, Butter

und Valeriansaure, besitzen einen Geruch, der lebhaft an denjenigen reifer 
Friichte erinnert, und dienen, passend gemischt, unter Zusatz gewisser 
anderer Stoffe, zur Herstellung sog. Fruchtessenzen, wie Apfel-, Birnen-, 
Aprikosen-, Ananas-, Erdbeerather. 

Diesen Estern sind ihrer chemischen Zusammensetzung nach ganz 
ahnlich die Fette und fetten Ole (s. flU88ige und feste FeUe). Sie sind, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen (s. Fette und Jette Ole), anzusehen als Ester 

::::'{n ~"': :.:::-~=:. ::: von Estern 
OR 

verschiedener Sauren, alB neutrale Fettsaure- und Olsaureglyzeride. Am 
haufigsten treten auf die Glyzerinather der Palmitinsaure, der Stearin
saure und Olsaure, seltener die der Myristinsaure, Laurinsaure, Kaprin
saure, Buttersaure, Erukasaure, Tiglinsii.ure, Leinolsaure, Rizinsii.ure usw. 
Herrschen die Glyzerinather der Palmitin- und Stearinsii.ure vor, so 
sind die Verbindungen fest, wahrend die Olsaureglyzerinather mehr 
fliissig sind. 

AIle diese Glyzerinii.ther werden geradeso wie die obenerwahnten 
zusammengesetzten Ather durch starke Basen in den .Alkohol, das Glyzerin 
und Salze der betreffenden Sauren gespalten. Diese fettsauren SaIze heiJ3en 
Seifen (s. Sapo) oder, wenn Bleioxyd zur Verseifung verwendet wurde, 
Pflaster (s. EmpZast'Ta). 

Durch starke Mineralsii.uren konnen aus den Seifen die Fettsauren 
abgeschieden werden. 

Werden im Ammoniak NHa Wasserstoffatome durch Alkoholradikale 
ersetzt, so entstehen Amine, Aminbasen, Amidbasen, Alkylamine. 
Werden Amine von einem Ammoniakmolekiil abgeleitet, so hei.l3en sie 
Monamine, wenn von 2 Molekiilen Ammoniak Diamine, von 3 Tri
amine, z. B. 
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Je nach der Anzahl der vertretenen Wasserstoffatome nennt man die 
Monamine dann primar, sekundar und tertiar 

/OHa /OHa /OHa 
N", H N" OHa N", OHa 

H H OHa 
primares Methylamin sekundares Methylamin tertiares Methylamin 

oder Monomethylamin, Dimethylamin und Trimethylamin. Man verwechsle 
also nicht das Dimethylamin mit einem Diamin. Die sekundaren 
Monaminbasen heWen auch Iminbasen, sie enhalten im Gegensatz zur 
NlIz-Gruppe der primaren Monamine, die NH-Gruppe. Die tertiaren Mon
amine hei13en Nitrilbasen. 

Mit dem Namen Kohlehydrate bezeichnet man eine Anzahl von Ver
bindungen, die 6 Atome Kohlenstoff oder ein Vielfaches davon enthalten 
und aul3erdem Wasserstoff und Sauerstoff in demselben Verhaltnisse wie im 
Wasser, also doppelt so viel Wasserstoff als Sauerstoff, und zwar kommen 
auf 6 Atome Kohlenstoff wenigstens 5 Atome Sauerstoff. 

Verdiinnte Schwefelsaure fiihrt die Kohlehydrate bei langerem Er
hitzen in Traubenzucker oder ahnliche Zuckerarten iiber, hierbei entsteht 
Furfurol, ein Aldehyd 04HaOOOH oder 05H402' Diese Bildung dient 
zur Erkennung von Kohlehydraten. Furfurol weist man nach, in
dem man ein Stiickchen Papier mit einer mit Alkohol versetzten Losung 
von Xylidin, Amidoxylol OoHa· (OHa)2N~ in Eisessig (1 + 1) trankt und 
es in das erhitzte bzw. verkohlte Kohlehydrat halt - es wird rot. 

Man kann sie in drei Hauptgruppen einteilen: 
1. Gruppe des Traubenzuckers 06H1206: Auch Monosaccharide 

oder Monosen genannt. Sie lassen sich nicht spalten, ohne daB 
die Natur der Zuckerart aufgehoben wird. 

Dextrose oder Glukose (s. Stiirkezucker). 
Lavulose oder Fruchtzucker oder Fruktose bildet den 

fliissigen Anteil des Honigs. Fruchtzucker ist ein Ketonzucker, 
eine Ketose. Der durch Kochen von Rohrzuckerlosung mit 
verdiinnter Saure entstehende Invertzucker ist ein Gemenge 
von Dextrose und Lavulose. 

Laktose, Galaktose entsteht durch Kochen von Milchzucker 
mit verdiinnter Schwefelsaure oder durch Einwirkung von 
Fermenten auf Milchzucker. 

2. Gruppe des Rohrzuckers 012~2011: Auch Disaccharide genannt. 
Rohrzucker (s. Saccharum). 
Milchzucker (s. Saccharum Lactu). 
Maltose, im Malzextrakt enthalten. 

3. Gruppe des Zellstoffes (OsHIQ05)n, Zellulose: AuchPolysaccharide 
genannt. 

Zell ulose bildet den Hauptbestandteil aller pflanzlichen ZelI
haute, ist also Hauptbestandteil des Holzes, des Papiers, der 
Baumwolle (s. Verbandstofle) usw., geht durch Behandlung mit 
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Schwefelsame in Amyloid uber (s. Gharta pergamena),fgibt 
mit Salpetersame einen Ester, die SchieBbaumwolle (s. Nitro
zellulose, Kollodium). 

Star ke (s. Amylum). 
Dextrin (s. Dextrinum). 
Inulin, Alantstarke. 
Gummiarten (s. Gummi arabicum). 
Bassorin (s. Gummi tragacantha). 
Sinistrin. 

Die verschiedenen Zuckerarten werden auch als aldehyd- bzw. keton
ahnliche Verbindungen angesehen, entstanden dmch Oxydation mehr
atomiger Alkohole. So teilt man sie auch in Aldehydzucker oder 
Aldosen und Ketonzucker oder Ketosen ein. Um bei diesen Bezeich
nungen die Anzahl der vorhandenen Kohlenstoffatome auszudriicken, be
nutzt man die griechischen Zahlworter, z. B. Traubenzucker OSH120S = Al
dohexose, Fruchtzucker = Ketohexose (hexa = 6). 

Von diesen Kohlehydraten sind unmittelbar garungsfahig: Dextrose, 
Lavulose und Laktose. Die Haupterzeugnisse der sog. alkoholischen 
Garung sind Alkohol und Kohlensame. Bedingungen zum Eintritt der 
Garung sind: Vorhandensein eines garungsfahigen Stoffes, eines Fermentes, 
Z. B. Hefe, und einer hinreichenden Menge Wasser, mittlerer Warmegrad, 
und Abwesenheit von garunghemmenden Stoffen, Z. B. schwefliger Same, 
Salizylsiiure, Phenol, Quecksilberchlorid. 

Vitamine. 
Unter Vitaminen versteht man Stoffe, die an und fur sich und auch 

in ihrer Wirkung bis in das Letzte hinein noch nicht genugend erforscht 
sind. Sie finden sich in den N ahrungsmitteln und erm6glichen, wenn auch 
nur in kleinsten Mengen dem K6rper zugefuhrt, dem jungen K6rper ein 
gesundes Wachstum aIler Organe. Dem ausgewachsenen K6rper verleihen 
sie W iderstandskraft und bewahren ihn vor Stoffwechselkrankheiten. 

Man teilt die Vitamine in vier Gruppen ein. 
Vitamin A ist fett16slich, wichtig fur das Wachstum und die Wider

standskraft gegen Krankheiten. Fehlt dieses Vitamin in der N ahrung, so 
entsteht Augenkrankheit, sogar Erblindung und der K6rper wird auch 
sonst leicht von Krankheit befallen. 

V ita min B ist wasserlOslich und findet sich reichlich in frischen 
Gemusen und Tomaten, im ungeschalten Reis und der Hefe. 1st dieses 
Vitamin in der Nahrung nicht oder zu wenig vorhanden, tritt eine Scha
digung der inneren Organe und der N erven ein. 

Vi tam i n 0, hauptsachlich ein Bestandteil des Obstes, von Salat und 
anderen frischen grunen Pflanzen, verhindert den Skorbut oder Scharbock. 

Vitamin D, ein leicht zersetzbarer Stoff, der in der Milch, der 
Butter, dem Lebertran, dem Eigelb, in frischen Gemusen und allen grii
nen Pflanzen vorkommt, laBt die Erweichung der Knochen, die Rachitis 
oder englische Krankheit nicht aufkommen. 

Dieses Vitamin D krii.ftigt den ganzen Korper. Durch Windaus in 
Gottingen wmde bewiesen, daB in den N ahrungsmitteln eine Vorstufe des 
Vitamins D, ein sogen. Pro v ita min vorhanden ist und zwar das E r
gosterin, das, wenn auch in sehr klein en Mengen, einen Bestandteil 
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des in jeder Zelle vorkommenden Cholesterins und des in jeder Pflanzen
zelle sich findenden Phytosterins darstellt. Dieses Ergosterin geht durch 
das Sonnenlicht oder ultraviolettes Licht in das Vitamin D iiber. So 
bringen die Firmen E. Merck in Darmstadt und I. G. Farbenindustrie A.-G. 
unter dem N amen Vi g ant 0 1 bestrahltes Ergosterin in den Handel. 

ll. Verbindungen mit ringformig verbundenen Kohlenstoffatomen. 
Verbindungen mit geschlossener Kohlenstoffkette. Karbozyklische 

Verbindungen. Verbindungen der aromatischen Reihe. 
Wie die Korper der Fettreihe sich aIle vom Methan ableiten lassen, 

so konnen die karbozyklischen Verbindungen als Derivate oder Ableitungs
stoffe des Benzols CsHa angesehen werden. Einzelne finden sich fertig gebildet 
in der Natur, wie Benzoesaure, Gerbsaure, Vanillin, aber in sehr groBer Zahl 
sind sie kiinstlich dargestellt worden, namentlich aus den Erzeugnissen der 
trockenen Destillation von Steinkohlen. Diese Destillation liefert als Neben
erzeugnis den Teer, und dieser bildet den Ausgangsstoff zur Herstellung un
zahliger neuer, htichst wertvollerStoffe. Durch fraktionierte Destillation, d. h. 
durch stufenweise Erhohung der Warmegrade und gesondertes Auffangen der 
nach und nach auftretenden Destillate, erhalt man aus dem Steinkohlenteer 
zunachst drei Hauptfraktionen: bis 160° Leichtol oder leichtes Stein
kohlenteerol (Benzol, Toluol, Xylol), hierauf von 160°-300° Schwerol 
oder schweres Steinkohlenteerol (Phenol, Kresol, Anilin, Toluidin, 
Naphthalin) und endlich von 300°-400° Griinol (Anthrazen, Phenanthren, 
Pyren, Chrysen). J ede dieser drei Fraktionen wird nun wiederholt ffir sich 
fraktioniert, um schlieBlich die einzelnen der genannten Stoffe auszuscheiden. 
Das Schwerol wird haufig noch in zwei Hauptfraktionen unterschieden, das 
bei 160°-200° iibergehende Mittelol und das von 200°-300° iibergehende 
eigentliche Schwerol. 

Auch von den karbozyklischen Verbindungen kann man Gruppen bilden, 
und zwar viele, die denen der Fettreihe ahnlich sind, z. B. Kohlenwasser
stoffe, Alkohole, Aldehyde, Sauren, Ester, Ketone usw. Wie gesagt, 
lassen sich die karbozyklischen Verbindungen als Ableitungsstoffe des 
einfachen Kohlenwasserstoffes Benzol CuRa ansehen. Die Ableitungs- und 
Verwandtschaftsverhiiltnisse dieser Korper sind zum Teil sehr verwickelter 
Natur, aber das Verstandnis wird ungemein erleichtert durch eine von Kekule 
aufgestellte Formel des Benzols, die als Benzolring bezeichnet wird. Wah
rend man die Derivate des Methans, wie wir gesehen haben, als Kohlen
stoHverbindungen mit oHener Kette bezeichnet, indem in den 
Kohlenstoffkernen die einzelnen Kohlenstoffatome so vereinigt sind, daB 
jedes nur mit einem oder zwei in Verbindung ist, die Endkohlenstoffatome 

CH3 , 

I 
aber nicht, z. B. C3HS = CH2 , bezeichnet man das Benzol und seine Deri

I 
CH3 , 

vate als Kohlenstoffverbindungen mit geschlossener Kette, als 
Kohlenstoffringe, wo die Endkohlenstoffatome sich auch vereinigen. 
Man nimmt an, daB im Benzol die 6 vierwertigen Kohlenstoffatome sich ab
wechselnd mit je einer und je zwei Verbindungseinheiten aneinander lagern 
und zunachst eine Art Gerippe bilden: 
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I I 
0=0 

/ " -C C-, ~ 

C-O 
I I 

Wie man sieht, bleibt dabei an jedem Kohlenstoffatom noch eine Affinitii.t 
frei, und werden zunii.chst diese 6 Affinitaten aIle durch Wasserstoff
atome gesii.ttigt, so ergibt sich das Benzol: 

H H 
I I 
0=0 
/ " H-C O-H 

" ~ C-C 
I I 

H H 
Die Verbindungen, in denen, wie im Benzol, 6 Kohlenstoffatome vorhanden 
sind, werden auch als hexakarbozyklische Verbindungen bezeichnet, 
im Gegensatz zu den trikarbozyklischen mit 3, tetrakarbozykli
schen mit 4, pentakarbozyklischen mit 5, heptakarbozyklischen 
mit 7 und oktokarbozyklischen mit 8 Kohlenstoffatomen im Ringe. 
Diese Verbindungen haben jedoch fiiI den Drogisten keine besondere Wichtig
keit, nur solI erwahnt werden, daB der Kautschuk nach den Feststellungen 
von Professor Harries zu den oktokarbozyklischen Verbindungen gehOrt. 
Die Wasserstoffatome des Benzols konnen nun in au.l3erordentlich mannig
faltiger Weise durch andere Atome und Atomgruppen ersetzt werden, z. B. 
durch Halogenatome CI, Br, J, durch Hydroxylgruppen -OR, durch 
Nitrogruppen -NOs, Amidogruppen -N~, Schwefelsaurereste SOaH, 
AIkoholradikaIe usw. Durch Ersetzung zweier H-Atome des Benzols durch 
CI entsteht das Dichlorbenzol (s. d.). 1st schon die Reihe der ent
stehenden Derivate sehr lang, wenn nur ein H-Atom ersetzt wird, so wird 
die Menge der Derivate geradezu uniibersehbar, wenn mehrere H-Atome und 
noch dazu durch verschiedenartige Atome oder Atomgruppen vertreten 
wurden. J a, die Zahl der Ableitungsstoffe wird auch noch dadurch gesteigert, 
daB diese bei sonst gleicher Zusammensetzung verschiedene Eigenschaften 
zeigen, je nachdem die Ersetzung im Benzolring an benachbarten oder weiter 
voneinander entfernt liegenden Stellen erfoIgt ist; es entstehen dann Ver
bindungen, die man als isomere bezeichnet. Versieht man die 6 Kohlen
stoffatome mit fortIaufenden Zahlen und sind z. B. 2 H-Atome des Benzols 
durch HydroxyIgruppen ersetzt, so ergeben sich folgende drei Moglichkeiten: 

OR OR OK 
I I I 
000 
~l" ~l" ~l" 

H-O. BO-OR H-Os 10-H H-Os IIO-H 
I II I II I II 

H-O& IO-H H-O& 30-0R H-O& IO-H ,,/ ,,/ ",/ 
000 

~ ~ O~ 
Orthoverbindung Metaverbindung Paraverbindung. 
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Es sind dies die Formeln fiir die drei isomeren Dioxybenzole C6H4(OH)2 
namlich: Ortho-, Meta- und Paradioxybenzol. 

GIeichwie bei Metban sich durch Ersetzung des Wasserstoffatoms 
durch das Radikal CHs homologe Reihen ergeben, ist dies auch bei dem 
Benzol der Fall: 

C6HSCH3 Methylbenzol oder Toluol, C6H3(CH3)3 Trimethylbenzol, 
C6R4(CHs)2 Dimethylbenzol oder Xylol, C6H2(CR3)4 Tetramethylbenzol, 

C6H(CHs)5 Pentamethylbenzol. 

Man nennt die Verbindungen dieser Reibe, wo sich das nachfolgende 
Glied vom vorhergehenden durch ein Mehr von CH2 unterscheidet, a I i
phatiscb e Homolog e im Gegensatz zu den aromatischen 
Hom 0 log en, deren Un terschied C 4Ha betragt: 

Benzol C6H6, Naphthalin CloHs, Anthrazen C14HlO ' 
Chrysen ClsHl2> Pizen C22H14• 

Die erste Gruppe der karbozyklischen, der aromatischen Verbindungen 
bilden die Kohlenwasserstoffe. Von diesen sind am wichtigsten: 

Benzol CsHa (s. dieses). 
Tol uol C6HsCHs , Methylbenzol, eine dem Benzol sem ahnliche, 

farblose, leichtbewegliche Fliissigkeit. Siedet bei 110°, erstarrt bei -88 0. 

Durch Oxydation des Toluols entsteht Benzoesaure. 
Der Name Toluol leitet sich davon ab, daB Toluol entsteht, wenn 

Tolubalsam der trockenen Destillation unterworfen wird. Die Verwendung 
des Toluols ist ahnlich der des Benzols (s. d.). 

Xylole CSH4(CH3)2' Dimethylbenzol. Drei isomere, auch dem 
Benzol ahnliche Fliissigkeiten. Orthoxylol erstarrt bei - 28°, Meta
xylol bei _54° und Paraxylol bei + 13°. Das technische Xylol, 
ein Gemisch von 75-85% Metaxylol, das iibrige ist Ortho- und Paraxylol, 
erstarrt aber merkwiirdigerweise erst bei - 115°. 

Xylol findet Verwendung ahnlich dem Benzol (s. d.). 

Zymol C6H4 {g~, Paramethylpropylbenzol oder Pro-
3 7 

P Y Ito I u 0 I im romischen Kamillenol enthalten. 
Dichlo r benzol C6H4C12. Drei isomere Verbindungen Ortho-, Meta

und Paradichlorbenzol, von denen sich vor allem Paradichlorbenzol, dann 
auch die Orthoverbindung im Handel befinden. Par a d i chi 0 r ben z 0 list 
ein farbloser, kristallinischer, schuppenartiger Stoff, der leicht verdunstet, bei 
53°-56° schmilzt, bei 172°-173° siedet, meist aber durch Orthodichlor
benzol verunreinigt ist. Findet Verwendung als Mittel gegen Motten und 
Kleiderlause, in geringem MaB, in Benzol gelOst, als Ersatzmittel fiir 
Terpentinol in der Lackbereitung. 0 r tho d i chi 0 r ben z 0 list eine wasser
helle, leicht bewegliche, nach Benzol riechende Fliissigkeit, von bei 20° 
1,320 spezifischem Gewicht. Dient in der Lackbereitung als Terpentinol
ersatz, bzw. um Terpentinol zu strecken. 

Die Wasserstofiatome des Benzols sowie die noch iibriggebliebenen 
Benzolwasserstoffatome seiner Derivate lassen sich bei Einwirkung von 
Salpetersaure, besonders von rauchender Salpetersaure oder einem Ge
mische von Salpetersaure und Schwefelsaure, der sog. Nit r i e r s a u r e , 
leicht gegen die Nitrogruppe austauschen, wodurch sog. Nitrokorper 
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entstehen. J e nach der Stiirke der Nitriersiiure und der Dauer der Ein
wirkung treten eine, zwei oder drei Nitrogruppen ein. 

Calls + HNOa = CaHsNOs + HsO 
Benzol + Salpetersiiure = Nitrobenzol + Wasser. 

AlIe Nitrokorper haben die Neigung, durch Druck, Schlag oder Erhitzen 
leicht zu explodieren, sind also mit Vorsicht zu behandeln. Sie sind entweder 
fliissig oder fest, meist etwas gelb und in Wasser unloslich oder schwer loslich. 

Nitro benzol CaHs' NOs (s. dieses). 

Nitrotoluol CaH4 {i~:. 
Bringt man Nitrokorper in ein Gemisch von Eisen und Essigsiiure, 

in dem sich also Wasserstoff entwickelt, so werden sie reduziert, d. h. der 
Sauerstoff der Nitrogruppe wird durch Wasserstoff ersetzt. Der auf diese 
Weise entstandene Karper ist ein Amidokorper, Aminokorper; denn 
die Gruppe NOs hat sich in NHs, einen Ammoniakrest, verwandelt. So 
entsteht z. B. aus Nitrobenzol das Amidobenzol, Amino benzol 
CaHs' NHs, Anilin genannt. 

CaH5' NOs + 6 R = 2 HsO + CaHs' NHs 
Nitrobenzol + Wasserstoff = Wasser + Amidobenzol. 

Denkt man sich das Amidobenzol entstanden durch Ersetzung von 
Wasserstoff im Ammoniak durch CaR5' so bekommt dies den Namen 

Phenylamin: N {: ,indem man den Benzolrest CaHs als Phenyl 
CaRs 

bezeichnet. Solche Amidoverbindungen oder Amine haben basische 
Eigenschaft und geben wie das Ammoniak mit Siiuren SaIze, z. B. 

CaH5 NH. + HOI - CaRs' NHsHCl 
Anilin + Chlorwasserstoffsiiure = saIzsaures Anilin, 

das in der Technik Anilinsalz genannt wird. Sie finden vielfach Ver
wendung als Ausgangsstoff zur Herstellung von Farben. 

Wird z. B. Anilin mit salzsaurem Anilin erhitzt, so entsteht der Farb
stoff Diphenylamin, der ala sehr empfindliches Reagens auf Salpeter
siiure benutzt wird. Die Lasung des Diphenylamins in Schwefelsiiure wird 
durch Salpetersiiure zu einer dunkelblauen Fliissigkeit oxydiert. 

CaHsNHs + CaHsNR •• HOI = NR(CaHs). + NH40I 
Anilin + salzsaures Anilin = Diphenylamin + Ammoniumchlorid. 
Das Anilin in Verbindung mit Schwefelsiiure, das Ani Ii n s u 1£ at, 

wird vielfach gebraucht, um im Papier Rolz nachzuweisen. Papier, 
mit der Losung des BaIzes zusammengebracht, wird gelb gefiirbt. 

Erhitzt man Anilin mit Siiuren der Fettsiiurereihe, so entstehen unter 
Wasserbildung Anilide: 

CaH5NHs + RCOOH = CaHsNHCOH + HsO 
Anilin + Ameisensiiure = Formanilid + Wasser. 

Wird ein Wasserstoffatom der Amidogruppe im Anilin durch den 
Essigsiiurerest CHa• CO ersetzt, so entsteht: 

Azetanilid CaH5' NR (CHa' CO) (s. Antifebrin). 
CaRsNHa + CHaCOOH = CaH5NH(CHaCO) + HaO 

Anilin + Essigsiiure = Azetanilid + Wasser. 
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Ahnliche Zusammensetzung hat das 
Azetparaphenetidin C6H4(OC2Hs)' NH(CHa , CO) (s. Phenazetin) , 
Amidotol uole C6H4 , CHa, NH2. Toluidine. Drei isomere Ver-

bindungen. Werden aus dem Nitrotoluol gewonnen wie Amidobenzol aus 
dem Nitrobenzol. 

Durch Einwirkung der Arsensaure bei etwa 100° auf Anilin bildet sich 
die Arsanilsaure C6H4NH2AsOsH2' deren wichtigstes Salz, das Natri um 
arsanilicum C6H,NH2AsOsHNa unter der Bezeichnung Atoxyl ein 
Mittel gegen die Schlafkrankheit ist. 

Eine Verbindung des Para-Dioxy-meta-Diamidoarsenobenzols mit Salz
saure ist das) Salvarsan, das Mittel gegen Syphilis, das in Verbindung 
mit Natrium, Schwefel und Formaldehyd das N eosal varsa n gibt. 

Bei der Ersetzung von einem oder mehreren Benzolwasserstoffatomen 
durch Hydroxyl entstehen aus den aromatischen Kohlenwasserstoffen die 
ein- oder mehrwertigen Phenole, z. B. C6HS' OH oder C6H4(OH)2' 
Sie verhalten sich wie schwache Sauren und lOs en sich leicht in wasserigen 
Alkalien unter Bildung von Phenolsalzen, z. B. 

C6Hs ' OR + NaOH = C6H6 , ONa + H20 
Benzophenol + Natriumoxydhydrat = Phenolnatrium + Wasser. 

Daher stammen die alten Namen Karbolsaure fur Phenol, Pyrogallussaure 
fur Pyrogallol usw. Diese Verbindungen konnen aber nicht als echte orga
nische Sauren angesehen werden, weil ihnen die bezeichnende Gruppe 
-COOH fehlt. Anderseits zeigen die Phenole auch Eigenschaften von 
Alkoholen, indem sie die Ersetzung des Hydroxylwasserstoffes durch 
Saureradikale zur Bildung von Estern, oder durch Alkoholradikale zur Bil
dung von Athern, sog. Phenoliithern, Z. B. Eugenol, gestatten. Aber 
sie k6nnen nicht als wahre Alkohole gelten, da sie bei der Oxydation keine 
Aldehyde und keine Sauren geben. 

Phenol C6HsOH (s. Phenolum bzw. Acid. carbolicum). 
Phenolschwefelsaure C6HoO, SOsH (s. Acid. sul/ocarbolicum 

crudum). 
Ortho phe no Is ulfo nsa ure C6H40H, SOaH (s. Aseptol). 
Dij od para phe nols ulfo nsa ure C6H2J2(OH) . SOaH (s. Sozojodolum). 
Trinitrophenol C6H2(N02)a' OH (s. Acid. picrinicum). 
Methylphenol C6H4, CHa , OR, Kresol, auch Oxytoluol be-

zeichnet (s. Cresolum crudum), ist neben Guajakol C6H4(OCHa)OR (siehe 
dieses) enthalten im sog. Buchenholzteer-Kreosot (s. Kreosot). Es kommt 
in den drei Isomeren vor als Ortho-, Meta- und Parakresol. 

Methylpropylphenol C6H) g:a (s. Thymol). 1 CaH? 
Karvakrol, eine dem Thymol isomere Verbindung. 

Brenzkatechin C6H4g~ (s. Brenzkatechin) Ortho di oxy benz 01, 

also ein zweiwertiges Phenol. 

Resorzin C6H4g~ (s. Resorcinum) Metadioxybenzol. 

Hydrochino n C6H4g~ (s. Hydrochinonum) Para di 0 xy benz 01. 
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Pyrogallol CeRa {g~, entsteht aus der Gallussaure C.Hs(OH)aC02H 
OR 

durch Abspaltung von Kohlendioxyd (s. PyrogalloZum). Es ist ein drei
wertiges Phenol. 

Ein aromatischer Aldehyd ist der 
Benzaldehyd CeHllCOH (s. Oleum Amygdalarum amararum). Es 

ist in den aromatischen Aldehyden ebenfalls die einwertige Aldehydgruppe 

COH oder - C<~ der Fettreihe vorhanden. Durch Oxydation geht Benz

aldehyd uber in die aromatische Same, in 
Benzoesa ureCaHs· COOH (s.Acid. benzoicumundNatriumbenzoicum). 
Gleichwie in den Verbindungen der Fettreihe, muJ3 in den aromatischen 

Sauren die Karboxylgruppe -COOH zugegen sein. Je nach der Anzahl 
der vorhandenen Karboxylgruppen unterscheidet man ebenfalls ein- und 
mehrbasische aromatische Sauren. So ist die Benzoesaure eine einbasische. da
gegen die Ph thalsa ure CeH4(COOH)2 eine zweibasische aromatische Saure. 

Benzanilid CaHs· CO· N {CRH ( d. ) e 6 s. 'l.eses. 

Benzoesauresulfinid CaH4 <~g) NH (s. Saccharinum). 
2 

Tritt in die Verbindung auJ3erdem die Hydroxylgruppe ein, so sprechen 
wir von Oxysauren. 

Orthoo x y be nzoesa ure C8H4(OH)COOH (s. Acid. salicylicum). 
Salizyisaurephenyiester C8~(OH)C02C8H6 (s. SaloZum). 
Trioxybenzoesaure CaH2(OH)aCOOH (s. Acid. gallicum). 
Dieser Reihe schIieBen sich an: K umarin, Vanillin und Heliotropin. 
Treten zwei Benzolkerne so zusammen, wie es folgende Formel veran-

echaulicht: 
H H 
I I 
C C 

"f8"/1~ 
H-C7 C 2C-H 

I II I ' 
H-Ca C aC-H 

~5/ "4,,f 
C C 
I I 

H H 

so entsteht Naphthalin ClOHa (s. dieses), ein KohlenwasserstoII, an dem 
sich ganz dieselben Ersetzungen vornehmen lassen wie bei Benzol, es gibt 
z. B. Nitronaphthalin ~OH7(N02)' Amidonaphthalin ClOH7(N~), die 
phenolartigen Naphthole ~OH7· OH uew. Bezeichnet man die WasserstofI
atome des Naphthalins der Reihe nach mit 1-8, so nehmen je 4, namIich 
I, 4, 5, 8 und 2, 3, 6, 7 zu den gemeinsamen KohlenstoHatomen dieselbe 
Stellung ein. Durch Ersetzung mussen deshalb immer zwei verschiedene 
Verbindungen entstehen, die man durch die griechischen Buchstaben IX 
(a Alpha) und fJ (b Beta) unterscheidet, z. B. IX-Naphthol, alpha-Naphthol 
und fJ-Naphthol, beta-Naphthol ~OH70H (s. Naphtholum), indem hier ein 
WasserstoHatom durch die Hydroxylgruppe ersetzt worden ist. 
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Wird Naphthalin unter Anwendung von reduziertem Nickel aIs 
Kontaktstoff mit Wasserstoff behandelt, teilweise hydriert, so entsteht 
das T etralin, Tetrahydronaph th alin OlORl!, wenn vollstandig 
hydriert, das Dekalin, Dekahydronaphthalin 0loHlS. 

Auch drei Benzolkerne konnen zusammentreten: 

H H H 
I I I o 0 0 

/""'/"-#'''
H-O 0 0 O-H 

II I I II 
H-O 0 0 O-H 

"-#'''-/'''''/ 
000 
I I I 

H H H 

dann ergibt dies Anthrazen <;4HlO' einen sehr wertvolIen Stoff zur Her
stellung von Farben. Es sind farblose, blauschillernde Kristalle, die in Wasser 
unloslich sind, aber leicht loslich in heil3em Benzol. Durch Oxydation mittels 
Salpetersaure oder Ohromsaure kann es verwandelt werden in Anthra
chinon OuHsOs und stellt dann gelbe, glii.nzende Nadeln dar. Dieses wird 
durch Behandeln mit Schwefelsaure und Neutralisieren mit Natronlauge 
in anthrachinonsulfosaures Natrium iibergefiihrt, das durch Erhitzen mit 
Atznatron Dioxyanthrachinon <;4Ha(0Hs)Og ergibt, das ist Alizarin, der 
Farbstoff der Krappwurzel. Methylalizarin <;4HS(OHa)(OH)202 ist als 
Chrysophansaure im Rhabarber und in den Sennesblattern enthalten. 

Die atherischen Ole und Harze enthalten fast aIle fiiissige Kohlen
wasserstoffe, deren chemische Zusammensetzung der Formel <;OH18 oder 
(OSHS)D entspricht (s. Abhandlung: Atherische Ole). Diese verhalten sich 
chemisch au13erordentlich ahnlich, weisen aber kennzeichnende physikalische 
Unterschiede auf, namentlich in ihrem Verhalten gegen das pol a r i -
s i e r t e, d. h. durch Brechung bzw. Refiexion erhaltene Licht, indem 
me teils inaktiv sind, teils den Strahl nach links oder rechts ab
lenken, sind auch sehr verschieden im Geruch und Geschmack. Mit 
alkoholischer Kalilauge erwarmt und geschiittelt leuchten sie. Sie werden 
als Terpene bezeichnet. AlIe lassen sich durch wiederholte Destillation mit 
konzentrierter Schwefelsaure in das optisch unwirksame Tereben 
(s. Terebenum) iiberfiihren. Raben sie die Formel OsHa, so heiIlen sie 
Hemiterpene, wenn OlsH24, Sesquiterpene. Die auf diese Terpene 
zuriickzufiihrenden Alkohole und Ketone werden K amp fer genannt. 

Beim Stehen von Terpentinol mit Wasser bildet sich Terpinhydrat 
<;'OHl6 + 3 Hs0 (s. dieses). Durch Destillation von Terpinhydrat mit ver
diinnter Schwefe1saure bildet sich ein Gemisch von Terpentinol ~OH180 
und Terpinen <;oHw 

Eine Anzahl natiirlich vorkommender P£lanzenstoffe zerfii.llt beim 
Erhitzen mit verdiinnten Alkalien oder Sauren oder durch Fermente, oder 
auch schon beim Erhitzen mit Wasser, z. B. das Amygdalin, durch Hydro
lyse, d.h. Aufnahme der Elemente des Wassers in Glykosen, meist Trauben
zucker, und gewisse andere Stoffe; man nennt sie Glykoside oder Gluko
side. Sie bestehen meistens aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, 
seltener treten Stickstoff und Schwefel hinzu. Die wichtigsten sind: 

Buchheister-Ottersbach. I. 15. Auf). 42 
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Amygdalin C20~7N0l1' enthalten in den Samen des Steinobstes, 
besonders der bitteren Mandeln und den Blattern des Kirschlorbeers. Man 
gewinnt es durch Ausziehen der entolten bitteren Mandeln mit Alkohol 
und Fallen des E:rlraktes durch Ather als ein weiBes Kristallpulver, das 
durch Sauren, Alkalien und Fermente gespalten wird in Traubenzucker, 
Benzaldehyd (s. Oleum AmygdaZarum amarwrum) und Blausaure: 

C20~7NOll + 2 ~O = 2 CeH120e + (CeH5COH + HCN) 
Amygdalin + Wasser= Traubenzucker + (Benzaldehyd-Blausaure). 
Apiolum, Petersilienkampfer <;.H140 4 (s. dieses). 
Arbutin <;2H160, findet sich in den Blattern der Barentraube 

und kann in Zucker und Hydrochinon gespalten werden. 

C12H160., + ~O = CeHn06 + C6H4(OH)2 
Arbutin + Wasser = Zucker + Hydrochinon. 

Frangulin C21HooOg, in der Frangularinde enthalten. 
Glyzyrrhizin, in der SiiBhoIzwurzel enthalten. C«IIsaN0l8" 
Salizin, ClsHlS07' findet sich in der Rinde von Weiden und Pappel-

arten. Es spaltet sich durch ein Ferment in Saligenin und Glykose. 
Durch Oxydation des Saligenins entsteht Salizylaldehyd bzw. daraus 
Salizylsaure. 

Sapo nine z. B. in der Quillajarinde, der Seifenwurzel, dem Splinte 
des Guajakholzes und der Senegawurzel. Sie wirken viel£ach giftig, indem 
sie die roten Blutkorperchen zerstoren. 

Diesen Pflanzenstoffen schlieBen sich an eine Reihe von Korpern, 
namentlich Bitterstoffen, deren chemische Zusammensetzung zum 
Teil noch wenig bekannt ist. Zu diesen Stoffen gehOren: 

Aloin, aus den Aloearten zu gewinnen. 
Gentiopikrin C2oHao012 im Enzian. 
Pikrotoxin CsoHa4013' in den Kokkelskornern enthalten. 
Kantharidin <;oH120 4 (s. Oantharides). 

A.lkaloide. 
Wie schon erwahnt, gibt es eine Anzahl Verbindungen, die sich von 

Ammoniak NHa dadurch ableiten, daB Wasserstoffatome durch organische 
Reste ersetzt sind, z. B. Anilin NH2CsH5, Toluidin NH2CsH4CHs. Sie werden 
als organische Basen bezeichnet und liefern wie das Ammoniak mit SaureD 
SaIze. 

Alkaloide nennt man nun diejenigen organischen Basen, die in ver
schiedenen Pflanzen fertiggebildet vorkommen. Sie enthalten neb en Stick
stoff noch Kohlenstoff, Wasserstoff und meistens auch Sauerstoff. Sie bilden 
im allgemeinen die wirksamen Bestandteile derjenigen Pflanzen, aus 
denen sie gewonnen werden, und zeichnen sich durch sehr starke, teils heil
kraftige, teils giftige Wirkungen auf den Korper aus. Im freien Zustande 
sind die Alkaloide mit wenigen Ausnahmen in Wasser schwer lOslich, in 
Alkohol und Chloroform aber leicht loslich. Ather lost verschiedene Alka
loide, z. B. Morphin, iiberhaupt nicht, andere sehr schwer. Die SaIze der 
Alkaloide sind meist in Wasser leichter loslich, dagegen in Chloroform, 
Ather, Benzol unloslich. Schwefelsaure fiir sich oder mit etwas 
Salpetersaure vermischt, ruft bei verschiedenen Alkaloiden 
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bestimmte Farbungen hervor, z. B. Erdmanns Alkaloidreagens, 
das eine Mischung ist aus 10 Tropfen verdiinnter Salpetersaure (12 Tropfen 
25 prozentigeSalpetersaureauf lOOccm Wasser) und20greiner Schwefelsaure. 
Ihr Geschmack ist meist stark bitter, und rotes Lackmuspapier wird von 
ihnen gebIaut. Tannin, Phosphormolybdansaure, Kaliumquecksilberjodid 
u. a. sog. allgemeine Alkaloidreagenzien geben mit ihnen die Alkaloide er
kennbar machende Niederschlage, aus denen durch Alkalien die Basen wieder 
in Freiheit gesetzt werden. - Man teilt die Alkaloide ein in sa uerstoff
freie, mit Wasserdampf fliichtige, fliissige, wie Koniin und Nikotin, und 
sa u ers to ffhal tige, nichtfliichtige. meistfeste. kristallisierbare, wieMorphin, 
Apomorphin, Kodein, Chinin, Chinoidin, Strychnin, Kurin, Tubokurarin 
(Pfeilgift der Indianer Siidamerikas), Bruzin, Veratrin, Atropin, Ergotinin, 
Kokain, Eserin, Eseridin, Pilokarpin, Strophanthin. 

Die Verfahren zur Darstellung der einzelnen Alkaloide sind ziemlich 
verschieden, eine einigermal3en allgemeinere Herstellungsart ist folgende: 
Man zieht die betreffenden Pflanzenteile mit verdiinnter Salz- oder Schwefel
saure aus, iibersattigt die Losung, die die salz- oder schwefelsauren Salze 
der Alkaloide enthalt, mit Alkalien und kann nun die mit Wasserdampfen 
fliichtigen Alkaloide durch Destillation abscheiden. Zur Gewinnung der 
nichtfliichtigen fallt man zunachst die begleitenden Pflanzenstoffe, wie 
Gerbstoffe, Glykoside, Farbstoffe, mit basischem Bleiazetat aus, befreit das 
Filtrat durch Schwefelwasserstoff vom iiberschiissigen Blei, fallt die orga
nische Base mit Alkalien aus und sammelt sie entweder durch Filtrieren oder 
dumh Ausschiitteln mit geeigneten Losungsmitteln, z. B. Ather, Chloro
form, AmylalkohoI. Die so erhaltenen Basen miissen dann noch weiter 
gereinigt werden, dies gelingt bei manchen z. B. dumh Dberfiihren in kristalIi
sierbare Salze. 

Beziiglich ihrer chemisch~n Konstitution ist bei wenigen Alkaloiden 
Genaueres bek~nnt, erst wenige von ihnen, Koniin, Kokain, Piperin, Atropin, 
in neuerer Zeit aus dem Methylvanillin das Opiumalkaloid Laudanosin, 
sind kiinstlich, synthetisch dargestellt worden, aber mit ziemlicher Sicher
heit kann man erwarten, dal3 diesen sich andere anschliel3en werden. Es sind 
bereits Verbindungen hergestellt worden, die gewissen Alkaloiden, z. B. 
dem Chinin, ungemein nahestehen und wie diese aul3erordentlich wertvolle 
Eigenschaften besitzen. Als Heilmittel wichtige Basen dieser Art sind An ti
pyrin (s. dieses) und Thallin (s. dieses). -Man nimmt an, dal3 zwei Korper 
von bekannter Zusammensetzung, das Pyridin C5H5N (s. Pyridinum) und 
Chinolin C9H7N, die Mutterstoffe sehr vieler. vielleicht der meisten Al
kaloide sind. 

Ei wei.6stotre. 
Mit dem Namen Protein- oder Eiweil3sto£fe bezeichnet man eine 

Anzahl stickstoffhaltiger und meist auch schwefelhaltiger Korper, die in 
allen Teilen der tierischen und pflanzlichen Lebewesen vorkommen. Erzeugt 
werden sie ausschliel3lich in den Pflanzen, und im tierischen Korper vollziehen 
sich dann an ihnen nach der Aufnahme als Nahrungsmittel gewisse Um
wandlungen. Sie bestehen aus Kohlenstoff, Wasserstoff, 8tickstoff, Sauer
stoff und 8chwefel. N ach Lie be r k ii h n hat der Eiweil3stoff Albumin die 
Formel C72H112N 88°21. Bei dem Abbau der Eiweil3stoffe entstehen die Amino
sauren (s. d.). Die meisten Eiweil3stoffe kommen in einem in Wasser kolloidal 

42* 



660 AbriB der aJIgemeinen Chemie. 

loslichen Zustande, z. B. in den Pflanzensiiften, den Eiern und im Blut und 
in einem unloslichen, z. B. im Muskelfibrin, vor. Sie finden sich stets in 
mehreren Arten vereinigt vor. Die loslichen Arten gehen von selbst oder 
durch Erhitzen, durch Einwirken von Sauren oder Fermenten in den un
loslichen Zustand iiber, sie gerinnen oder koagulieren. Durch Gerbsaure, 
Metaphosphorsaure, Phenol, Kreosot und die meisten Metallsalze werden 
ihre Losungen gefiillt, mit Alkalien geben sie Alb u min ate, weshalb 
EiweiI3 bei vielen Metallvergiftungen als Gegenmittel gebraucht wird. Durch 
Pepsin, Pankreatin, Papain und ahnliche Fermente werden aIle EiweiBstoffe 
bei Gegenwart von etwas Salzsaure zunachst in Albumosen, dann in 
losliche Peptone umgewandelt. Werden sie in feuchtem Zustande der 
Luft ausgesetzt, so faulen sie sehr leicht und entwickeln Schwefelwasser
stoff, Ammoniak und andere, hochst iibelriechende Gase. Man teilt sie ein in: 

1. Proteine oder einfache EiweiI3stoffe und diese in Albu
mine, Globuline und Kleber. Die Albumine gerinnen beim Er
hitzen auf 60°-70° und sind in Wasser und verdiinnten Sauren lOslich. 
a) Eieralbumin, Albumen Ovi siccatum, wird durch Eintrocknen 
des EiweiI3es vom Vogelei, HiihnereiweiI3, unter 50° als gelbliche, halt
bare Masse erhalten. Es findet als Nahrungsmittel Verwendung und tech
nisch in der Druckerei, sowie ala Kleb- und Klarmittel. Kommt in Kisten von 
50 kg in den Handel. b) Bl utwasseralb umin, Serum alb u mi n wird wie 
das vorige verwendet. Man stellt es aus dem Blutserum her, das sich mit der 
Zeit aus dem Blut als schwachgelbliche Fliissigkeit abscheidet, wenn man es 
ruhig stehen laI3t. Man verdiinnt dieses mit 20 Teilen Wasser, fant die in 
Wasser unloslichen EiweiI3stoffe, die Glo bu line, durch Kohlensaure aus, 
filtriert und lallt das Filtrat unter 50° verdunsten. c) Pflanzenalbumin, 
in fast allen Pflanzensaften, aber nur in sehr geringer Menge, enthalten. 

Die Globuline sind in Wasser und verdiinnten Sauren un
loslich, jedoch loslich in verdiinnten Alkalien und starke~ Sauren. Glo
buline sind a) Blutfibrin, es bewirkt, daI3 beim Austritt des Blutes 
aus dem Korper Blutkuchen entsteht, es ist im Plasma des Blutes 
ala Fibrinogen enthalten und wird durch das Fibrinferment 
in Fibrin iibergefiihrt. b) Muskelfibrin oder Myosin ist im Muskel
plasma enthalten, und zwar im ruhenden Muskel flfrssig, bei jeder Zusammen
ziehung des Muskela gerinnt es voriibergehend, nach dem Tode gerinnt es 
dauernd und ruft die Totenstarre hervor. c) Pflanzenglo bulin wie das 
in den Hiilsenfriichten reichlich enthaItene Legumin und das Phaseolin. 
Kleber oder Pflanzenfibrin ist in den Getreidearten enthalten. 

2. Proteide oder zusammengesetzte EiweiI3stoffe. a) Kiise
s t 0 f f, K a s e i n der Milch. Aus dem Kasestoffe der Milch stent man durch 
Erwarmen mit Natriumwolframat einen Klebstofi zur Papierbereitung her, 
der unter der Bezeichnung G I u tin im Handel ist. Gewohnliche Kasein
kaltleime erhalt man aus einer Mischung von Kasein mit 20% Atzkalk, 
die man mit Wasser anriihrt. Siehe auch Kaseinfarben. b) Vitellin 
im Eigelb des Hiihnereies. c) Lecithalbumine in den Nerven. d) Ph os
phorhaltige Eiweillstoffe im Protoplasma. 

3. Al buminoide oder Pr oteinoide oder Geriist ei weill e. 
a) Kollagene oder Leimmasse, Keratin oder Hornstoff in den 
Haaren, der Oberhaut, den Nageln, im Horn. b) Spongin im Bade
schwamm. c) Elastin im Bindegewebe, den Sehnen des tierischen Korpers. 
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Fermente. Giirungserreger. 
Manche organische Stoffe, die an und fiir sich bestiindig sind, erfahren 

eine eigentiimliche und meist einfache Zersetzung, wenn sie mit bestimmten 
Sporen niederer Pflanzen oder mit gewissen zersetzungerregenden, aber 
nicht geformten, nicht aus Zellen gebildeten, organischen, eiwei13iihnlichen 
Korpern zusammentreffen. Man nennt die Stoffe, die solche chemischen 
Zersetzungen hervorrufen, Fermente. Fermente selbst werden hierbei nicht 
zersetzt. Geformte, organisi erte Fermente sind z. B. gewisse mikro
skopisch kleine Pilze, die Alkoholgiirung, Essiggiirung hervorrufen, oder 
Bakterien, die Milchsiiure- und Buttersiiuregiirung bewirken. Ungeformte, 
nicht organisierte sind: 

Diastase oder Maltin, in der keimenden Gerste enthalten, besitzt 
die Fiihigkeit, Stiirke in Dextrin und Zucker, in Maltose umzuwandeln, 
findet als Zusatz zum Malzextrakt Verwendung in der Heilkunde. 

Ptyalin, im Speichel enthalten, wirkt wie Diastase. 
Pepsin (s. Pepsinum). 
Pankreatin wird aus der Bauchspeicheldriise gewonnen und kommt 

in fester oder fliissiger Form im Handel vor. Es hat die Eigenschaft, in saurer, 
neutraler oder alkalischer Fliissigkeit Eiwei13stoffe zu IOsen, ferner solI es 
Stiirke in Zucker verwandeln und Fette in feinste milchartige Verteilung 
bringen, emulgieren, bzw. sie in Glyzerin und Fettsiiuren zerlegen. 

Papain (s. Papayotinum). 
Emulsin, in dem Samen der Mandeln enthalten, spaltet Amygdalin 

in Zucker, Bittermandelol und Blausiiure, in Benzaldehyd-Zyanwasser
stoff. 

Myrosin findet sich im Samen des wei13en und schwarzen Senfs 
und spaltet das myronsaure Kalium in Zucker, Senfol und saures Kalium
sul£at. 

Die ungeformten Fermente werden auch Enzyme, chemische 
Fer men t e oder Z y mas e n genannt. Es sind dies sehr verwickelt zu
sammengesetzte eiwei13artige Stoffe, die auch in den geformten Fermenten 
erzeugt werden und die Zersetzung hervorrufen. 

Kefir. Kefirkomer. Kefirferment. Grains de kilflr. 
Kefir ist ein Ferment, aus besonderen Hefezellen, Saccharomyces 

kefir, und verschiedenen Bazillusarten bestehend, also ein Zusammenleben 
dieser, eine Symbiose. Es ruft innerhalb 1-3 Tagen eine eigentiimliche 
Giirung der Milch hervor, in der sich Alkohol, Kohlensiiure und Milchsiiure 
entwickeln und das ausgefiillte Kasein in feiner Verteilung gehalten, ein 
anderer Teil des Kaseins in losliche Albumosen bzw. Peptone iibergefiihrt 
wird. Derartige Kefirmilch, auch Milchwein genannt, stellt eine stark 
schiiumende, rahmartige Fliissigkeit dar. In Ru./3land benutzt man zur 
Herstellung des Getriinkes Stutenmilch, bei uns abgekochte Kuhmilch. 
Die Kefirkorner sind gelbliche Kliimpchen, die in Milch eingeweicht stark 
aufquellen und dann wei13e blumenkohlartige Gebilde darstellen. Man kann 
sie ofters gebrauchen, wieder trocknen, und sie behalten an zwei Jahre ihre 
Wirksamkeit. Kefirmilch wird als Kriiftigungsmittel angewendet, auch wird 
ihr mitunter Eisen oder Pepsin zugesetzt. Genaue Vorschrift zur Bereitung 
des Kefirgetriinkes s. Buchheister-Ottersbach II, V orschriftenbuch. 
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Yoghurt. loghurt. Yaourt. 

Joghurt, eine Art saurer Dickmilch, eine sauer schmeckende Milchspeise, 
wird im Orient, in den Balkanlandern, in grollen Mengen als Nahrungsmittel 
verbraucht und findet auch in Deutschland immer mehr Verwendung. J oghurt 
wird ans einem Ferment Maya oder Maia bereitet. Dieses Ferment ist ein 
Znsammenleben, eine Symbiose des Mayabazillus und des orientalischen 
Milchsaurebazillns, beide von winziger Kleinheit. Der Mayabazillus hat 
eine Lange von etwa 5-20 Tausendstel Millimeter und eine Breite von 
etwa 1 Tausendstel Millimeter. Man bereitet Joghurt, indem man Milch 
entweder bis zum Kochen erhitzt oder besser bis auf ein Drittel oder die 
Halfte eindampft, dann in einem Porzellangefalle bis auf 50° C abkiihlt und 
das Mayaferment zufiigt. Darauf umwickelt man das Gefa13 mit Tiichern, 
laBt 7 Stunden stehen, sorgt aber dafiir, daB die Warme moglichst 50° bei
behalt und laBt mehrere Stunden abkiihlen. Die Milch ist dann zu einer dick
lichen Masse geworden, die mit Zucker und geriebenem Brot iiberstreut oder 
mit Fruchtsirup genossen wird. Joghurt enthalt in einem Liter nur 2 g Milch
saure, im Gegensatz zur Dickmilch, die etwa 6 g enthaIt. Bei der Bereitung 
ist zu beachten, daB das Mayaferment bei einer Erwarmung auf etwa 53° 
unwirksam wird. Es sind auch Joghurtpastillen zur Bereitung im Handel, 
doch empfiehlt sich die Verwendung des frischen Mayaferments. 

Joghurt verhindert regelwidrige Darmfaulnis und wird so empfohlen 
bei Magen- und Darmstorungen. 

Eine ahnliche Milchspeise ist Taette. Rier laBt man eine finnische 
Reinkultur auf Vollmilch einwirken. Es entwickeln sich wie beim Kefir AI
kohol, Kohlensaure und Milchsaure, im Gegensatz zum Joghurt, der durch 
eine Milchsauregarung entsteht. 

Chemikalien anorganischen Ursprungs. 
Sauerstoff. Oxygenium. Oxygl\ne. Oxygen. 

o = 16. Molekulargewicht O2 = 32. Zweiwertig. 

Oxygenium = Saureerzeuger, weil die durch Verbrennung in Sauerstoff 
entstandenen Erzeugnisse meist sauer sind. Das verbreitetste und in den 
grollten Mengen, etwa 1/2 vom Gewichte der Erde, vorhandene Element. 
Frei in der Luft (21% dem Raumteile nach) , gebunden im Wasser (89%) 
und auIlerdem fast in allen Mineralien und in allen Tier- und Pflanzen
korpern. Luft ist ein Gemenge von 77,42 Raumteilen Stickstoff, 20,77 
Raumteilen Sauerstoff, 0,84 Raumteilen Wasserdampf, 0,03 Raumteilen 
Kohlensaureanhydrid und 0,94 Raumteilen Edelgase, wie Argon, Helium, 
Neon, dessen Leitfahigkeit fiiI Elektrizitat 80 mal groller ist als die der Luft 
und das deshalb zum FUllen von Vakuumrohren fiiI elektrische Beleuchtung 
(Neonlicht) dient, Krypton, Xenon, ferner Ammoniakverbindungen, wie 
Ammoniumnitrit, Ammoniumnitrat, Ammoniumkarbonat und Natrium
chlorid. 

Darstellung. 1. DurchErhitzenvon Quecksilberoxyd(HgO = Hg+O). 
2. Durch Erhitzen von Kaliumchlorat: 
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I 2 KOlOa KOI04 + KOI + 20 
Kaliumchlorat = Kaliumperchlorat + Kaliumchlorid + Sauerstoff 

II KOI04 - KOI + 40 
Kaliumperchlorat = Kaliumchlorid + Sauerstoff. 

Zweckmii.J3ig ist das Kaliumchlorat unter Anwendung eines Karten
blattes oder eines Holzla£fels mit dem gleichen Teile grob gepulvertem 
Braunstein, der frei von Kohlenstaub sein muB, und deshalb vor
her gegliiht wird, vorsichtig auf einem Blatt Papier, ohne jede Reibung 
zu mischen. Die Entwicklung des 0 geht dadurch gleichmaBiger von 
statten. Man dad aber nicht zu stark erhitzen, zumal nicht im An
fang, da das Gemisch mit Braunstein den Sauersto£f schon bei einem 
Warmegrade von 200 0 abgibt. Man verwendet am besten Kupferretorten 
(Abb. 520) und leitet das Gas, nachdem die Luft aus der Retorte und dem 
Verbindungsrohr ausgetrieben ist, in einen Gasometer (Abb. 521). Dieser 
wird durch den Trichter mit Wasser gefiillt, wobei der Hahn b mit zu a£fnen 
ist, darauf schlieBt man a und b, affnet c und 
laBt den Sauerstoff durch den Tubus c ein
treten. So viel Raumteile Sauerstoff ein
treten, flieBen Wasserteileausdem Tubusab. 
SchlieBt man den Tubus, affnet die Hahne a 

Abb. 520. 
Kupferretorte Zllr Sauerstofigewinnung. Abb. 521. Glasgasometer. 

und b und fiillt durch den Trichter Wasser in den Gasometer, so tritt der 
Sauerstoff durch den Hahn b aus. Es diiden jedoch stetsnursehr kleineMengen 
KOlOa zersetzt werden, indem 100 g KOlOa etwa 27 I Sauersto£f freigeben. 
An Stelle der Glasgasometer tretenauch vorteilhaft solche aus Blech (Abb. 522). 
Steht kein Gasometer zur Vediigung, so fii.ngt man den Sauersto£f in einem 
mit Wasser gefiillten zylindrischen Gefii.ll auf, das man mit der Offnung nach 
unten in eine Wanne mit Wasser, eine pneumatische Wanne, gestellt hat. 
Benutzt man als Entwicklungsgefii.B eine Kochflasche oder ein Reagenzglas, 
so mull, will man die Entwicklung unterbrechen, das Gasableitungsrohr 
erst aus dem Wasser genommen werden, da sonst das Gas in das 
EntwicklungsgefaB zuriicktritt und dieses zertriimmert (Abb. 523). 
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3. Dadurch, da.13 man Bariumsuperoxyd in einem luftverdiinnten 
Raume schwach gliiht. Das entstandene Bariumoxyd wird durch Erhitzen 
im Luftstrome bis auf 700° wieder in Bariumsuperoxyd iibergefiihrt. 

I Ba02 - BaO + 0 
Bariumsuperoxyd = Bariumoxyd + Sauerstoff 

II BaO + 0 - Ba0 2 

Bariumoxyd + Sauerstoff = Bariumsuperoxyd. 
4. Dadurch, da.13 man durch Wasser, das mit Schwefelsaure angesauert 

ist, den elektrischen Strom leitet. Es scheidet sich der Sauerstoff am posi
tiven Pol, der Anode, der Wasserstoff 
am negativen Pol, der Kathode, ab (Ab
bildung 524). 

5. Man verfliissigt Luft und unter
wirft sie einer Rektifikation. Man leitet 
die Luft iiber Xtzkalk, um die Kohlen
saure zu entfernen, dann durch Wasser, 
um sie zu waschen, entfernt die Feuchtig
keit durch Natriumhydroxyd und ver
dichtet sie durch Kompressorpumpen, die 
5, dann 30 und schlie.l3lich iiber 100 Atmo
spharen erzeugen, wobei griindlich durch 
Wasser gekiihlt wird. Darauf wird die 
Luft verfliissigt und der Sauerstoff bei 
einer Kalte von -182° von dem fliissigen 
in den gasformigen Zustand iibergefiihrt, 
was bei Stickstoff erst bei -192°-193° 
geschehen kann. Der Sauerstoff wird in 

Abb. 522. Gasometer aUB Metall. Gasometern aufgefangen und durch hohen 
Druck zusammengepre.l3t. 

Eigenschaften. Ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas. Spezi
fisches Gewicht 1,1045. Nicht brennbar, aber brennbare Korper verbrennen in 

Abb. 523. Vorrichtung zur Gewinnung von Sauerstolf. 

ihm unter Bildung von Oxyden mit lebhafterem Glanz und viel gro.l3erer 
Warmeentwicklung als in der Luft. Durch Einblasen von Luft wird die 
Verbrennung gesteigert (Geblase, Lotrohr). Bei sehr starker Kalte (-1l9°) 



Chemikalien anorganischen Ursprungs. 665 

und sehr hohem Druck (51 Atmospharen), der kritischen Temperatur 
und dem kritischen Druck verwandelt sich Sauerstoff in eine hellblaue 
Fliissigkeit. Der in Stahlflaschen in den Handel kommende Sauerstoff ist 
aber nicht fliissiger, sondern von 1000 Liter auf 20 Liter verdichteter Sauer
stoff. Von dem Physiker James Dewar ist Sauerstoff auch in fester Form her
gestellt worden. Dewar lei tete fliissigen Sauerstoff in ein durch fliissige Luft 
abgekiihltes Vakuumgefa13, das mit einem zweiten Vakuumgefa13e, worin sich 
gegliihte Kokosnu13schale befand und das durch fliissige Luft gekiihlt wurde, 
in Verbindung stand. Der Sauerstoffdampf 
wurde so rasch auf der Kohle verdichtet, da13 
er erstarrte. 

A n wend u ng. Sauerstoff ist fiir organische 
Wesen unentbehrlich. Bei der Atmung wird 
durch Aufnahme von 0 das Hamoglobin im 
BIut in Oxyhamoglobin iibergefiihrt, das den 
Sauerstoff wieder abgibt. So wird Sauerstoff 
bei Lungenleiden, Asthma, zur Wiederbelebung 
Erstickter und in der Luftschiffahrt angewendet. 
Ferner zur Herstellung der Knallgasgeblase 
und zum Zerschneiden und auch zum Zu
sammenschwei13en von Stahl und Eisen. 

Eine besondere Art, eine Modifikation des 
Sauerstoffes ist das Ozon oder der aktive 
Sa uerstoff. Molekulargewicht 0 3 = 48. Bildet 
sich bei elektrischen Entladungen, beim Liegen 
feuchten Phosphors an der Luft, bei der Oxy
dation von Terpenen, z. B. in Nadelwaldern, 
beim Verdunsten von SalzlOsungen, z. B. an der 

Abb. 524. Sauerstoffgewinnung 
Meereskiiste und in Gradierwerken, bei der durch Elektrolyse. 

Rasenbleiche von Wasche usw. Riecht eigen-
tiimlich (Phosphorgeruch) und hat deshalb den Namen Ozon bekommen, 
abgeleitet von dem griechischen Wort "ozo", ich rieche. Es ist ein blau
liches Gas, das aber auch als blauIiche Fliissigkeit erhalten werden kann, 
wenn man ozonhaltigen Sauerstoff in ein U-formig gebogenes Glasrohr 
leitet, das auf -184° abgekiihlt wird. Wird Ozon in verfliissigten Wasser
stoff eingetaucht, so wird es zu einer festen schwarzen, violettglanzenden 
Masse. 1st ein sehr kraftiges Oxydationsmittel und fiihrt aIle Stoffe in die 
hOchsten qxydationsstufen iiber. Silber wird durch Ozon zu braun
schwarzem Silbersuperoxyd oxydiert. Konzentriertes Ozon wirkt eingeatmet 
stark reizend, fiir kleinere Tiere sogar todlich. Ozon entsteht durch Ver
dichtung der Sauerstoffmolekiile, aus 3 O2- werden 203-Molekiile. Doch 
verwandelt sich das gasformige Ozon wieder zuriick in gewohnlichen Sauer
stoff. Verbindungen des Ozons mit ungesattigten Kohlenwasserstoffen, 
die 0 z 0 n ide sind explosiv. 

N ach weis. Fiir Sa uerstoff: ein glimmender Holzspan, in Sauerstoff 
gehalten, entflammt. Eine Uhrfeder verbrennt in Sauerstoff unter Funken
spriihen. Fiir Ozo n: blankes Silber wird geschwarzt. 

V e r wen dun g. Ais BIeichmittel fur technische fette Ole. Zur Be
reitung von Firnis. 
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W 8sserstoff. Hydrogenium. Hydrogene. Hydrogen. 
H = 1,008. Molekulargewicht ~ = 2,016. Einwertig. 

Hydrogenium = Wassererzeuger, weil beim Verbrennen von Wasser
stoff Wasser entsteht. Findet sich frei in groBer Menge auf der Sonne und 
anderen Fixsternen, ferner in vulkanischen Gasen, im Karnallit der StaB
furter Kalisalzlager, im Steinsalz von Wieliczka, sowie in Zersetzungsstoffen 
organischer Korper. Gebunden besonders in Verbindung mit Sauerstoff 
aIs Wasser (11% H) und als ein wesentlicher Bestandteil aller Tier- und 
Pflanzenstoffe. 

Darstellung. 1. Durch DbergieBen von Zink oder Eisen mit ver
diinnter Schwefel- oder Salzsaure: Zn + ~S04 = ZnS04 +~. Bei der 
G,ewinnung aus Metall und Saure tut man gut, einige Tropfen einer 5 pro
zentigen PlatinchloridlOsung zuzusetzen, dadurch wird die Gasentbindungdes 
Wasserstoffes beschleunigt. Das Platinchlorid selbst wird nicht zersetzt, es 
wirkt als Katalysator. 

Man nimmt die Darstellung in Gasentwicklungsflaschen vor, in die 
man die zerkleinerten Metalle bringt. Die Flasche ist mit einem doppelt 
durchlochten Pfropfen versehen. Durch die eine Offnung fiihrt man ein 

Trichterrohr, durch die andere ein Gasabzugs
rohr, das in eine Gaswaschflasche fiihrt. Von 
hier aus wird das Gas aufgefangen. Sobald die 
verdiinnte Saure durch das Trichterrohr auf 
das Zink flieBt, beginnt die Gasentwicklung. 
Man verwendet aber nur arsenfreiesMetall und 
arsenfreie Saure, da sich sonst der sehr giftige 
Arsenwasserstoff bildet und dieser erst durch 
Hindurchleiten durch eine Kaliumperman
ganatlOsung (1 + 99) entfernt werden miiBte. 
Auch darf das Gas erst aufgefangen werden, 
wenn die Luft aus der Entwicklungs
und Waschflasche vollstandig ver
drangt ist. Sehr zweckmaBig zur Herstellung 
des Wasserstoffes aus Metall und verdiinnter 

Abb.525. Elnfacbe Vorrichtung SaureistderKippscheGasentwicklungs-
zur Entwicklung von WB88erstolf. apparat. Er besteht aus zwei auf einem 

FuBe ruhenden zusammenhangenden Glas
kugeln, deren obere einen Tubus hat. Auf diese ist eine dritt6 Kugel mit 
einem langen Ansatzrohre luftdicht aufgepaBt. Diese dritte Kugel ist 
durch ein Sicherheitsrohr geschlossen. Der Tubus der mittleren Kugel 
ist mit einem durchbohrten Stopfen versehen, durch den ein durch ~inen 
Glashahn abzuschlieBendes Gasabzugsrohr geht. Durch den Tubus fiillt 
man in die mittlere Kugel das kleingekornte Metall und durch die obere 
Kugel bzw. das Ansatzrohr die Saure. Diese flieBt in die unterste Kugel, 
steigt von hier in das Metall, und die Entwicklung geht vor sich. Wiinscht 
man diese abzubrechen, wird der Glashahn geschlossen. Der in dem 
mittleren GefaJ3e dadurch entstehende Gasdruck drangt die Saure zunachst 
in das untere und von hier aus in das Ansatzrohr und in die obere Kugel 
zuriick. Durch das auf dieser befindliche Sicherheitsrohr wird verhindert, 
daB die Saure infolge des Druckes herausgetrieben wird. Offnet man den 
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Hahn wieder, so beginnt die Entwicklung von WasserstoHgas von neuem. 
So kann man beliebige Mengen Gas entwickeln. Meist enthiilt das Gas 
etwas Wasser beigemischt, und man laJ3t es deshalb durch eine mit konzen
trierter Schwefelsaure gefiillte Gaswaschflasche oder durch ein mit 
wasserfreiem Kalziumchlorid gefiilltes Rohr streichen (Abb. 525 und 526). 

2. Durch elektrolytische Zersetzung des mit Schwefelsaure angesauerten 
Wassers. Die zwei Raumteile Wasserstoff scheiden sich am negativen 
Pol, der eine Raumteil Sauerstoff am positiven Pol ab : 

~O=~+O . 
3. Durch Zersetzen des Wassers infolge Eintragung von Kalium, 

Natrium und anderer elektropositiver Metalle. 
~O +K=KOH+H. 

4. Durch Erhitzen von Kalilauge, Kaliumhydroxyd, mit Zinkstaub, 
d . h. ganz fein verteiltem Zink oder Aluminiumstaub : 

2KOH + Zn = (KO}2Zn + 2H 
Kaliumhydroxyd + Zink = Zinkoxyd-Kalium + Wasserstoff. 

Ferner wird H ge
wonnen durch Elektrolyse 
von Natronlauge bzw. 
Kalilauge, bei der Her
stellung von Natrium
oxydhydrat und Kalium
oxydhydrat. Oder durch 
Einwirken von Silizium 
auf heiJ3e Natronlauge. In 
groJ3en Mengen durch Ein
wirkung von Wasser
dampf auf gliihendes 
Eisen. Auch aus einem 
Gemische von 4 Raum
teilen Azetylengas und 
1 Raumteil Luft durch 
Elektrolyse bei 8 A tmo
spharen Druck. Zu glei
cher Zeit wird als Neben
erzeugnis der KohlenstoH 
als sehr feiner RuJ3 ge
wonnen. 

Oder man Ieitet 
Wassergas,einGemisch, 
das je zur Hiilfte aus 
Wasserstoffgas und Koh

Abb. 526. 
Klppscber Gasentwicklungsapparat. 

lenoxydgas und einigen Prozent -Kohlendioxyd besteht, iiber bis auf fast 
lOoo° erhitztes Kalziumkarbid und erhiilt so reinen Wasserstoff. Und zwar 
besonders dann, wenn man nach dem Verfahren von Frank vor dem "Ober
leiten das Wassergas durch Kalziumhydroxyd von dem Kohlendioxyd und 
durch Kupferchloriir von den Hauptmengen des Kohlenoxydgases befreit 
hat. Das Wassergas entsteht durch Einwirken von Wasserdampf auf 
gliihende Kohlen. 



668 Chemika.lien anorganisohen Ursprungs. 

Wasserstoff hat im Augenblick des Entstehens, in statu nascendi, 
groBe Affinitiit zum Sauerstoff, sucht Wasser zu bilden und wirkt so als Re
duktionsmittel. 1st farb-, geschmack- und geruchlos, unter allen Gasen das 
leichteste, 14malleichter als Luft, 11 Wasserstoff wiegt bei 00 und 760mm 
Druck 0,09 g, spezifisches Gewicht 0,06951, das man = 1 annimmt, um 
die spezifischen Gewichte anderer Gase zu berechnen. Verbrennt mit blau
licher F!amme und gibt beim Verbrennen Wasser: ~ + ° = ~O. Ge
mischt mit Luft oder Sauerstoff bildet er das hachst gefahrliche, leicht 
explosive Knallgas. Man hat deshalb beim Anziinden von Wasser
stoffgas mit gro.l3er Vorsicht zu verfahren und darauf zu 
achten, da.13 aus Gasentwicklungsflaschen auch aIle Luft verdrangt 
ist. Blast man in die Wasserstof££lamme Luft oder Sauerstoff, so 
steigern sich die Warmegrade bis auf 20000 (Knallgasgeblase). 
Halt man fiber eine Wasserstoff£1amme ein Glasrohr so, da.13 sich die 
Flamme im Glasrohr befindet und bewegt das Glasrohr bald nach unten, 
bald nach oben, macht sich ein Ton bemerkbar, der bei Anwendung ver
schieden weiter und langer Glasrohre auch verschieden ist (c hem i s c h e 
Harmonika). Kommt stark zusammengepre.l3t, komprimiert, jedoch 
nicht £lftssig, in Stahlbomben von 36 Liter in den Handel, kann aber auch. 
wenn auch schwer, verfiiissigt, sogar in den festen kristallinischen Zustand 
gebracht werden. 

An wend ung. Als Reduktionsmittel. Zur Herstellung von Ammoniak
gas. Zum Harten von Fetten. Zur Fiillung von Luftschiffen und Ballonen. 
Ala Heiz- und Leuchtgas, und zwar hierzu mit leicht£liichtigen Kohlenwasser
stoffen vermischt. 

N a c h wei s. Die leichte Brennbarkeit und das als Verbrennungs
ergebnis entstehende Wasser sowie das leichte spezifische Gewicht. 

Die zwei bekannten Verbindungen des Sauerstoffes mit dem Wasserstoff: 
Wasser und Wasserstoffsuperoxyd kommen aIs Handelswaren in Betracht. 

Aqua. Wasser. H20. Eau. Water. 
Wasser weist eine Ausnahme auf von dem Gesetze, daB die Karper 

durch Warme ausgedehnt werden. Es hat bei 4 ° seine gra.l3te Dichtigkeit 
und dehnt sich bis zur Erhitzung auf 1000 gleichma.l3ig aus. Kiihlt man aber 
Wasser unter 40 ab, so vermindert sich seine raumliche Ausdehnung nicht, 
sondern nimmt bis zu 00 , bis zum Erstarren des Wassers zu, so da.13 
100 Raumteile Wasser etwa 109 Raumteile Eis liefern, das infolgedessen ein 
geringeres spezifisches Gewicht hat als Wasser. Aus diesem Grunde diirfen 
Flaschen mit Wasser niemals ganz gefiillt werden, da bei einer Abkiihlung 
auf 00 die Ge£a.l3e mit groBer Gewalt zersprengt werden. Bei 25000 zerfallt 
Wasser in seine Bestandteile, in Wasserstoff und Sauerstoff, es dissoziiert. 

Alles in der Natur vorkommende Wasser enthiilt Beimischungen der 
verschiedensten Art, teils gelaste Mineralstoffe, teils gasfarmige Karper, 
tei1s Verbindungen organischen Ursprunges. Von diesen Verunreinigungen 
mu.13 es fur verschiedene Zwecke befreit werden, was man mittels der Destil
lation erreicht. Einen sehr zweckmaBigen Destillierapparat zeigt die 
Abb. 527. Der Wasserdampf gelangt in ein Kiihlgefa.l3, das einerseits von 
kaltem Wasser umgeben ist, worin sich aber auch ein zweites Kuhlge£a.13 
befindet, in das ebenfalls bestandig kaltes Wasser einflieBt und wieder ab
flie.l3t. Ein solches mehr oder minder chemisch reines Wasser hei.l3t A qua 
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destillata. Dient das gewohnliche Wasser zum FiilIen von DampIkesseln, 
so setzen sich bei der Verdampfung die im Wasser gelosten SaIze ala 
sog. Kesselstein fest. Es handelt sich im Wasser, womit man den Dampf
kessel speist, meist um Kalziumbikarbonat bzw. Magnesiumbikar
bonat und bei sehr gipsreichem Wasser um Kalziumsulfat, die 
samtlich im Wasser gelOst sind und sich beim Erhitzen des Wassers als 

Abb. 527. Destllllerapparat. a Destillierkessel. b Helm. f Ktihlw&8ser im !LuBeren KllblgefAB. 
g Kl1hIwasser im Inneren KtiblgefliB. e Raum fUr deu zu verdicbteuden Wasserdampf. k EinfluB
rom fUr daB Kilblwasser des liuBeren Kllblraumes. I ElDfluBrom fUr das Kiihlwasser des lunereu 
Ktihlraumes. b AbfluB des Kiihlwassers des liuBeren Kllblraumes. I AbOuD des KtihlwaBBers des 

Inneren Ktib!raumes. n Vorlage. 

Monakarbonate bzw. Kalziumsulfat an den Wandungen festsetzen. Fiihrt 
man dem Kesselspeisewasser jedoch Kalkmilch und Natriumkarbonat zu, 
80 fiibn man sie in Ieicht entfernbare Verbindungen iiber. 

Ca~(COa)2 + Ca(OH)2 - 2 CaCOa ' + 2 ~O 
Kalziumbikarbonat + Kalziumhydroxyd = Kalziumkarbonat + Wasser. 

CaS04 + Na2COa Na2S04 + CaCOa 
Kalziumsulfat + Natriumkarbonat = Natriumsulfat + Kalziumkarbonat. 

Neuerdings verwendet man hierfiir viel die in der Natur vorkommenden 
Zeolithe, die Natrium-Aluminiumsilikate oder die den Zeolithen 
nachgebildeten Per m uti t e, die man durch ZusammenschmeIzen von 
Natriumkarbonat und .Aluminiumsilikat erhi.i.lt. Es sind kornige in Wasser 
unlosliche Stiicke, die sich mit dem im Wasser vorhandenen KaIzium
bzw. Magnesiumbikarbonat umsetzen, indem das Kalzium bzw. Magnesium 
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an Stelle des Natriums tritt. Das so in die Kalzium- bzw. Magnesium
verbindung ubergefuhrte Permutit kann dann durch Behandeln mit N a
triumchlorid wieder brauchbar gemacht werden, indem sich die in Wasser 
loslichen Kalzium- und Magnesiumchloride bilden und das Natrium wieder 
in das Permutit eintritt. 

Aqua destillata. DestilIiertes Wasser. Eau distilIee. DestilIed water. 

Molekulargewicht 18,016. 
Es ist fur viele Zwecke, namentlich bei chemischen V organgen, not

wendig derartig gereinigtes Wasser zu verwenden, da die gewohnlichen 
Bestandteile des Quellwassers vielfach zersetzend oder sonst stDrend wirken. 
Es mu13 ubrigens bemerkt werden, daB die auf gewohnliche Weise bei der 
DestiIlation verdichteten Wasserdampfe fast niemals vollig chemisch rein 
sind. Sie enthalten meist Spuren von Ammoniak, Kohlensaure, hier und 
da auch Chlorwasserstoffsaure, jedoch gewohnlich in so geringer Menge, 
daB sie fUr die meisten Anwendungen unschadlich sind. Die ganzliche Be
seitigung dieser Stoffe ist nur durch besondere VorsichtsmaBregeln und 
chemische Zusatze zu dem zu destillierenden Wasser zu ermoglichen. Weit 
unangenehmer als diese kleinen Verunreinigungen ist, namentlich fur die 
Mineralwasserbereitung, der sog. Blasengeruch, von dem es nur schwer zu 
befreien ist; mittels Filtration durch Kohle lii.Bt sich dies noch am besten 
erreichen. 

Der Geschmack ist stets fade, selbst wenn es frei von jedem Blasen
geruch ist, weil ihm die Kohlensaure fehlt, die dem Brunnen- und Quell
wasser den erfrischenden Geschmack verleiht. 

SolI das destiIIierte Wasser zur Herstellung von Infusionen dienen, 
die in den Karper eingespritzt werden, z. B. zu physiologischen Kochsalz
lasungen, so solI es am besten frisch destilliert sein, da es oft ffir den Korper 
bei Einspritzungen schadliche, sogar giftige kolloidale Stoffe enthiilt, die 
durch Erhitzen und gewohnliches Filtrieren nicht entfernt werden. Min
destens ist eine Filtration uber Gelatinefilter erforderlich. 

Prufung: 1. Reines destilliertes ·Wasser soIl farb- und geruchlos 
sein, muB ohne jeden Ruckstand verdunsten und darf weder durch Queck
silberchlorid, noch durch Silbernitrat, noch durch Bariumnitrat16sung, noch 
durch Ammoniumoxalatlosung verandert werden. 

2. Mischt man es mit dem doppelten Raumteile Kalkwasser und stellt 
es in einem gut geschlossenen GefaBe beiseite, so darf innerhalb einer Stunde 
ebenfalls keine Trubung eintreten. 

Durch Quecksilberchlorid weist man Am m 0 n i a k nach: 

HgCl2 + 2 NHa NH4CI + NH2HgCI 
Quecksilberchlorid + Ammoniak = Ammoniumchlorid + Merkuri-

ammoniumchlorid. 
Trubung durch Silbernitrat beweist Vorhandensein von Chi 0 r, durch 
Bariumnitrat16sung S c h w e f e I s au r e , durch Ammoniumoxalat16sung 
Kalzi um verbind ungen; Trubung durch Kalkwasser Kohlensa ure. 

3. A~ organische Stoffe pruft man, indem man 100 ccm 
destilliertes Wasser mit 1 ccm verdunnter Schwefelsaure mischt und bis 
zum Sieden erhitzt. Fugt man 0,3 ccm Kaliumpermanganat16sung (1 + 1000) 
hinzu und erhalt drei Minuten lang im Sieden, so darf die Flussigkeit nicht 
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entfiirbt werden. Durch organische Stoffe wiirde das Kaliumpermanganat 
reduziert werden. 

4. 10 ccm destilliertes Wasser diirfen durch 3 Tropfen Natriumsulfid
losung, auch nicht nach Zusatz von Ammoniakfliissigkeit (S c h we r -
metalle) verandert werden. 

Aquae destillatae im weiteren Sinne sind alle die zahlreichen meist 
pharmazeutischen Zubereitungen, die durch Destillation von Pflanzen
teilen, die fliichtige Stoffe enthalten, mit Wasser hergestellt werden. Sie 
sollen den kennzeichnenden Geruch und Geschmack der fliichtigen Stoffe 
der Korper haben, aus denen sie bereitet sind. 

Fiir die Drogisten haben diese weniger Wichtigkeit, da sie nur in seltenen 
Fiillen, wie Aqua Rosarum, Aqua Flor. Aurant., Aq. Menth. crisp. wirk
liche Handelsware bilden. 

Aquae minerales. Mineralwiisser. Eaux minerales. Mineral waters. 
Unter diesem Sammelnamen werden aIle die Quellwiisser verstanden, 

die, vermoge der in ihnen enthaltenen mineralischen Bestandteile, sowie 
vielfach auch durch die in ihnen aufgelOsten Gase eine heiIkriiftige Wirkung 
auf krankhafte Erscheinungen des menschlichen Korpers ausiiben konnen. 
Die Art ihrer Bestandteile und deren Menge sind sehr verschieden; je nach 
der Natur der wichtigsten in ihnen enthaltenen Bestandteile werden sie in 
besondere Gruppen eingeteiIt. Man unterscheidet Sii uerlinge, d. h. 
Quellen, bei denen das Wasser durch reichlich in ihm aufgelOste Kohlensiiute 
einen besonders erfrischenden, prickelnden, etwas siiuerlichen Geschmack 
besitzt. Hierher gehoren vor allem die verschiedenen als Tafelgetriinke be
nutzten Quellen, wie Selters, Gerolsteiner, Harzer Sauerbrunnen u. a. m. 
Eisensiiuerlinge sind solche, in denen durch reichliche Kohlensiiure Eisen
karbonate als Eisenbikarbonate in Losung gehalten werden. Hierher gehOren 
z. B. Pyrmonter, Driburger, Rippoldsauer, Marienbader u. a. m. AIR:alische 
Siiuerlinge sind solche, die neben der Kohlensiiure mehr oder minder 
gro13e Mengen von Alkali- oder Erdalkalikarbonaten enthalten. Salinische 
oder Solq uelle n hei13en die, bei denen das Kochsalz, das Natriumchlorid, 
einen wesentlichen Bestandteil ausmacht; z. B. Wiesbadener, Kissinger 
u. a. m. Die eigentlichen Solquellen, d. h. Quellen mit sehr hohem Koch
salzgehalte, werden weniger zum innerlichen Gebrauch als zu Badezwecken 
benutzt. Vielfach werden sie durch Eindampfen oder auch durch teiIweises 
Ausscheiden des Kochsalzes gesiittigt und als sog. Mutterlaugen in den 
Handel gebracht, z. B. Kreuznacher, Unnaer, Homburger u. a. m. Die sali
nischen MineralqueIlen enthalten oft neben den Chloriden auch Jod- und 
Bromverbindungen, sie werden dann mit J od- oder Bromq uellen be
zeichnet. Schwefelquellen sind solche, die freien Schwefelwasserstoff, 
zuweiIen auch Schwefelalkalien enthalten, hierher gehOren Nauheimer, 
Aachener, KrankenheiIer u. a. m. Bitterwiisser endlich heil3en die Quellen, 
bei denen Sulfate von Natrium und Magnesium sowie die Chloride des 
letzteren einen HauptbestandteiI bilden, z. B. Piillnaer, Saidschiitzer, 
FriedrichshaIler, Ofener u. a. m. 

Einzelne QUellen, denen trotzdem eine groBe Heilwirkung nicht 
abgesprochen werden kann, enthalten so geringe Mengen mineralischer 
BestandteiIe, daB ihre Wirkung fast riitselhaft erscheint; hierher geM
ren Pfiiffers und Gastein. VieIleicht ist ihre Wirksamkeit gerade durch ihre 
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fast vollstandige Reinheit des Wassers von mineralischen Beimengungen 
bedingt oder auf Radiumbestrahlung zuruckzufuhren; derartige Quellen 
heiBen indifferente. Nach Feststellung der Tatsache, daB gewisse durch 
Radium bestrahlte Wasser einen giinstigen Einfiu13 auf verschiedene Krank
heiten ausuben, werden solche Radiumquellwasser in den Handel gebracht, 
z. B. Brambacher Wettinquelle. J edoch mussen diese Wasser stets frisch 
getrunken werden, Ja sic sonst nach einigcn Tagen unwirksam sind, und so 
konnen sic nur sehr beschranktc Zeit auf Lager gehalten werden. 

Friiher wurde die Fiillung der natiirlichen Mineralwasser in die Ver
sandgefaBe, Kruge oder Flaschen, auf die allereinfachste Art bewerkstelligt, 
indem man die GefaBe im Quellbecken untertauchte, volllaufen lieB und dann 
mit der Hand verkorkte. Hierbei ging eine groBe Menge Kohlendioxyd ver
loren, und die Haltbarkeit des Wassers verringerte sich, indem nur durch die 
freie Kohlensaure die Loslichkeit der Karbonate der Erdalkalien und des 
Eisens bedingt wird. Seitdem man diese Verhaltnisse erkannt hat, werden 
vielfach auch die natiirlichen Mineralquellen mit kiinstlich zugefUhrter 
Kohlensaure gesiittigt und dann unter VerschluI3, wie bei den kunstlichen 
Mineralwassern, auf Flaschen ge£iillt. Man erreicht hierdurch dreierlei. Erstens 
wird das Wasser haltbarer, zweitens wohlschmeckender und drittens heil
samer, da die freie Kohlensaure anregend auf die Tatigkeit. des Magens wirkt. 

Seit den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, als die quanti
tative Analyse immer groBere Fortschritte machte, so daB man die Bestand
teile der Mineralquellen genau feststellen konnte, hat man die Nach
bildung der Mineralquellen auf kunstlichem Wege begonnen. Diese Her
stellung hat sich allmii.hlich zu einem gro.l3artigen Gewerbe entwickelt. 
Man hat sich auI3erdem nicht damit begnugt, natiirlich vorkommende 
Mineralquellen nachzubilden, sondern hat, auBer zahlreichen Tafelwassern, 
fiir besondere Heilzwecke eigene Zusammensetzungen gemacht. Wir er
innern an pyrophosphorsaures Eisenwasser, Dr. Ewichs Hamorrhoidalwasser, 
Dr. Erlenmeiers Bromwasser u. a. m. Es liegt nicht im Rahmen unsere!! 
Werkes, eine genaue Beschreibung der Mineralwasserbereitung zu liefern, 
wir wollen diese nur in kurzen Umrissen zeichnen. Sie zerfallt in drei ver
schiedene Vorgange: erstens die Entwicklung der Kohlensaure, zweitens 
die Durchtrankung, die Impragnierung des Wassers mit Kohlensiiure und 
drittens das Abfiillen auf Flaschen oder Siphons. 

1. En t wic kl ung der Kohlensaure. Diese geschieht durch Zer
setzung kohlensaurer Mineralien mittels Schwefel- oder Salzsaure. Man 
verwendet hierzu das natfirlich vorkommende kohlensaure Magnesium, sog. 
Magnesit, der namentlich in Schlesien, in der Gegend von Frankenstein, 
gebrochen und von dort in gemahlenem Zustand in den Handel gebracht 
wird, und zersetzt ihn durch englische Schwefelsiiure; hierbei erhiilt man als 
Nebenerzeugnis Magnesiumsulfat. In friiheren Zeiten wurde vielfach Kreide, 
Kalziumkarbonat, als billigster Stoff, zur Kohlensaurebereitung benutzt, doch 
traten hierbei zwei Dbelstande hervor; einmal die massenhafte Bildung von 
Gips, da man Salzsaure aus ZweckmiiBigkeitsgriinden nicht gut zur Zero 
setzung benutzen kann, und dann war zweitens die gewonnene Kohlensaure 
von so unangenehmem Geruche, daB die hiermit bereiteten Mineralwasser 
fast immer einen Beigeschmack hatten. In allen besseren Kohlensaure
fabriken arbeitet man daher schon lange mit Magnesit und Schwefelsiiure; 
die hierbei gewonnene Kohlensii.ure ist sehr rein und frei von Geruch. 
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Die Geriite, die man zur Entwicklung der Kohlensiiure benutzt, sind 
sehr verschiedener Natur, aile jedoch bestehen aus drei Teilen: erstens 
dem Schwefelsiiuregefii.l3, 
zweitens dem mit Ruhr
vorrichtung versehenen 
Entwickler, in dem durch 
den aIlmiihlichen Zuflu.13 
von Schwefelsiiure das mit 
hei.l3em Wasser angeriihrte 
~agnesitmehl zersetzt 
wird, und drittens den 
Waschflaschen, gewohn
lich drei oder vier an der 
Zahl, in denen, unter Zu
satz geeigneter Chemika
lien, die Kohlensiiure voll
stiindig gereinigt wird. 

In der ersten W asch
flasche mgt man dem 
Wasser etwas Natrium
karbonat zu, um etwa 
ubergerissene Spuren von 
Schwefelsiiure zu neutra
lisieren; in die zweite 
Waschflasche kommt eine 
dunne Losung von Ferro
sul£at zur Entfernung von 
Luft; in die dritte eine 
Losung von Kaliumper
manganat zur Entfernung 
etwa vorhandenen Ge
ruches, und in die vierte 
reines Wasser. Aus der 
letzten Flasche gelangt 
die Kohlensiiure mittels 
Rohrleitung entweder un
mittelbar in das Misch
gefii.l3, oder unter eine 
schwimmende Gasometer
glocke, von wo sie mittels 
besonderen Pumpwerkes 
in das Mischgefiill gepreJ3t 
wird. Seitdem aber die 
Darstellung der flussigen 
Kohlensiiure im gro.l3en 
gelungen ist, hat der Her
steller von Mineralwiissern 

Abb. 528. Kohlensaure-Entwickler. 
R Kohlensaure-Entwicklungs-GefMl. r Kurbel der Rilhr
welle. a Verschranbung flIr die Ausleerung des Entwicklers. 
e Verschraubung ffir die Beschickung des Entwicklers mit 
Magnesit und Wasser. S Schwefeisauregefall. c Rohr zur 
AUlIgleichung des Drncks 1m Entwickler und Sllnrel!efllil. 
w Erstes Waschgefllil. g nnd n Ableitnngsrohre tilr die 

Kohlensaure. 

meist nicht mehr notig, sich die Kohlensiiure selbst zu bereiten, sondern 
er kann hierzu die zu sehr mii..I3igen Preisen in den Handel kommende 
flussige, d. h. komprimierte Kohlensliure benutzen. Hierdurch ver-

Buchheister-Ottersbach. I. 1Ii. Auf!. 43 
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einfacht sich die Herstellung ganz bedeutend, indem die teuren und der Ab
nutzung am meisten unterworfenen Entwickler, sowie die groBen Gaso
meterglocken und das Pumpwerk ganzlich fortfallen. Man hat nur notig, 
die stahlernen Zylinder, welche die fliissige Kohlensaure enthalten, mit dem 
MischgefaB in Verbindung zu setzen; besondere, hochst sinnreich gebaute 
Hahne ermoglichen es dann, das Wasser unter jedem beliebigen Drucke 
mit Kohlensaure zu sattigen. Die Abb. 529 eines von Aug. Zemsch Nachf. 
in Wiesbaden fiir solchen Zweck hergestellten Mineralwasserapparates zeigt 
wie auJ3erst einfach die Herstellung von Mineralwassern bei Verwendung 
von fliissiger Kohlensiiure ist. 

Abb. 529. Mineralwasserbereitung unter Verwendung von flllssiger Kohlensii.ure. 

Die Gewinnung der Kohlensaure im groBen geschieht aus den 
Verbrennungsgasen des Koks, der zur Heizung benutzt wird, urn die Kom
pressionspumpen zur Verdichtung des Gases in Tatigkeit zu setzen. Man 
leitet die Gase durch Kammern, um die Aschenteile zu entfernen und darauf 
durch groBe, runde Tiirme, worin sich Koks befinden, iiber die eine Losung 
von Kaliumkarbonat £IieBt. Die Kohlensaure der Verbrennungsgase ver
bindet sich mit dem Kaliumkarbonat zu Kaliumbikarbonat, dem bei 
groBer Hitze wieder KoWensaure entzogen wird. Das Gas wird im Gaso
meter aufgefangen, durch Kompressionspumpen bei 31 a verfliissigt und in 
Stahlflaschen, die 8 kg aufnehmen konnen und auf 150 Atmospharen ge
priift sind, gefiillt. Die zUrUckgebliebene Losung des Kaliumkarbonats 
wird dann von neuem in den Absorptionstiirmen verwendet. 

2. Durchtrankung oder Impragnierung des Wassers mit 
Kohle nsa ure. Hierzu benutztmankupferne. oft aus zwei Half ten bestehende 
und mittels Flanschen zusammengeschrobene HoWgefaBe, entweder von 
Kugelform oder langlichoval. Diese GefaBe, die vorher auf einen Druck von 
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mindestens 15 Atmospharen gepriift sein miissen, sindmiteiner Riihrwellemit 
durchlocherten Riihrschaufeln versehen. In diesen Mischzylinder, der innen 
stark verzinnt ist, wird das reine Wasser mit den zur Zusammensetzung des, 
Mineralwassers notigen SalzlOsungen eingefiillt, dann die Luft bei geoffnetem 
Hahn durch zustromende 
Kohlensaure verdrangt. 
Jetzt wird die Einfiill
offnung geschlossen und 
etwa 1/5 des Wassers durch 
den unteren Hahn abge
lassen, dann dieser eben
falls geschlossen und nun 
das Wasser durch fort
wahrendes, stoJ3weises 
Drehen der Riihrwelle mit 
Kohlensaure bis zu dem 
gewiinschten Drucke (2 bis 
10 Atmospharen) ge
sattigt. Fiir Mineralwasser 
rechnet man gewohnIich 
2-3, fiirTafelwasser3-5, 
und zum AbfiilIen der 
Siphons bedarf man eines 
hOheren Druckes von 8 bis 
10 Atmosphiiren. Jetzt ist 
das Wasser zum Abziehen 
auf Flaschen fertig. Eine 
Hauptbedingung fUr die 
Darstellung haltbarer 
Mineralwasser ist die ganz
Iiche Entfernung aller 
Luft aus dem Apparat 
und dem angewandten 
Wasser. Dies lernt der 
Arbeiter nur durch Er
fahrung. FUr alle medi
zinischen Wasser ist stets 
reines destilliertes Wasser 
zu verwenden; fiir Tafel
wasser dagegen steht der 
Benutzung von vollig 
klarem, gutem Quell- oder 
Brunnenwasser meist 
nichts entgegen, wenn 

Abb.530. 
Siphon-Ftlll-Vorrichtung. S Siphon, M Mantel, A Abftillhahn, 
T Tritthebel. w Kautschukschlauch am Pistonhalter, 

s Stellring fUr die Trittvorrichtung. 

nicht durch Polizeiverordnung deetilliertes Wasser auch hier vorge
schrieben ist. 

3. Das AbfiiIlen auf Flaschen oder Siphons. Diese Arbeit ist 
nicht so ganz einfach, wie es auf den ersten Blick scheinen mochte, doch hat 
die Technik eine j:!anze Reihe zum Teil hOchst sinnreicher Vorrichtungen 
erfunden, die das AbfiilIen unter Druck und ohne Verlust von Kohlendioxyd 

43* 



676 Chemikalien anorganischen Ursprungs. 

und Wasser ermoglichen. Auch hier ist wieder die Aufgabe, aus den Gefii.I3en 
die Luft DRch Moglichkeit zu entfernen; es geschieht dies durch abwechseln
des Einstromenlassen des mit Kohlensaure ubersattigten WaBBers und Ab
blasenlassen der Luft aus den GefaIlen, dies wird abwechselnd fortgesetzt, 
bis das FUllen der Ge£alle in gewftnschter Weise erfolgt ist. Der Arbeiter 
druckt die Flasche mittels Tritthebels gegen den Gummiring des AbfluIl
hahns, der nach oben dumh die Korkvorrichtung geschlossen ist; sobald 
die Flasche in der oben angegebenen Weise genugend gefUllt ist, wird der 
Kork durch den Druck auf den Hebel an der Korkmaschine in den Flaschen
hals hineingezwangt, die Flasche wird mID durch Liiften des Tritthebels 
entfernt, dann verdrahtet, mit der Bezeichnung versehen und ist zum Ver
ouf fertig. 

Sollen statt des Korkes andere Verschlullarten, wie Kugel- oder Patent· 
verschIuB angewendet werden, so muB die FUlIvorrichtung eine andere 
Einrichtung erhaIten. Jedoch ist der Korkverschlull, besten Kork voraus
gesetzt, der am meisten zu empfehlende und zweckmii.Bigste. 

Bevor man anfing, die TafeIwasser auf ganz kleine, nur ein Glas ent
haltende Flaschen zu fUllen, trat vielfach der Dbelstand hervor, daB der 
letzte Rest der angebrochenen Flasche schaIschmeckend wurde; um dies zu 
vermeiden, erfand man die bekannten, hochst sinnreichen Siphons, bei denen 
das Wasser bis zuletzt unter starkem Kohlensauredruck bleibt, und ver
moge dieses Druckes beim Offnen des Ventils aus dem Hahne des Siphons 
abflieBt. Doch auch die Siphons Ieiden unter mancherlei Dbelstanden, 
und das FUllen der Siphons ist immerhin umstandlich (Abb. 530). Sowohl 
beim FUllen der Siphons als auch der Flaschen kommt namentlich bei neuen 
GefaBen haufig ein Zerspringen vor; es ist deshalb notig, daB der Arbeiter 
durch besondere Schutzvorrichtungen vor den umhergeschleuderten Glas
splittern geschutzt wird. Gewohnlich benutzt man dazu drehbare Korbe 
aus st&rkem Eisendraht, welche beim FUllen die FIaschen oder Syphons 
umschlie.6en. 

Mit der Bereitung von Mineralwassern ist immer auch die anderer 
TafeIgetranke, namentlich der sog. Brauselimonaden verbunden. Hierbei 
wird zuerst im Mischgefa.lle reines Wasser mit Kohlensaure gemischt und mit 
diesem dann die Flaschen, in welche vorher eine bestimmte Menge Limo
nadensaft eingemessen ist, vollgefUllt. Dber die Bereitung der Limonaden
safte siehe B uchheister- Otters bach, Drogi sten-Praxis II. Vor
schriftenbuch. Auch bei Bereitung der Brauselimonaden ist, wenn man 
eine tadelfreie Ware erzielen will, die peinlichste Sorgfalt auf die Ent
fernung der Luft zu verwenden. 

Hydroglmium hyperoxydatum. WasserstoHsuperoxyd. Wasserstollper
oxyd. Eau oxygenee. Peroxyde d'hydrogene. Hydrogen peroxyde. 

~02 oder H - 0 - 0 - H Molekulargewicht 34,016. 

Es findet sich in geringer Menge in der Luft, im Regen und Schnee, 
vor allem nach Gewittern. Das Wasserstof£superoxyd des Handels ist eine 
mehr oder minder starke Losung in Wasser, und zwar gewohnlich mit einem 
Gehalt von 3 Gewichtsprozent = ]0 Volumprozent ~02' Es steIIt eine 
farb- und geruchlose FIUssigkeit von eigentUmlich herbem, etwas bitter
lichem Geschmacke dar. Blaues Lackmuspapier wird von ihr schwach gerotet. 
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Bringt man feste Korper hinein, so entwickeln sich Bliischen von freiem 
Sauerstoff; dasselbe Gas entweicht, wenn man eine Loaung von Kalium
permanganat hinzufiigt. Das ~02 wirkt hier als starkes Reduktionsmittel 
und wird selbst dabei zu Wasser. Man faIlt Wasserstoffsuperoxyd chemisch 
auch als Siiure auf, indem es aus den Alkali- und ErdalkalisulIiden die 
Schwefelwasserstoffsiiure verdrangt. 

WasserstoHsuperoxyd wird bereitet, indem man in verdiinnte, stark 
abgekiihlte Schwefelsiiure oder Phosphorsii.ure so lange Bariumhyperoxyd 
(s. d.) eintragt, bis aIle Schwefelsiiure bzw. Phosphorsii.ure ausgefaIlt ist. 
Das Bariumsuperoxyd wird gewohnlich durch Behandeln mit Barytwasser 
in Bariumsuperoxydhydrat iibergefiihrt und feucht verwendet. Das ent
standene Bariumsulfat liiJ3t man absetzen und siiuert die Fliissigkeit, der 
besseren Haltbarkeit wegen, entweder mit etwas Phosphorsiiure oder 
Schwefelsiiure schwach an. 

BaOIl + H2SO, BaSO, + HIlOs 
Bariumsuperoxyd + Schwefelsiiure = Bariumsulfat + Wasserstoffsuper

oxyd. 

Anstatt des Bariumsuperoxyds verwendet man auch Natriumsuperoxyd, 
man erhiilt dann stiirkere Losungen. Das entstehende NatriumsulIat wird 
durch Filtration entfernt und die Fliissigkeit destilliert. Man gewinnt auch 
sehr starke Losungen des Wasserstoffsuperoxyds durch DestiIlation che
misch remer PersulIate im Vakuum mit SchwefeIsaure. 

Unter der Bezeichnung Perhydrol ist eine 30 Gewichtsprozent 
= 100 Volumprozent ~02 enthaltende chemisch reine Wasserstoff
superoxydlosung im Handel. H y d r 0 g e n i u m per 0 x y d a tum sol u
tum con c e n t rat u m, die fiir gewohnlich in GIasflaschen in den Handel 
kommt, die auf der Innenseite eine Paraffinschicht tragen und mit einem 
Paraffinstopfen gedichtet sind. 

Mit der Bezeichnung 10 bzw. 100 Volumprozent driickt man aus, 
daB aus diesen WasserstoffsuperoxydlOsungen das 10fache bzw. das loofache 
an Raumteilen Sauerstoff in Freiheit gesetzt werden kann. Es bezieht sich 
diese Bezeichnung also nicht auf den Volumprozentgehalt an ~02. 

A n we nd u ng. Als ausgezeichnetes Bleichmittel fiir Schwiimme, Haare, 
Elfenbein usw.; in der Heilkunde zum Spiilen des Mundes, ferner bei Diph
therie, auch aIs blutstillendes und zugleich keimtotendes, ant i s e p tis c h e s 
Mittel und zu Mitteln fiir die Hautpflege, um Sommersprossen und Leber
£lecke zu entfernen. Weiter auch um Wasser keimfrei zu machen. 

Aufbewahrung. An kiihlem, dunklem Ort. in nicht zu groBen 
Flaschen. Dem Licht ausgesetzt, zerfiiIlt das Wasserstoffsuperoxyd in 
Wasser und Sauerstoff, ein Umstand, der beim Aufbewahren wohl zu be
riicksichtigen ist, da andernfalls die Flaschen leicht zersprengt werden. 
Man tut gut, nicht zu groBe Flaschen anzuwenden, sie nicht zu fest zu 
schlieBen und die VersandgefiiIle hOchstens '/5 zu fiillen. Die Aufbewah
rungs£laschen sollen zweckmiiBig aus dunklem GIas und durch einen mit 
Paraffin getrankten durchlocherten Kork geschlossen sein, durch dessen 
Bohrung ein U-formig oder rechtwinklig gebogenes GIasrohr gefiihrt ist. 
Man verhindert die Zersetzung des Wasserstoffsuperoxydes durch Zusatz 
von einer kleinen Menge Phenazetin oder auch Harnstoff oder etwas 
Schwefelsiiure. 
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Besonders vorsichtig sind starkprozentige Losungen von 
Ha02 zu behandeln. Schon durch Hineinfallen von Staub oder 
durch Fallenlassen konnen heftige Explosionen eintreten. 

Nachweis. 1. Um Wasserstoffsuperoxyd nachzuweisen, fiigt man 
zu der Losung etwas Schwefelsaure, etwas Ather und einige Tropfen 
einer sehr verdiinnten KaliumchromatlOsung und schiittelt kraftig durch. 
Die Fliissigkeit wird blau gefarbt werden. Lallt man sie einige Zeit beiseite 
stehen, so scheidet sich an der Oberflache die tiefblaue Losung von Dber
chromsaureanhydrid in Ather aus. 

2. Fiigt man Wasserstoffsuperoxydlosung einige Tropfen Schwefelsaure 
und eine Kleinigkeit einer Kaliumpermanganatlosung (1 + 999) hinzu, so 
entfiirbt sich die ;Kaliumpermanganatlosung unter Aufbrausen infolge Re
duktion des Kaliumpermanganats und des Wasserstoffsuperoxyds zu Wasser 
und dadurch bedingtem Freiwerden von Sauerstoff. 

Priifung. 1. Auf Bariumsalze. Wasserstoffsuperoxydlosung mit 
etwas verdiinnter Schwefelsaure vermischt, darf sich innerhalb 10 Minuten 
nicht triiben. 

2. Auf Oxalsaure. Fiigt man HaOIl-LOsung einige Tropfen Natrium
azetatlosung (1 + 4) und etwas Kalziumchloridlosung (1+ 9) hinzu, darf 
sich keine Triibung, herriihrend von Kalziumoxalat, zeigen. 

3. Auf zu grollen Sauregehalt. Man vermischt 50 ccm HaO.
Losung mit Phenolphtaleinl6sung (1 +99 verdiinnter Weingeist) als Indi
kator und setzt tropfenweise 1/10-N ormal-Kalilauge hinzu. Zur Rotfarbung der 
Fliissigkeit diirfen hOchstens 3ccm 1/10-Normal-Kalilauge verbraucht werden. 

Perhydrit ist ein haltbares Wasserstoffsuperoxydpraparat von der 
Formel CO(NHa)2HgOg. Es wird von E. Merck-Darmstadt hergestellt aus 
Perhydrol und Karbamid unter Zusatz von Azylestern der Oxyaminosauren. 
Es ist ein weiIles, kristallinisches, nicht eXJ?losives Pulver, das sich in 
2,5 Teilen Wasser lost. Durch Alkohol und Ather wird Perhydrit zersetzt 
in Wasserstoffsuperoxyd und Karbamid. Es enthalt 34-35% Wasser
stoffsuperoxyd und dient zur schnellen Bereitung von Wasserstoffsuperoxyd
lOsungen, besonders iiberall da, wo das Mitnehmen von Wasserstoffsuper
oxydlOsungen nicht moglich ist. Ahnliche Praparate sind Hyperol und 
Ortizon. 

Gruppe der Halogene. 
Zu der Gruppe der Halogene gehOren die vier Elemente Chlor, Brom, 

Jod und Fluor. Sie heillen Halogene, Salzbildner, vom griechischen Worte 
hals = Salz und gennao = ich erzeuge abgeleitet, weil sie sich mit Metallen 
unmittelbar zu Salzen, zu Haloidsalzen, verbinden. Sie sind in ihren 
Eigenschaften ahnlich, sind gewohnlich einwertig und bilden mit Wasser
stoff unmittelbar Sauren, H a I 0 ids a u r en. In der N atur kommen sie 
nicht in freiem Zustande vor. 

Chlorum. Chlor. Chlore. Chlorine. 
Cl 35,46. Molekulargewicht CIII = 70,92. 

Einwertig, auch vier-, fiinf- und siebenwertig. 
Das Chlor kommt in der Natur nicht £rei vor, sondern an Metalle ge

bunden, besonders im Kocbsalz, Natriumchlorid NaCl, im Kaliumchlorid, 
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im Sylvin KCI und im Karnallit (KCI + MgCl2 + 6 ~O) der Sta.6furter Salz
lager, an Kalzium gebunden im Meerwasser und Quellwassern. Es ist bei ge
wohnlichem Warmegrad ein gasfOrmiges Element von griinlichgelber Farbe, 
daher der Name, der von dem griechischen Worte chloros = griinlichgelb, 
abgeleitet ist, 21/ 2 mal schwerer als die Luft und von erstickendem Geruch. 
Durch Druck oder Kalte la.6t es sich zu einer dunkelgelben Fliissigkeit ver
dichten, die in Stahlflaschen in den Handel kommt. Wasser nimmt bei 
+ 10° 2,585 Raumteile auf. Mit ErhOhung der Warmegrade des Wassers ist 
die Aufnahme, die Absorption geringer. Es tritt mit allen Elementen in Verbin
dung, mit manchen wie Antimon, Zinn undPhosphor sogarunter Feuererschei
nung. Die Chlorverbindungen werden je nach der Menge des vorhandenen 
Chlors als Chloriire, chlorarme, und Chloride, chlorreiche, bzw. 
o-Chloride und i-Chloride bezeichnet, bzw. nach dem Vorhandensein 
von Chloratomen als Mono-, Di-, T ri-, Tetrachloride. Besonders 
gro.6 ist die Affinitat des ChIors zu Wasserstoff, mit dem es sich bei ge
wohnlichem Tageslicht allmahlich, bei Sonnenlicht sofort unter Explosion 
zu Chlorwasserstoff vereinigt. Das Chlor~as ist eingeatmet ein sehr gefahr
liches Gift; man schiitzt sich am besten durch ein vorgebundenes, mit Alko
hoI getranktes Tuch; auch einige Tropfen Spiritus aethereus eingenommen 
bewahren sich gut. Es sind derartige V orsichtsma.6regeln unbedingt zu be
achten, da durch unvorsichtiges Einatmen, auch schon sehr kleiner Men
gen, schwere Lungenerkrankungen eintreten konnen. 

Das Chlor kann auf sehr verschiedene Weisen hergestellt werden; die 
gewohnlichste Art ist die, da.6 man grob gekornten Braunstein, Mangan
superoxyd, mit Salzsaure iibergie.6t und erhitzt; die Enderzeugnisse der 
Umsetzung sind hierbei Manganochlorid (Manganchloriir, Mangandichlorid), 
Wasser und Chlorgas, indem das entstandene Manganichlorid (Mangan
tetrachlorid) in der Warme sofort in Manganochlorid und freies Chlor zerfallt. 

T. Mn02 + 4 HCI MnCl4 + 2 ~O 
Mangansuperoxyd + Chlorwasserstoff = Manganichlorid + Wasser 

II. MnCl4 MnCl2 + 2 Cl 
Manganichlorid = Manganochlorid + Chlor. 

Oder man stellt Chlor, wie es im gro.6en vielfach geschieht, durch 
Elektrolyse einer Natrium- bzw. Kaliumchloridlosung oder von Chlor
wasserstoffsaure in wasseriger Losung her, oder dadurch, da.6 man Braunstein 
(Mangansuperoxyd) und Natriumchlorid mit Schwefelsaure erwarmt: 

Mn02 + 2 NaCI + 3 ~S04 MnSO, 
Mangansuperoxyd + Natriumchlorid + Schwefelsaure = Manganosulfat 

+ 2 NaHS04 + 2 ~O + 2 CI 
+ Natriumbisulfat+ Wasser + Chlor. 

Das Chlor fiir sich ist nicht als Heilmittel gebrauchlich, sondern wird 
hOchstens zur Entfernung von Ansteckungsstoffen zur Desinfizierung ex
t e m p 0 r e, d. h. zu der Zeit, wann es gebraucht wird, bereitet, wohl aber 
seine Losung in Wasser als: 

Aqua Chlori. Aqua chlorata. Liquor Chlori. 
Chlorwasser. Eau chloree. Chlorine water. 

Klare, schwachgelblichgriine Fliissigkeit von unangenehmem, zu
sammenziehendem Geschmack und stechendem Geruch. Gehalt 0,4--0,5% 
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wirksames Ohlor. Neben dem Ohlor sind im Ohlorwasser auBer Wasser 
die unterchlorige Sli.ure (HOIO) und die Ohlorwasserstoffsaure enthalten: 

2 01 + H20 = HOIO + HOI 
Ohlor + Wasser = unterchlorige Saure + Ohlorwasserstoff. 

Ohlorwasser bleicht Lackmuspapier und aile P£1anzenfarben. An der Luft 
zersetzt es sich unter dem Einflusse des Lichtes schlieBlich in Salzsaure 
und freien Sauerstoff, indem die unterchlorige Saure in Ohlorwasserstoff 
und Sauerstoff zerfiillt 

HOIO HOI + 0 
unterchlorige Saure = Ohlorwasserstoff + Sauerstoff. 

Nur wenig ist es ein Gegenstand des Handels, sondern wird meist in 
Laboratorien mit guten Gasabziigen oder am besten im Freien durch 
Sattigung von kaltem Wasser mit Ohlorgas selbst hergesteilt (Abb. 531). 

Abb. 531. Vorrichtung zur Darstellung von Chlorwasser. 

A ufb e w ahrung. An dunklen, kiihlen Orten, in gut geschlossenen, 
kleinen, moglichst gefiillten Flaschen. 

Anwendnng findet es innerlich bei fieberhaften Krankheiten, auch 
bei Cholera wird es empfohlen; ferner bei Vergiftungen mit Kase- und 
Wurstgift und zwar etwa 2 g mit 30 g Wasser verdiinnt, auBerlich zn 
Waschungen beim BiB giftiger Insekten und anderer Tiere; technisch, um 
Ansteckungskeime abzutoten, als Desinfektionsmittel und als Bleichmittel. 
Die Wirkung als Bleichmittel wird hauptsachlich durch die im Ohlor
wasser entstandene unterchlorige Saure hervorgerufen. Ferner auch zur 
Hersteilung von Ean de Javelle, von Bleich£1iissigkeit im groBen. Man 
leitet Chlorgas in Natronlauge 
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2 NaOH + 2 Cl = NaClO + 
Natriumhydroxyd + Chlor = Natriumhypochlorit + 

NaCl + H20 
Natriumchlorid + Wasser. 

Auch bereitet man Eau de Javelle im groIlen durch Elektrolyse einer 
abgekiihlten zehnprozentigen Natriumchloridlosung. Es scheiden sich zu
nachst an der Anode das Chlor, an der Kathode das Natrium abo Durch 
Hinzutreten von Wasser zu dem Natrium entsteht Natriumhydroxyd, das 
nach obiger Gleichung sich mit dem Chlor zu Natriumhypochlorit, Na
triumchlorid und Wasser umsetzt. 

N ach weis. Freies Chlor laIlt sich leicht durch seinen Geruch erkennen, 
sowie dadurch, daIl es organische Farbstoffe bleicht. Die Verbindungen des 
Chlors mit Metallen, die Chloriire oder o-Chloride und Chloride oderi-Chloride, 
die in wasseriger Losung elektrolytisch dissoziiert werden in Chlorionen Cl', 
erkennt man durch Zusatz von Silbernitrat, man erhalt einen weill en, 
kasigen Niederschlag, der nicht in Salpetersaure, wohl aber leicht in Am
moniakflussigkeit loslich ist. Um aus Verbindungen £reies Chlor zu er
halten, verwendet man Chloramin (Paratoluolsulfonchloramid
natrium; man sauert mit etwas Salzsaure an und rugt einige Tropfen 
wasserige ChloraminlOsung (1 + 19) hinzu. 

Von den Verbindungen des Chlors mit Wasserstoff ist nur die Chlor
wasserstoffsaure oder Salzsaure zu nennen. 

, 
t Acidum hydrochloratum oder hydrochl6ricum oder chlorhydricum 
oder muriaticum. Salzsiiure. Chlorwasserstolfsiiure. Aclde chlorbydrique 

ou muriatlque. Hydrochloric acid. 
HCI. Molekulargewicht 36,47. 

Chlorwasserstoff £indet sich im Magensaft, in einigen Flussen, rue in 
vulkanischen Gegenden entspringen, und in vulkanischen Gasen. Es ist 
ein farbloses, stechendes, nicht brennbares Gas, das durch Druck und 
Kalte zu einer Flu.ssigkeit wird. Es entsteht durch Vereinigung von Chlor 
und Wassersto££ bei zerstreutem Licht allmahlich, bei Sonnenlicht oder 
Magnesiumlicht oder beim Durchschlagen eines elektrischen Funkens 
schnell und unter Explosion. Die Salzsaure ist eine Auflosung von 
Chlorwasserstoffgas in Wasser; letzteres nimmt mit groIler Begierde 
Chlorwasserstoffgas auf und vermag bei mittlerem Warmegrad unge£ahr 
475 Raumteile zu lOsen. Eine solche Losung hat ein spezifisches 
Gewicht von 1,160 und enthalt rund 32% Chlorwasserstoff. Die Starke 
der Salzsaure wird demnach einerseits nach dem spezifischen Gewicht, 
anderseits nach dem Prozentgehalt an HCI bestimmt. Die Salzsaure ist eine 
einbasische Saure. Leitet man den elektrischen Strom hindurch, so scheideli 
sich das Chlor am positiven, der Wasserstoff am negativen Pol abo Man 
unterscheidet im Handel rohe und chemisch reine Saure. 

Acidum hydrochloricum crudum, Spiritus Salis, rohe Salz
saure. Esprit de sel. Klare, gelbliche, bis dunkel- oder griinlichgelbe 
Flussigkeit von stechendem Geruch und saurem Geschmack. Sie stoIlt an 
der Luft weille Dampfe aus; ihr spezifisches Gewicht ist 1,150-1,160 = 20° 
bis 22° Be. Die gelbe Farbung riihrt von einem ziemlich starken Gehalt 
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an Eisen her, es wird die gelbe Fiirbung auch durch das Hineinfallen 
von Strohhalmen usw. hervorgerufen; auBerdem ist sie gewohnlich durch 
Tonerde, Natriumchlorid, Schwefelsaure, schweflige Saure, CWor, haufig 
auch durch arsenige Saure verunreinigt; arsenige Saure riihrt aus der 
Schwefelsaure her. Die rohe Salzsaure wird in gro13en Massen als Neben
erzeugnis bei der Sodabereitung nach dem Leblancschen Verfahren (s. d.) 
gewonnen. Sie entsteht aus der Zersetzung von NatriumcWorid, von Kochsalz 
oder Steinsalz, mittels Schwefelsaure oder durch schweflige Saure und gleich
zeitige Zufiihrung von Luft und Feuchtigkeit. Die Umsetzung geschieht 
entweder in gro13en guBeisernen, in Rotglut gehaltenen Retorten, denn, 
wenn auch die Schwefelsaure, wie auch die Salzsaure das Eisen bei gewohn
lichem Warmegrade stark angreifen, so ist dies doch wenig der Fall in der 
Rotgliihhitze, oder man nimmt die Umsetzung in S ulf a t of en, in F la m men
ofe n vor. Die entweichenden CWorwasserstoffgase werden nun entweder 
durch eine lange Reihe von Rohren mit abwechselnd dazwischengeschobenen, 
zur HaUte mit Wasser gefiillten Kammern sogen. R e zip i en ten geleitet, 
und zwar so, da13 die verbindenden Rohren nicht in das Wasser eintauchen 
diirfen; das Gas streicht nur iiber das Wasser hin und wird von diesem be
gierig aufgenommen. Oder man leitet die Gase in ziemlich hohe und weite 
Tiirme, die unten mit einem Sandsteinroste versehen sind. Diese Tiirme, 
Kondensatoren, wohl auch Glovertiirme genannt, sind mit Koks
s1iiickchen angefiillt, oben durch einen zweiten Sandsteinrost bedeckt, ge
wohnlich auch in der Mitte durch eine senkrechte Scheidewand in zwei 
Half ten geteilt, so da13 die Gase an der einen Seite hinauf- und an der anderen 
hinabsteigen miissen. Die Gase treten durch den unteren Rost in den Kon
densator ein, wahrend ihnen durch den oberen Rost kaltes Wasser entgegen
flie.Bt; dieses verteilt sich iiber die Koksstiicke und sattigt sich beim Herab
flieBen ganzlich mit Chlorwasserstoffgas, so daB unten eine konzentrierte 
Salzsaure abflie13t. Bei gut geregelter Zuleitung werden die Gase im auf
steigenden Teil des Kondensators fast vollig aufgenommen, so daB aus dem 
absteigenden Teil nur eine verhaltnismaBig schwache Saure abflie13t. Die 
nicht vom Wasser aufgenommenen CWorwasserstoffdiimpfe werden durch 
ein seitlich angebrachtes Rohr in ein Sammelbecken geleitet (Abb. 532). 
Durch diese namentlich in England gebrauchliche Bereitungsweise wird es 
den Sodafabriken moglich, ohne Belastigung der Umgebung zu arbeiten, weil 
alles CWorwasserstoffgas aufgenommen wird. Fiir manche Zwecke der 
technischen Verwendung ist es notwendig, eine Salzsaure herzustellen, 
die frei von Arsen, von Eisen und von jedem CWorgehalt ist. Den Arsen
gehalt entfernt man durch Einleiten von Schwefelwasserstoffgas oder durch 
Einstellen von Kupferblech, Arsen schlagt sich hierauf nieder, zugleich wird 
das mit den Salzsauredampfen iibergehende EisencWorid in nicht mit iiber
gehendes EisencWoriir iibergefiihrt. Nun wird destilliert und man sondert 
die zuerst und die zuletzt iibergehende Saure ab; die mittleren Anteile sind 
fast rein und fast farblos. AuBerdem gewinnt man Salzsaure bei der 
elektrolytischen Zersetzung einer N atriumcWoridlosung, um N atriumkarbonat 
herzustellen. Das freiwerdende CWorgas leitet man mit Wasserdampf fiber 
gliihende KoWen, wobei Chlorwasserstoffsaure und Kohlendioxyd ent· 
stehen. 

4 Cl + 2 H20 + C - 4 HCl + CO2 
CWor + Wasser + Kohlenstoff = CWorwasserstoff + Kohlendioxyd. 
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Acidum hydrochloricum purum, reine Salzsaure. Acide 
chlor h ydri q ue pur. Klare, farblose, vollstandig fliichtige Fliissigkeit 
von stark saurem Geschmack, welche nicht in reiner, wohl aber in 
ammoniakhaltiger Luft raucht. Salzsaure stollt bei gewohnlichem Warme
grad und in reiner Luft erst weille Dampfe aus, wenn sie iiber 28% 
Ohlorwasserstoff enthiilt. Die Dichte nach dem D.A.B. ist 1,122-1,123, 
einem Gehalte von 24,8-25,2% · HOI entsprechend. Sie wird durch Zer
setzung von reinem Natriumchlorid mit reiner, namentlich arsenfreier 

Abb. 532. 
Herstellung der rohen Salzsilure. A Sulfat-Flammenofen. B Ableitungsrohr f1lr die Salzsaure
dimpfe. C Rezipienten (Teil einer lingeren Kolonne). D Kondensator. E Wasserzu/luB fill 
den Kondensator. F Abzugsrohr der letzten Salzsiluredimpfe. G Samme1becken f1lr die durch 

F ablleleitete Salz8iure. H Bailon. 

Schwefelsiiure in glasernen Retorten unter Vorlage von destilliertem Wasser 
hergestellt, und zwar verwendet man 1 Mol. Kochsalz und 1 Mol. etwas 
verdiinnte Schwefelsiiure, um nicht zu starke Erhitzung notig zu haben; 

NaOI + ~S04 NaHS04 + HOI 
Natriumchlorid + Schwefelsaure = saures Natriumsulfat + Ohlorwasserstoff. 

Acidum hydrochloricum dilutum des Deutschen Arzneibuches, 
Acide chlorhydriq ue dil ue e, ist ein Gemenge von gleichen Teilen 
destilliertem Wasser und reiner Salzsaure. Dichte 1,059-1,061 ent
sprechend einem Gehalte von 12,4-12,6% Ohlorwasserstoff. 

Rauchende Salzsaure, Acidum hydrochloricum fumans, 
Acide chlorhydriq ue fumant , ist eine Salzsiiure von 1,190 spezifischem 
Gewicht, entsprechend einem Gehalte von etwa 38%. 

Trockenen Ohlorwasserstoff erhalt man wie folgt: Man lallt auf 
rauchende Salzsiiure, die sich in einem Glaskolben oder einer Gasentwick
lungs£lasche befindet, aus einem Scheidetrichter tropfenweise konzen
trierte Schwefelsiiure einwirken. Das freiwerdende Ohlorwasserstoffgas leitet 
man durch konzentrierte Schwefelsaure, die sich in einem Sicherheits
gefalle befindet, und fangt es auf (Abb. 533) . 
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Nachweis der Salzsaure. 1. der eigentiimlich stechende Geruch; 
2. bringt man in die Nahe von Salzsaure einen mit Ammoniakfiiissigkeit 
benetzten Glasstab oder Stopsel, so entstehen dichte, weiJ3e Nebel; 3. fiigt 
man zu einer salzsiiurehaltigen Fliissigkeit Silbernitratlosung, so entsteht 
ein weiJ3er, kasiger Niederschlag, der in iiberschiissigem Ammoniak loslich 
ist; 4. erwarmt man Salzsaure mit Mangansuperoxyd, tritt Chlorgeruch auf. 

Prii f u ng. Reine Salzsaure muJ3 vollig £rei von allen Beimengungen sein. 
1. Mit 5 Teilen Wasser verdiinnte Saure darf auf Zusatz von Kalium

ferrozyanidlosung nicht sofort geblaut werden, da sonst Eisenchlorid 
zugegen ist. Die Blauung ware Berliner
blau. 

2. Auf freies Chlor priift man da
durch, daJ3 man Salzsaure mit 5 Raum
teilen Wasser verdiinnt und etwas J od
zinkstarkelOsung hinzufiigt. Es darf nicht 
sofort eine Blaufarbung, herriihrend von 
entstandener J odstarke, eintreten. Fiigt 
man nun JodlOsung hinzu bis zur gelblichen 
Farbung, so dad durch Bariumnitratlosung 
innerbalb runf Minuten keine Veranderung 
eintreten, sonst ist schweflige Saure zugegen. 

3. Eine Mischung aus 1 ccm Salzsii.ure 
GewiDDung VODA:~~:::in CblorwallSer- mit 3 ccm Zinnchloriirlosung darf im Lauf 

stolfo einer Stunde, oder wenn statt der Zinn-
chloriirlOsung 3 ccm N atriumhypophosphit

losung (s. diese) verwendet werden, beim Erhitzen im siedenden Wasser
bade wahrend einer Viertelstunde keine dunklere Farbung annehmen, sonst 
ist Arsen zugegen. 

4. Die im Verhaltnis 1 + 5 verdiinnte Saure darf nach Neutralisation 
mit Ammoniakfliissigkeit durch Bariumnitratlosung innerhalb fiinf 
Minuten weder eine Fallung noch Triibung zeigen (S c h w e f e Is a u r e), 
auch nicht durch Jodlosung verandert werden (schweflige Saure). 

5. Auf Schwermetalle. Wird 1 Teil Salzsaure mit 5 Teilen Wasser 
vermischt und durch Ammoniakfliissigkeit neutralisiert, so darf sich auf 
Zusatz von Natriumsulfidlosung kein Niederschlag bilden. 

6. Gehaltsbestimm ung der chemisch reinen Salzsaure (24,8-25,2% 
Chlorwasserstoff). Man mischt 5 ccm Salzsaure mit 25 ccm Wasser, £iigt 
als Indikator Dimethylaminoazobenzollosung (1 + 199 Weingeist) hinzu 
und darauf Normalkalilauge, bis die Rosafarbung dauernd verschwunden 
ist. Es miissen 34,0-34,5 ccm dazu notig sein (1 ccm NormalkaIilauge 
entspricht 0,03647 HOI). 

Anwendung. Die reine Salzsaure findet auJ3er ihrer groJ3en chemi
schen Verwendung in der Heilkunde Anwendung sowohl innerlich als auch 
auJ3erlich; innerlich in kIeinen Gaben von 0,25-0,50 gals die Verdauung 
forderndes, zugleich die iibergroJ3e Magensaurebildung verhinderndes Mittel; 
auJ3erlich zu Pinselungen bei Krupp, Mundfaule usw. Rohe Salzsaure 
findet in der Technik in ungeheuren Massen Verwendung: zur Chlor
kalkbereitung, zum Auffrischen gebrauchter Knochenkohle in den Zucker
fabriken, eine einzige Zuckerfabrik mittlerer GroDe verbraucht jahrlich 
4-500 Ballone Saure, zum Ausziehen der Knochen bei der Leim-
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bereitung, zur Darstellung des Chlorzinks und zahlloser anderer Chloride, 
zum Ausziehen armer Kupfererze usw. 

Versandt wird die Saure bei uns in Glasballonen, wahrend man in Eng
land zuweilen holzerne Fasser verwendet, die innen mit einem Guttapercha
iiberzuge gedichtet sind. 

Uber die Beforderung von Sauren auf den Eisenbahnen siehe Anhang. 

tJbersicbtstafel iiber den Prozentgebalt der wiisserigen 8alzsiiure an 
wasserfreier Cblorwasserstoffsiiure nacb L u n g e und Mar c b lew ski. 

Spez. I Salzsaure- Spez. I Salzsaure· Spez. I Salzsaure- Spez. Salz-
saure-

Gewicht gehalt Gewicht gehalt Gewicht gehalt Gewicht 
gehalt 

1,200 39,1l 1,155 30,55 1,110 21,92 1,055 11,18 
1,195 38,16 1,152 29,95 1,105 20,97 1,050 10,17 
1,190 37,23 1,150 29,57 1,100 20,01 1,045 9,16 
1,185 36,31 1,145 28,61 1,095 19,06 1,040 8,16 
1,180 35,30 1,1425 28,14 1,090 18,11 1,035 7,15 
1,175 34,42 1,140 27,66 1,085 17,13 1,030 6,15 
1,171 33,65 1,135 26,70 1,080 16,15 1,025 5,15 
1,170 33,46 1,130 25,75 1,075 15,16 1,020 4,13 
1,165 32,49 1,125 24,78 1,070 14,17 1,015 3,12 
1,163 32,10 1,120 23,82 1,065 13,19 1,010 2,14 
1,160 31,52 1,115 22,86 1,060 12,19 1,005 1,15. 

Sauerstoft'- uud Sauerstoffw3sserstoffverbiudungen 
des Chlors. 

Unterchlorigsaureanhydrid oder Chlormonoxyd. 
CI20, ist ein rotgelbes, leicht explodierbares Gas, das zu einer dunkel

gel ben Fliissigkeit verdichtet werden kann und sich in Wasser zu 
unterchloriger Sa ure, Acid um hypochloros um, Acide hypo
chlori que, zu HClO lOst. Diese erhiilt man durch Schiitteln von Chlor
wasser mit gelbem Quecksilberoxyd und Destillation der entstandenen 
verdiinnten Saure. 

2 HgO + 4 CI + H20 = Hg20Cl2 + 2 HCIO 
QuecksiIberoxyd + Chlor + Wasser = Quecksilber- + unterchlorige Saure. 

oxychlorid 

HCIO ist eine stark oxydierende einbasische Saure, die leicht in Chlor, 
Chlorsaure, Wasser und Sauerstoff zerfallt und so bleichend wirkt, und zwar 
besonders in Form ihrer Salze der Hypochlorite, die schon durch Kohlen
saure zersetzt werden, z. B. Chlorkalk, Kalziumhypochlorit. Man stellt die 
Hypochlorite her durch Einleiten von Chlorgas in die Hydroxyde von Alkali
metallen und Alkalierdmetallen bei Anwendung von Kalte. 

N a ch w ei s. Salzsaure entwickelt ohne Anwendung von Warme Chlorgas. 
Unterchlorsaureanhydrid oder Chlordioxyd, Anhydride hypo

chloriq ue, CI02, ist ein gelbes, leicht explodierbares Gas, das bei 
Anwendung von Kalte zu einer roten Fliissigkeit verdichtet wird. 

Die chlorige Saure HCI02 Acidum chlorosum, Acide chloreux, 
Chlorous acid, ist nur in den Sal zen, den Chloriten bekannt. Es ist 
eine einbasische Saure. 
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Chlorsaure HClOa, Acidum chloricum, Acide chloriq ue, Chloric 
acid, ist nur in wiisseriger Losung und in den Salzen, den Chloraten 
bekannt. 

Man gewinnt die wiisserige Losung durch Zersetzen des Bariumchlorats 
mit verdunnter Schwefelsiiure. 

Ba(ClOa)a + HaS04 BaS04 + 2 HClOa 
Bariumchlorat + Schwefelsiiure = BariulJ!Bulfat + Chlorsiiure. 

Durch Konzentration der Losung im luftleeren Raum erhiilt man eine 
40prozentige Losung, die beim weiteren Erhitzen in Chlor, Sauerstoff 
und "Oberchlorsiiure zerfallt. Es ist eine sirupdicke, farblose Flussigkeit 
von saurem Geschmack, die gleich wie ihre SaIze stark oxydierend 
wirkt. Die Salze sind in Wasser lOslich. Sie werden in Losung ionisiert 
in Metallkatione und das Anion, 010a', und infolgedessen durch Silber
nitrat n i c h t ausgefii.llt. Brennbare oder leicht oxydierbare Stoffe ent
zunden sie explosionsartig schon beim Reiben oder Stollen. Es dude n 
derartige Stoffe niemals mit Chloraten zusammen gerieben 
werden (Kaliumchlorat + Schwefel). Konzentrierte Schwefelsaure zer
setzt die Chlorate unter Bildung des leicht explosiven Unterchlorsaure
anhydrids (Cl02). 

N ach weis. Mit Salzsaure erwarmt entwickeln die Chlorsaure und die 
Chlorate Chlor. 

Uberchlorsaure oder Perchlorsaure, A c i dum per chi 0 ric u m, 
Acide perchlorique, Perchloric acid, HCl04, wird gewonnen durch 
Destillation des Kaliumperchlorats mit konzentrierter Schwefelsaure von 
etwa 95%. In Wasser gelost, ist sie sehr bestandig, in wasserfreiem Zu
stand eine an der Luft rauchende Flussigkeit und schon beim einfachen 
Aufbewahren stark explosive Sie wirkt nicht bleichend. Ihre SaIze, die 
Perchlorate, werden von SaIzsaure und schwefliger Saure nicht zersetzt, 
wirken also nicht bleichend. Mit Schwefelsaure explodieren sie nicht. 

t Jodum. Jodina. lode lode. 
J = 126,92. Molekulargewicht J 2 = 253,84. 

Einwertig. Auch drei-, funf- und siebenwertig. 
Jod findet sich in der Natur in sehr kleinen Mengen im Meerwasser, 

in etwas grolleren in den Meerpflanzen, namentlich in den Algen, auch in 
den Meerschwammen; ferner in vielen SteinsaIzlagern, einzelnen Mineral
quellen, z. B. Aachen, Krankenheil bei Tolz, als jodsaures Natrium, Natrium
jodat im rohen Chilesalpeter und in einzelnen Phosphoriten, in naturlichem 
phosphorsaurem Kalk, niemals im freien Zustande, sondern immer an Al
kalien gebunden. Es bildet grauschwarze, meta)lisch glanzende, trockene, 
tafel- oder blattchenformige Kristalle von eigentumlichem, an Chlor er
innernden Geruch und herbem, scharfem Geschmack. Loslich in etwa 
4000 Teilen Wasser von 15 0 , in 9 Teilen Weingeist, in 200 Teilen Glyzerin, 
auch in Ather und fetten Olen mit brauner, jedoch in Schwefelkohlenstoff, 
Petroleumiither und Chloroform mit violetter Farbe; sehr leicht iet es auch 
in JodkaliumlosunglOslich. Esdarf niemals in Terpentinol gelOstwerden, 
da die Losung explodiert. Die Haut wird durch Jod braun gefarbt, was durch 
Salmiakgeist leicht zu entfernen ist. Es verdampft bei gewohnlichem Warme
grade, bei 1140 schmilzt, bei etwa 2000 siedet es und verwandelt sich in einen 
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schweren, tief veilchenblauen Dampf, der zu dem Namen Jod gefiihrt hat, 
abgeleitet von dem griechischen Wort ioeides = veilchenblau. Die Dampfe 
wirken atzend und giftig auf den tierischen Korper. Starkekleister wird durch 
J od, das auch nur eine Spur J odwasserstoff enthalt, wie es gewohnlich der Fall 
ist, blau gefarbt. Jod hat in den WasserstofIverbindungen eine schwachere 
Affinitat als Chlor und Brom und wird von diesen aus seinen Wasserstoff
und Metallverbindungen verdrangt. Dagegen vertreibt Jod aus Sauerstoff
verbindungen Chlor und Brom. Dargestellt wird es mit geringen Ausnahmen 
nur aus den Meerpflanzen und dem Chilesalpeter. Die HauptgewinnungsIander 
sind Schottland, Irland, Frankreich (Departement Finisterre) und Siidamerika. 
Hier sind es vor aHem Chile und Peru, die in ihren groBen Salpeterlagern 
bedeutende Mengen von Jodverbindungen aufgespeichert haben. Eine dort 

Abb. 534. Jodgewinnung. 

entstandene Konvention unter den J odfabriken regelt die dortige Herstellung 
und schreibt fiir den Weltmarkt die Preise vor. Sitz der Konvention ist 
Iquique mit Agenturen in Glasgow, Neuyork und Hamburg. AuchJ apan stellt 
bedeutendeMengenJodaus der Asche von Strandpflanzen her. Norwegen hat 
die Bereitung eingestellt, in Spanien dagegen, wo man sie schon £riiher be
trieben, solI sie wieder aufgenommen sein. Die Herstellung aus den Aigen 
und Tangen geschieht groBtenteils in der Weise, daB man diese in tiefen 
Gruben verbrennt; die hierbei gewonnene, fest zusammengeschmolzene 
Asche, bei den Spaniern Barilla, bei den Franzosen Varec, in Schottland 
Kelp genannt, wird mit Wasser ausgelaugt und das darin enthaltene Natrium
karbonat, Natriumsulfat und Natriumchlorid zuerst durch Kristallisation 
entfernt. In der Mutterlauge befinden sich die Jod- und Bromsalze (Natrium
jodid), und aus diesen wird das Jod nach verschiedenen Verfahren aus
geschieden; entweder durch Destillation mit Schwefelsaure und Braunstein, 
wobei sich saures Natriumsulfat, Mangansulfat und Wasser bilden und sich 
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das Jod in rohem, namentlich sehr wasserhaltigem Zustand in den vor
gelegten birnformigen Tonballonen ansammelt, oder es wird durch einge
leitetes OhIor ausgetrieben, wobei es sich fast pulverformig abscheidet. 
Die Destillation mit Schwefelsiiure und Braunstein geschieht in gulleisernen 
Kesseln, die mit Bleihelmen versehen sind. In den Helmen befinden sich 
zwei Bleirohre, die in zwei Reihen Wnerner oder glaserner birnformiger 
Vorlagen munden, die nicht gekiihIt werden. Die Offnung b im Helm dient 
dazu, um neue Mengen Jodlauge nachzufiillen. Das Jod verdichtet sich in 
den Vorlagen in blattrigen Kristallen (Abb. 534). 
a) 2 NaJ + Mn02 + 3 H2S04 MnS04 

Natriumjodid + Mangansuperoxyd + Schwefelsaure = Manganosulfat 
+ 2 NaHS04 + 2 H20 + 2 J 
+ Natriumbisulfat + Wasser + Jod. 

b) NaJ + 01 = NaCl + J 
Natriumjodid + OhIor = Natriumchlorid + Jod. 

In neuerer Zeit verbrennt man namentlich in Schottland die Algen 
nicht mehr, sondern verkohlt sie in geschlossenen Raumen durch uber
hitzte Diimpfe. Die KohIe wird dann ausgelaugt und weiter auf J od behan
delt. Man erreicht hierbei eine groBere Ausbeute, weil bei der Verbren
nung immer ein Teil der J odalkalien verfluchtigt wird, und hat noch den 
V orteil, daB man Leuchtgas und andere Stoffe der trockenen Destillation 
als Nebenerzeugnisse gewinnt. 

In der Mutterlauge des Ohilesalpeters befindet sich das Jod als Natrium
jodat NaJOa• Die Bereitung daraus geschieht entweder in der Weise, daB 
man das J od durch schweflige Saure, welche J od leicht abscheidet, ausfallt, 

2 NaJOa + 5 ~S03 3 H2S04 + 2 NaHS04 

Natriumjodat + schweflige Saure = Schwefelsaure + Natriumbisulfat 
+ H20 +2J 
+ Wasser + Jod, 

oder aber noch mehr dadurch, daB man es an Kupfer bindet, indem man es 
durch eine mit schwefliger Saure versetzte Kupfersulfatlosung als Kupfer

jodiir, Kuprojodid O~J2 aus
fallt, das erhaltene unlosliche 
J odkupfer trocknet und als 
solches in den Handel bringt, 
oder durch Erhitzen mit Braun
stein und Schwefelsiiure (siehe 
oben) weiter zerlegt. Das Roh
jod wird durch Sublimation von 
den Verunreinigungen OhIorjod, 

e:$iE~~ und wenn aus Pflanzenasche 
---·~"'i~I1,.;JAl~~d~E gewonnen, auch yom Zyanjod 

im Sandbade gereinigt (Jodum 
Abb.535. purum oder resublimatum) (Ab. 

Jodsublimation. AA Tilnerne Retorten. B Sand· bildung 535). 
bad. C Vorlage zum Verdichten des Jods. a b Ab· 

ieitungsrohr fUr die WasserdAmpfe. Anwendung.InderHeil-
kunde fiir sich selten in ganz 

kleinen Gaben innerlich gegen allerlei Krankheiten der Drusen, gegen 
Kropfbildung, indem die Schilddrlise jodhaltig ist, Gegengift bei Ver-
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giftungen mit Jod ist Starkekleister; aullerlich in Form von 
Tinctura Jodi zum Pinseln von Frostbeulen, als Desinfektionsmittel und zum 
Einpinseln der Umgebung von Wunden, um diese moglichst keimfrei, 
aseptisch, zu machen. Vielfach wird, um Wunden keimfrei zu machen, 
Jodbenzin angewendet, eine AuflOsung 1 + 1000 von Jod am besten in 
Petrolather, da sich der Jodgehalt in Handelsbenzin bald verringert. Jod
benzin ist stets in braunen Flaschen aufzubewahren. Technisch findet Jod 
sehr bedeutende Anwendung in der Photographie und zur Darstellung der 
vielen J odsalze, die in der Heilkunde und Photogra phie Verwendung 
finden. Auch in der Anilinfarbenbereitung wird es zur Darstellung des 
Jodgriins benutzt. 

Beim Wagen und Arbeiten damit sind aIle metallenen Gerat
schaften zu vermeiden, da sie ebenfalls vom Jod angegriffen 
werden. 

Auf be wah run g. Das J od mull an einem kiihlen Ort in sehr gut 
schlieBenden GlasgefiiBen aufbewahrt werden. Korkstopfen sind zu ver
meiden, weil sie von J od angegriffen werden. Am besten wird das Gefall 
noch in ein zweites GefaB eingestellt. 

Nachweis fiir Jod: 1. der eigentiimliche Geruch; 2. die Bildung von 
blauen Dampfen beim Erhitzen von freiem Jod; 3. die violette Farbung 
des Chloroforms durch Jod; 4. die Blaufarbung von Stiirkekleister durch 
die kleinsten Spuren von freiem J od. Beirn Erhitzen verschwindet die 
Blaufarbung und zeigt sich beim Erkalten wieder. 5. In Jodverbin
dungen weist man Jod nach, indem man der Losung etwas Chlorwasser 
oder einige Tropfen Salzsaure und ChloraminlOsung, aber nicht im 'Ober
schuB, da sich Bonet farbloses Chlorjod bildet, und Chloroform zusetzt 
und schiittelt. Das Chloroform wird violett gefiirbt. 

Priifung. 1. Reines Jod mull sich erwarmt ohne jeden Riickstand ver
fliichtigen lassen, sonst ist es durch mineralische Beirnengungen 
verunreinigt. 

2. Zy anj 0 d (JCN) weist man nach: Man schiittelt 0,5 g zerriebenes Jod 
mit 20 ccm Wasser, fiigt zum Filtrat bis zur Entfarbung schweflige Siiure 
zu, darauf ein Kornchen Ferrosulfat, einen Tropfen EisenchloridlOsung 
und etwas Natronlauge. Erwiirmt man nun schwach und fiigt Salzsiiure 
zu, so darf sich die Fliissigkeit nicht blau farben. Farbt sie sich infolge Ent
stehung von Berlinerblau, von Eisenzyaniirzyanid, so ist Zyan zugegen. 

I. JCN + 2 H20 + S02 HCN + H2S04 

Zyanjod + Wasser + Schwefeldioxyd = Zyanwasserstoff + Schwefelsaure 
+ HJ 
+ Jodwasserstoff, 

II. HCN + NaOH NaCN + ~O 
Zyanwasserstoff + Natriumhydroxyd = Zyannatrium + Wasser, 

III. 6 NaCN + FeS04 Na4Fe(CN)& + Na2S04 

Zyannatrium + Ferrosulfat = Ferrozyannatrium + Natriurosulfat, 

IV. 3 Na4Fe(CN)o + 2 Fe2Clo = Fe4[Fe(CN)o]a + 12 NaCI 
Ferrozyannatrium + Eisenchlorid = Berlinerblau + Natriumchlorid. 

3. Um auf Chlorjod zu priifen, schiittelt man 0,5 g zerriebenes Jod 
mit 20 ccm Wasser, versetzt 10 ccm des Filtrates mit 1 ccm Salmiakgeist 

Buchhei8ter·Otterabach. L 16. Auf). 44 
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und 5 Tropfen Silbernitratlosung, filtriert und iibersattigt mit 2 cern Salpeter
saure. Die Fliissigkeit darf durch Chlorsilbergehalt hOchstens etwas milchig 
schillern, aber keinen Niederschlag geben. 

4. Gehaltsbestimmung. Das D.A.B. verlangt einen Gehalt von 
99%. Eine Losung von 0,2 g Jod und 0,5 g Kaliumjodid in 1 cern Wasser 
wird auf 20 cern Wasser aufgefiillt. Diese Losung mu.13 zur Bindung des 
gelosten Jods mindestens 15,6 ccm l/lo-Normal-Natriumthiosulfatlosung 
verbrauchen. Als Indikator benutzt man Starkelosung. 1 ccm l/lO-Normal
Natriumthiosuifatlosung entspricht 0,012692 g Jod. 

Wasserstoft"verblnduDgeD des Jods. 
Jod liefert gleichwie Chlor mit Wasserstoff nur die eine Verbindung 

J odwasserstoff. 

t Jodwasserstoff. Acidum bydrojodicum. Aelde lodhydrique. 
Hydrogen lodle. 

HJ = Molekulargewicht 127,93. 
Ein farbloses, an der Luft rauchendes Gas, das sich durch Druck oder 

Kalte in eine Fliissigkeit iiberfiihren lallt und meist in wasseriger Losung 
hergestellt wird. 

Man Ieitet Schwefelwasserstoff in Wasser, worin Jod fein verrieben ist. 
~S + 2 J = 2 HJ + S 

Schwefelwasserstoff + Jod = Jodwasserstoff + Schwefel. 
Die wasserige Losung wird an der Luft und bei Licht rasch braun, 

indem Wasser entsteht, Jod frei gemacht wird, dieses aber in der noch vor
handenen Jodwasserstoffsaure in Losung bleibt. 

2HJ + 0 = J +~O 
Jodwasserstoff + Sauerstoff = Jod + Wasser. 

An wen dun g. Ais starkes Reduktionsmittel. 
Die Salze der J odwasserstoffsaure heillen Jodi d e oder i J 0 did e bzw. 

J odiire oder 0 J odide oder sie werden nach der Anzahl der vorhan
denen J odatome als M 0 n 0 j 0 did e, D i j 0 did e usw. bezeichnet. Sie dis
soziieren elektrolytisch in Metallkationen· und J'-Anionen. 

Sauerstoft" UDd Sauerstoft"· Wasserstoft"verbiDduDgeD 
des Jods. 

Zu nennen sind J oddioxyd J02, ein gelbes, in Wasser un16sliches 
Pulver, ferner J 20 5 Jodpentoxyd oder Jodsaureanhydrid, ein 
weilles Pulver, das beim Erhitzen auf 300° in Jod und Sauerstoff zerfallt 
und die unterjodige Saure HJO Acidum hypojodicum, die schwach 
bleichende Wirkung hat. Ihre SaIze heillen Hypojodite. 

Jodsaure, Acidum jodicum, Acide iodiq ue, Iodic acid, HJOa 
bildet farblose, in Wasser 16s1iche Kristalle. Ihre SaIze hei.l3en J odate. 

N ach weis. Man weist die J odsaure in ihren Verbindungen nach durch 
Vermischen der mit Salzsaure angesauerten Losung mit einigen Tropfen 
schwefliger Saure, es wird Jod ausgeschieden. 

Uberjodsaure, Acidum perjodicum. Acide periodique, Periodic 
aci d, HJ04 kommt nur ais Hydrat vor, ais HJ04 + 2 H20. Bildet farb-
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lose Kristalle. Man bezeichnet sie auch als Orthoiiberjodsaure, die in 
ihren Verbindungen fiiIl:fbasisch ist, JO(OH)a, im Gegensatz zur Meta
iiberjodsaure, die einbasisch, aber nur in ihrer Silberverbindung AgJO" 
Silberperjodat, beka.nnt ist. 

t Bromum. Brom. Brome. Bromine. 
Br. 79,92. Molekulargewicht Bra = 159,84. Einwertig, auch fiinfwertig. 

Es gehort zur Gruppe der Halogene, gleich dem Chlor, Jod und Fluor, 
wird durch ChIor aus seiner Wasserstoff- und den Metallverbindungen 
ausgetrieben und findet sich in der Natur nicht frei, sondern stets gebunden 
in kleinen Mengen als Natriumbromid und Magnesiumbromid als ein fast 
stii.ndiger Begleiter des Natriumchlorids im Meerwasser, Solquellen, Balz
lagern, Salzpflanzen usw. In besonders groBen Mengen findet es sich, auJ3er 
in einigen nordamerikanischen Salzlagern, a.ls Magnesiumbromid bei StaBfurt 
und Leopoldshall im sog. Abraumsalz; dort wird es in groJ3en Mengen 
gewonnen, entweder indem man es durch freies Chlor aus seinen Ver
bindungen abscheidet: 

MgBrll + 2 Cl = MgCla + 2 Br 
Magnesiumbromid + Chlor = Magnesiumchlorid + Brom, 

oder, wie es meist geschieht, indem man durch die Salzlosungen den 
elektrischen Strom leitet. Ferner in Chile und Peru aus den Mutter
laugen des Chilesalpeters, in dem es sich neben J odverbindungen in be
deutenden Mengen vorfindet. 

Dunkelrotbraune, in diinnen Schichten hyazinthrote Fliissigkeit von 
durchdringendem, die Atmungswerkzeuge stark angreifendem Geruch. Daher 
der Name, der von dem griechischen Wort Bromos = Gestank abgeleitet ist. 

Bei gewohnlichem Warmegrade stoJ3t die Fliissigkeit braune, erstickende 
Dampfe aus; bei _24° erstarrt reines, bei -7,5° wasserhaltiges Brom zu 
dunkeln, metallisch glanzenden, jodahnlichen Kristallschuppen: bei 63° 
siedet es. Dichte nach D.A.B. 3,100. Es lost sich in etwa 30 Teilen Wasser 
von 15°, leicht in Weingeist, Ither, Schwefelkohlenstoff und Chloroform mit 
tiefrotgelber Farbe. Mit Wasserstoff vereinigt es sich nicht schon durch 
das Licht wie ChIor, sondern es ist hierzu eine groBere Ritze erforderlich. 

Brom wirkt ungemein atzend und zerstorend auf aIle organischen Stoffe 
ein. Mit Metallen verbindet sich Brom zu Bromiiren oder 0 Bromiden 
und Bromiden oder i Bromiden. Die auch nach der Anzahl der vor
handenen Bromatome als M 0 nob rom ide, D i b rom ide usw. bezeichnet 
werden. Diese dissoziieren in Losung in Metallka.tionen und Br'-Anionen. 

An wen dun g findet es in der Heilkunde ziemlich BelteD in wasseriger 
Losung als Aqua Bromi in ahnlicher Weise wie das Chlorwasser. 
Wegen seiner stark keimwidrigen Wirkung ist es namentlich zur Zer
storung der Keimpilze in der Luft der Krankenzimmer usw. empfohlen 
worden. Es dient ferner zur Darstellung verschiedener Bromverbindungen fiir 
die Heilkunde und zu photographischen Zwecken und endlich in bedeutenden 
Mengen bei der Teerfarbenherstellung, wo es ~el£ach das teuere J od ersetzt. 

Fiir Desinfektionszwecke kommt Brom mit Kieselgur verarbeitet in 
Wiirfeln oder Stabchen als Bro mum solidifica tum in den Handel. 

Auf b e wah run g. Es muJ3 stets in starken GIasflaschen mit gut schlie
Benden GIasstopseln, gedichtet mit geschmOlzenem Wachs oder Schellack, an 

44* 
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kiihlem Ort aufbewahrt werden. Beim Versand miissen die Flaschen zwischen 
Bagespane in starke Kisten verpackt sein. Dampfschiffe nehmen das BroID 
meist nicht fliissig, sondern nur von Kie!ilelgur aufgesogen zur Verfrachtung an. 

N ach weis. Wird aus gelosten Brommetallen das Brom durch 
wenig Chlorwasser oder etwas Salzsaure und wenige Tropfen Chloraminlosung 
frei gemacht und die nun gelb gefarbte Fliissigkeit mit etwas Schwefelkohlen
stoff oder Chloroform geschiittelt, so farben sich diese gelb bis rot. 

Priifung. 1. Auf J od. Gesattigte wasserige Bromlosung wird mit 
reichlich Eisenpulver geschiittelt. Fiigt man darauf dem Filtrat Eisen
chloridlosung und Starkelosung zu, so darf keine Blauung eintreten. 

2. Auf organische Bromverbindungen. 20 Tropfen Brom mit 
10 ccm Natronlauge vermischt, miissen klar bleiben. 

Wasserstoft"verblndnng des Broms. 
Brom gibt gleich wie Chlor und Jod nur eine Wasserstoffverbindung, 

den Bromwasserstoff oder die Bromwasserstoffsaure. 

** BromwBsserstoff. Acidum hydrobromicum. 
Acide hydrobromique. Hydrobromic acid. 

HBr. MolekuIargewicht 80,93. 
Die Bromwasserstoffsaure HBr kann man aus gepulvertem Kalium

bromid herstellen, indem man es in einer tubulierten Retorte, die mit einer 
Vorlage versehen ist, mit verdiinnter Schwefelsaure im Sandbad erwarmt 
und so lange destilliert, bis der Riickstand fest wird. Darauf wird rektifiziert. 
Konzentrierte Schwefelsaure darf nicht angewendet werden, da diese bei 
gro.Berer Ritze Bromwasserstoff zersetzt in Brom unter Entstehung von 
Wasser und Schwefeldioxyd. 
1. KBr + lItSO, HBr + KHSO, 
Kaliumbl'omid + Schwefelsaure = Bromwasserstoff + Kaliumbisulfat. 
II. 2 HBr + lItSO, = 2 Br + SOs + 2 lItO 
Bromwasserstoff + Schwefelsaure = Brom + Schwefeldioxyd + Wasser. 
Gewohnlich stellt man sie aus Phospnortribromid und Wasser her. 

PBrs + 3 lItO = 3 HBr + HaPOs 
Phosphortribromid + Wasser = Bromwasserstoff + phosphorige Saure. 
Oder indem man Schwefelwasserstoff in gesattigtes Bromwasser einleitet. 

lIgS + 2Br = 2HBr +S 
Schwefelwasserstoff + Brom = Bromwasserstoff + Schwefel. 

Mit Luft zusammengebracht, braunt sich die Saure unter Abscheidung 
von Brom. 

2 HBr + 0 = HgO + 2 Br 
Bromwasserstoff + Sauerstoff = Wasser + Brom. 

Es ist ein farbloses Gas, dem Chlorwasserstoff ahnlich, kommt aber gewohn
lich in wasseriger Losung mit einem Gehalte von 25% HBr in den Handel. 
Die Baize hei.Ben BromiiJ;e und Bromide oder 0 Bromide und 
i Bromide oder werden nach der Anzahl der Bromatome als Mono
bromide, Dibromide usw. bezeichnet. 

An wen dun g gegen Fallsucht, Epilepsie und bei Keuchhusten. 
Au.Berdem in der Analyse. 
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Sauerstoff. Wasserstoffverbindungen des Broms. 

Unterbromige Saure, Acidum hypobromicum HBrO. Nur 
in Losung als gelbe wasserige Flussigkeit, die bleichend wirkt. Die Salze 
heiDen Hypobromite. Sie werden wie die Hypochlorite hergestellt, 
gleichen ihnen auch in ihren Eigenschaften. 

Bromsaure, Acidu,m bromicum, HBr03• Acide bromique. 
Bromic acid. Eigenschaften und Darstellung gleichwie bei Chlorsaure. 
Die SaIze heiBen Bromate. 

Fluorum. Fluor. Fluorine. 

F 19. Molekulargewicht F2 = 38. 

Fluor ist ein gelbgrun gefarbtes Gas von unangenehmem Geruch. 
Alkohol, Ather, Benzol, Terpentinol oder ein Stuck Kor k mitFI uor 
zusammengebracht, entzundet sich sofort, erwarmtes Eisen 
verbrenn tun ter Funkenspruhen. Es kommt vorallemin der Natur 
mit Kalzium als Fluorkalzium, Kalziumfluorid, FluBspat, CaF2, vor, in 
dieser Verbindung auch in dem Schmelze der Zii.hne, in den Knochen und 
in der Milch. Ferner als Kryolith, N a tri um -Al umini um fluor id 
6 NaF + A12F6• Bei -187° verfliissigt sich Fluor zu einer hellgelben 
Fliissigkeit. Diese greift Glas nicht mehr an. Mit Wasserstoff verbindet es 
sich schon im Dunkeln unter Explosion zu Fluorwasserstoff. Aus Brom-, 
Jod- und geschmolzenem Chlorkalium werden durch Fluor Brom, Jod und 
Chlor frei gemacht. Wasser wird durch Fluor schon bei gewohnlichem 
Warmegrad in Fluorwasserstoff und ozonisierten Sauerstoff iibergefiihrt. 
Es ist durch Elektrolyse von wasserfreier fluornatriumhaltiger Fluor
wasserstoffsaure hergestellt worden. 

Wasserstoffverbindung des Fluors. 
t Acidum hydroflu6ricum. Fluorw8sserstotfsiiure. Flullsaure. 

Aclde hydronuorique ou fluorhydrlque. Hydronuoric acid. Fluorhydrlc acid. 

HF. Molekulargewicht 20,008. 

Farblose, iitzende Fliissigkeit von scharfem, stechendem Geruche; sie 
stoJ3t an der Luft weiBe Dampfe aus; Glas greift sie derartig an, daB sie 
nicht in glasernen GefaBen, sondern in Flaschen 
aus Guttapercha oder Blei aufbewahrt werden 
moB. Sie besteht aus einer verschieden starken 
meist 30 bis 40 prozentigen Losung des farb
losen Fluorwasserstoffgases in Wasser und wird 
bereitet, indem man ein Gemenge von gepul
vertem FluJ3spat (s. d.) mit starkster Schwefel
saure in Platin- oder BleigefaBen erhitzt und 
den entstehenden Fluorwasserstoff in eine U
formige, zum Teil mit Wasser gefiillte und stark 

Abb.536. 
Herstellung von Fluorwasser

stoffsiiure. 

gekiihlte Vorlage aus Blei oder Guttapercha leitet (Abb. 536). 

CaF2 + H2S04 CaS04 + 2 HF 
Kalziumfluorid + Schwefelsaure = Kalziumsulfat + Fluorwasserstoff. 
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Die Fldsii.ure dient in der Technik zum .!tzen des Glases, da me diesem 
einen Tell seiner Kieselsii.ure entzieht und gasformiges Siliziumfluorid, 
Fluorsilizium SiF4 bildet. 

SiOI + 4: HF - SiF4 + 2 HaO 
Kieselsiiureanhydrid + Fluorwasserstoff = Siliziumfluorid + Wasser. 

Anwendung ist bei der Xtzung des Glases genau dieselbe wie beim 
Kupferstiche; die betreffenden Glasgegenstiinde werden zuerst mit einem 
Lackiiberzuge versehen, in diesen wird die Zeichnung eingeritzt und die 
freigelegten Glasstellen werden darauf mit der Siiure abgeiitzt. Dieses Ver
famen atzt blank. Es kann ein Xtzen auch durch dampfformigen Fluor
wasserstoff geschehen, indem man in einem bleiernen GefiiIle FluIlspatpulver 
mit konzentrierter Schwefelsaure zu einem Brei anriihrt und im Sandbad 
ein wenig erwiirmt. Die zu atzende Glasplatte wird als Deckel iiber das 
BleigefiiIl gelegt und einige Stunden den Diimpfen ausgesetzt, sie wird da
durch matt geatzt. Die FluIlsii.ure wirkt keimtotend, wird deshalb bei der 
Spiritusbereitung und anderen Giirungsverfahren in kleinen Mengen zu
gesetzt, um gewisse Bakterien abzutOten, z. B. die Milchsii.urebakterien. 
Auch zur ErhaltuDg anatomischer Priiparate. 

Bei dem Arbeiten mit FluIlsiiure ist gro13te Vorsicht anzuwenden, 
weil nicht nur die wiisserige Losung, sondern auch besonders die Diimpfe 
iiuIlerst itzend auf die Haut und Atmungswerkzeuge wirken. 

N ach weis. 1. Um Fluor nachzuweisen, erwiirmt man den zu unter
suchenden Korper in einem Platintiegel mit starker Schwefelsiure. Auf 
den Tiegellegt man eine mit Wachs iiberzogene Glasplatte, in die man 
Schriftzeichen eingezeichnet hat. Nach einiger Zeit der Erwiirmung ent
femt man die Wachsschicht, die Schriftzeichen werden auf der Glasplatte 
eingeatzt sein. 

2. Oder man erwiirmt mit Schwefe1siiure und bringt in das entweichende 
Gas einen Glasstab mit einem daranhiingenden Wassertropfen. 1st Fluor 
zugegen, so scheidet sich Kieselsaure aus, die das Wasser triibt. Es beruht 
dies darauf, daB das aus dem Glas entstandene Siliziumfluorid durch 
Wasser in Kieselfl uorwasserstoffsii ure und weiBe Kieselsa ure, 
sog. Metakieselsaure zersetzt wird. 

a SiF4 + a HaO = 2 HaSiFa + HaSiOa• 
Siliziumfluorid + Wasser = Kieselfluorwasserstoffsiiure + Metakieselsii.ure. 

t Die Kieselfl uorwasserstoffsii ure, Acid um hydrosiliciofl uo
ricum HaSiFa, kommt in starker Losung als Montanin in den Handel. 
Sie wird hergestellt durch GUihen in SchachtOfen von Sand (Kieselsiiure), 
Ton, FluIlspat und Kohle. Hierbei entweicht das gasformige Siliziumfluorid. 
Es wird in Wasser geleitet und bildet so die Kieselfluorwasserstoffsii.ure. 
Man benutzt die Kieselfluorwasserstoffsaure auch zum Harten von Gips
gegenstanden. Die Natriumverbindung der Kieselfluorwasserstoffsiiure, das 
t Kieselfl uornatri um oder N atri umfl uorsilikat findet zur Ver
nichtung von Feuerkiifern und Schwaben Verwendung. Infolge der Schad
lichkeit auch fiir Menschen unterliegen die Kieselfluorwasserstoffsiiure und 
ihre Verbindungen gleichwie die Fluorwasserstoffsaure und ihre sauren, 
sowie loslichen neutralen Verbindungen der Giftverordnung. 
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Gruppe des Schwefels. 
Hierzu gehOren die Elemente Schwefel S, Selen Se und Tellur Te. Sie 

verhalten sich in ihren chemischen Eigenschaften sehr iihnlich und treten 
zwei-, vier- und sechswertig auf. 

SuHur. SchwefeL Souln. Sulphur. 

S 32,06. Molekulargewicht Sz = 64,12. 
Zwei-, vier- und soohswertig. 

Der Schwefel besitzt in seinem gewohnlichen Zustand eine blaJ3gelbe 
Farbe, die bei -50° fast verschwindet. Er ist hart, leicht zu pulvern, in 
reinem Zustande geruch- und geschmacklos; unloslich in Wasser, wenig loslich 
in absolutem Alkohol und Ather, Benzol, Steinkohlenteerol, konzentrierter 
Essigsaure, loslich in iitherischen und fetten Olen (Schwefelbalsam), leicht 
loslich in Schwefelkohlenstoff. Er wird beim Reiben negativ elektriscb, 
schmilzt bei 111 °_115° zu einer diinnen, hellgelben Fliissigkeit, bei 160° 
wird er dickfliissiger und dunkelgelb, bei 240°-260° sehr ziih und rotbraun. 
Wenn man ibn in diesem Zustande durch Eintauchen in Wasser rasch ab
kiihlt, bleibt er mehrere Tage weicb, plastischer Schwefel, und liiJ3t 
sich, da er spiiter wieder hart und kristallinisch wird, zur Herstellung ganz 
vorziiglich scharfer Abdriicke benutzen. Uber 360° wird er wieder diinn
fliissig und verwandelt sicb bei 450°, nach anderen bei 420°, in dunkel
rotbraune Diimpfe, die sich, rasch abgekiihlt, zu feinem Schwefelpulver 
verdichten, zu Sulfur sublimatum. An der Luft verbrennt er mit blauer 
Flamme zu Schwefeldioxyd, Schwefligsiiureanhydrid. 

Der Schwefel ist polymorph, d. h. er onn in verschiedenen Formen 
auftreten. Wird er in amorphem Zustande langsam abgekiihlt, so kristallisiert 
er in braungelben, schiefen·«hombiscben Siiulen, aus seinen Losungen da
gegen in blaBgelhen, oktaedrischen Kristallen. Auch der natiirlich vor
kommende kristallisierte Schwefel und der sublimierte sind oktaedrisch. 
Die verschiedenen Formen des Schwefels hedingen auch eine verschiedene 
Los!ichkeit besonders in Schwefelkohlenstoff. 

Die Verhindungen des Schwefels werden je nach der vorhandenen Menge 
alB Sulfiire, 0 Sulfide oder schwefelarme, ferner alB Sulfide, 
i S u 1£ ide oder s c h w e f e Ire i c h e und bei sehr viel Schwefelgehalt als 
Polysulfide bezeichnet, diese wieder als Einfach-, Zweifach- usw. 
Schwefelverbindungen oder als Mono-, Di-, Tri-, Tetra-, Penta
sulfide z. B. FeS = Einfachschwefeleisen, Eisenmonosulfid FeSn Eisen-
disulfid, CaS& Kalziumpentasulfid. a 

Er kommt in den Handel als Sulfur griseum, S. totum, S. sublimatum, 
S. lotum und S. praecipitatum. In der Natur findet er sich in groJ3en Massen, 
teils gediegen in mehr oder weniger reinem Zustande, mit Erde gemischt. 
teils verbunden mit Metallen alB sog. Kiese, Glanze oder Blenden, Eisenkies, 
Kupferkies, Bleiglanz, Schwefelblende usw., teils verbunden mit Sauerstoff, 
in Form schwefelsaurer Salze in zahl10sen Mineralien, z. B. im Gips und 
Schwerspat. Ferner in Verbindung mit Wasserstof£ als Schwefelwasserstoff 
in den vulkanischen Gasen. Seine Gewinnung ist sehr verschieden, je 
nach den Stoffen, die dazu verwendet werden. Denn wiihrend friiher nur 
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der natiirlich vorkommende Schwefel und die Schwefelkiese verarbeitet 
wurden, benutzt man jetzt in Deutschland, den in Deutschland in gro.Ben 
Mengen vorkommenden wasserfreien Gips, den An h y d r i t und ferner eine 
gro13eMenge schwefelhaltiger Abfallstoffe, wie sie sich bei den verschiedensten 
chemischen V organgen bilden, zur Wiedergewinnung des Schwefels. 

1. Gewinnung aus natiirlich vorkommendem Schwefel. 
Gediegener Schwefel findet sich vor aHem als vulkanisches Sublimat, teils 
an den Kratern verschiedener Vulkane, teils in Gangen und Spalten des vul
kanischen Gesteins, namentlich in Italien in der Romagna und auf Sizilien, 
ferner in Amerika, auf Island, Spanien, wo auch zehn Gruben in Betrieb 
sind, Griechenland u. a.; endlich in diinneren Schichten eingesprengt in 
Gips, Tonmergel, auf Stein- und Braunkohlenflozen, seltener im Schiefer. 
Wiihrend friiher Italien fast ganz Europa mit Schwefel versorgte, hat die 
Gewinnung in Italien nachgelassen, dafiir gewinnt der amerikanische 
Schwefel, der Louisianaschwefel, immer mehr an Bedeutung. 

Die Gewinnung des Schwefels ist sehr einfach, wenn es sich um mehr 
oder weniger reines Naturerzeugnis handelt, wie solches in der Romagna 
oder auf Sizilien in Gesteinsgangen gebrochen wird. In der Romagna 
schmilzt man den Schwefel in eisernen Kesseln, schOpft das mitgebrachte 
Gestein aus und la.Bt den geschmolzenen Schwefel in steinerne Gefa.Be 
ablaufen. Auf Sizilien macht man gro.Be Vertiefungen, die einen Durch
messer von 10 m haben und 2,5 m Tiefe, sogenannte Calcaroni. Diese 
Gruben kleidet man mit Gipsmauern aus und gibt dem Boden eine starke 
Schragung nach einer Seite bis zur Gipswand, die man hier durchbohrt. 
Nun werden die Calcaroni mit dem schwefelhaltigen Gestein gefi.illt und die 
so gebildeten Haufen mit ausgebranntem Gestein bedeckt. Die Haufen 
werden von unten angeziindet und der geschmolzene Schwefel flie.Bt an der 
tiefsten Stelle durch die Offnung der Gipsmauer ab und wird dann in Formen 
gegossen. Nach dem Erkalten wird er in Stiicke zerschlagen und als Roh
schwefel an die Raffinerien gesandt. Oder man benutzt zum Aus
schmelzen Ringofen oder Zellenofen, eine Verbindung von mehreren Olen, 
wo die hei.Ben Gase des ersten Of ens durch die iibrigen hindurchstreichen. 
Handelt es sich um schwefelarmere Gesteine, so wird er aus diesen entweder 
durch Destillation oder durch A usseigern gewonnen. Das letztere ge
schieht aus tonernen, schrag nach unten gerichteten Rohren, die an ihrer 
oberen OHnung mittels einer Steinplatte geschlossen, an ihrer unteren mit 
einer siebartig durchlOcherten Tonplatte versehen sind; durch diese liiuft 
der geschmolzene Schwefel in untergestellte Gefa.Be abo Ganz arme Gesteine 
werden zuweilen, wie es Z. B. in einem schwefelhaltigen Mergellager bei 
Krahu geschieht, mit Schwefelkohlenstoff ausgezogen. Der Verlust an 
diesem solI dabei nur 1/4-1/2% betragen, und der gewonnene Schwefel ist 
von vornherein vollig rein. 

Der gewonnene Rohschwefel wird nun durch Destillation gereinigt 
~d entweder auf geschmolzenen bzw. Stangenschwefel, Sulfur citri
num, Sulfur citrinum in Bacillis, Soufre en canon, Sticks of 
sulphur oder auf Schwefelblumen, sublimierten Schwefel, Sulfur 
sublimatum, Flores Sulfuris, Fleur de soufre, Soufre sublime, 
Flowers of sulphur, Sublimated sulphur verarbeitet. 1m ersteren 
Falle wird die Kammer, in welche die Schwefeldampfe eingeleitet werden, 
nicht gekUhlt, sondern auf einer Warme von iiber 115° erhalten. Der Schwe-



Gruppe des Schwefels. 697 

fel verdichtet sich hierbei in flussiger Form und .sammelt sich am Boden der 
Kammer an, von wo er von Zeit zu Zeit durch eine Offnung abgelassen und 
III Stangen geformt wird. Fein gemahlen, wird dieser Schwefel, der frei ist 
von Schwefeldioxyd, als Sulfur citrin urn pulveratum zu Feuerwerks
ktirpern verwendet. Taucht man Papier- oder Leinenstreifen oder Bind
faden in geschmolzenen Stangenschwefel, so erhalt man nach dem Erkalten 
die Schwefelbander bzw. Schwefelfaden, Sulfur in Foliis, bzw. 
Sulfur in Filis. SoIl en Schwefelblumen hergestellt werden, so wird die 
Verdichtungskammer kuhl gehalten. Der Schwefel falIt nun in ungemein 
kleinen Teilchen pulverformig meder und wird von Zeit zu Zeit durch eine 
zu diesem Zweck angebrachte Tur (p) ausgeschaufelt. Der Retortenruck-

Abb. 537. 
a Flammenfeuer. b gulleiserner Zylinder fUr den zu verarbeitenden Rohschwefel. c Rohren
leitung fUr den geschmolzenen Schwefel. d Schomstein. s geschmolzener Schwefel. k Kanal, 
der die Schwefeldl1mpfe in die gemauerte Kammer leitet. p Tiir zurn Herausnehrnen der Schwefel
bJilten. e AbfluBiiffnung fUr geschrnolzenen Schwefel. rn Schwefelaufnahrnebehiilter. f Form 

fUr Stangenschwefel. 

stand, der 10--20% des angewandten Rohschwefels betragt und immer 
noch viel Schwefel enthalt, wurde fruher als Sulfur griseum, grauer 
Schwefel, oder als Sulfur caballinum, Ro13schwefel, in gepulvertem 
Zustand in den Handel gebracht (Abb. 537). 

In Louisiana gewinnt man den Schwefel dadurch, daB man ein oben 
30 cm, unten 20 cm weites Rohr bis zum Grunde der Schwefelschicht, die 
gewohnlich in Gipsgestein gebettet liegt, eintreibt. In dieses Rohr wird 
ein zweites und wiederum in dieses ein drittes Rohr geschoben. Nun laBt 
man in den Zwischenraum, der vom ersten ium zweiten Rohre gebildet 
wird, sehr stark und zwar bis auf 170 0 erhitztes Wasser flie13en; das Wasser 
tritt durch ein,e seitliche O££nung aus und bringt den Schwefel zum 
Schmelzen. In das innen befindliche Rohr bringt man unter starkem Druck 
heil3e Luft, diese treibt den geschmolzenen Schwefel durch eine unten be
findliche Offnung in den Zwischenraum, der von dem zweiten und dritten 
Rohre gebildet wird, und so in die Hohe. Man fangt ihn in Holzkasten 
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auf und lil3t ihn erkalten. Man erhiilt sogleich einen sehr reinen Schwefel 
(Abb. 538). 

2. Gewinn ung des Schwefels aus seinenMetallverbindungen. 
Hierzu dient vor aHem der Schwefelkies FeS2• Aus ihm liillt sich durch 

Erhitzen im geschlossenen Raum 
ein Teil Schwefel abtreiben, so 
dal3 eine schwefeliirmere Ver
bindung zuriickbleibt, die zur 
Eisenvitriol bereitung weiterver
wendet wird. 

a FeSz = FeaS4 + 2 S . 

Die Gewinnung geschieht 
aus oben beschriebenen schriig 
liegenden Tonrohren. Der aus 
den Kiesen gewonnene Schwefel 
ist stets arsenhaltig, und zwar 
oft sehr bedeutend; man hat 
z. B. im spanischen Schwefel 
bis zu 0,9% gefunden. 

Aus dem in Deutschland 
sich in grol3en Mengen vorfin· 
denden Anhydrit, wasserfreiem 

Abb. 538. Schwefelgewlnnung in Louisiana. Gips, gewinnt man den Schwefel 
wie folgt: Der Anhydrit wird 

zerkleinert, mit Steinkohle gemischt und in DrehOfen auf 1100° erhitzt. 
Hierdurch wird der Gips, das Kalziumsulfat zu Kalziumsulfid reduziert. 

CaS04 + 4 C = CaS + 4: CO 
Kalziumsulfat + Kohle = Kalziumsulfid + Kohlenmonoxyd. 

Das Kalziumsulfid wird nun durch iiberhitzten Wasserdampf in Kal
zi umh ydroxyd und Sch wefel wasserstoffgas iibergefiihrt. 

CaS + 2 H20 = Ca(OH)2 + H2S 
Kalziumsulfid + Wasser = Kalziumhydroxyd + Schwefelwasserstoff. 

Ein Teil des entstandenen Schwefelwasserstoffgases wird zu Schwefel
dioxyd oxydiert und durch Zusammentreten des Schwefeldioxyds und des 
iibriggebliebenen SchwefeIwasserstoffgases scheidet sich der Schwefel abo 

2 H2S + S02 a S + 2 ~O 
Schwefelwasserstoff + Schwefeldioxyd = Schwefel -I- Wasser. 

Oder man gewinnt den Schwefel aus dem Kalziumsulfat, dem Gips 
nach einem iilteren Verfahren. Der Gips wird ebenfalls durch Kohle 
reduziert. Das entstehende Kalziumsulfid, Schwefelkalzium wird dann 
auf verschiedene Art zersetzt, z. B. durch schweflige Siiure oder feuchte 
Kohlensiiure, wobei sich Schwefelwasserstoff bildet, der durch Schwefel
dioxyd zu Schwefel reduziert wird. 

I. CaS + CO2 + H20 = CaCOa 
Kalziumsul:fid + Kohlendioxyd + Wasser = Kalziumkarbonat 

+ RzS + Schwefelwasserstoff. 
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3 S + 2H20 
= Schwefel + Wasser. 

3. Gewinnung des Schwefels aus den Sodariickstanden. Aus 
den Sodariickstanden, wo die Soda noch nach dem Le Blanc schen Ver
fahren hergestellt wird, sucht man den Schwefel wiederzugewinnen, zu 
regenerieren,.wie der technische Ausdruck lautet. Die Sodariickstande 
(s. Abhandlung Soda) bestehen hauptsachlich aus dem in Wasser vollig 
unloslichen Kalziumoxysulfid, einer Verbindung von Kalziumoxyd mit 
Kalziumsulfid. Die verschiedenen Verfahren zielen nun siimtlich zu
vorderst darauf hin, die unloslichen Schwefelverbindungen in lOsliche um
zuwandeln. Dies geschieht, indem man die noch feuchten und wieder ange
feuchteten Riickstiinde liingere Zeit der Einwirkung des Sauerstoffes der 
Luft aussetzt, indem man sie entweder in lockere Haufen schichtet, an
feuchtet und einige W ochen sich selbst iiberliiBt, oder indem man sie in 
hohe Bottiche, und zwar auf in diesen befindliche Siebboden bringt und von 
unten heiBe, feuchte Luft durchstreichen liiBt. Hierdurch erreicht man die 
Oxydation, zu der man bei dem iilteren Verfahren Wochen braucht, in 8 bis 
10 Stunden, und hat noch den Vorteil, daB man die Masse in denselben Bot
tichen auslaugen kann. Das Endergebnis der Oxydat~on sind Kalzium
polysul£ide, meist Vier- oder Fiinffachschwefelkalzium, Kalziumtetra- oder 
Kalziumpentasulfid, CaS4 oder CaS5 , neben Kalziumthiosulfat. Beide sind 
in Wasser lOslich und werden ausgelaugt; der gewonnenen Losung wird 
dann eine durch Erfahrung feststehende Menge Salzsiiure zugefiigt. Hier
durch tritt (line doppelte Umsetzung ein. Zuerst wird das Fiinffachschwefel
kalzium in der Weise zersetzt, daB sich Kalziumchlorid bildet, 4 Atome 
Schwefel ausgefiillt werden und 1 Atom sich mit dem Wasserstoff der 
Salzsiiure zu Schwefelwasserstoff, HsS, verbindet. Dann bildet sich aus 
dem Kalziumthiosulfat und der Salzsiiure ebenfalls Kalziumchlorid, und 
unterschweilige Saure wird frei. Diese zerfiillt aber sofort in freien 
Schwefel und Schwefeldioxyd, S02' und Ietzteres setzt sich dann mit 
dem vorher entstandenen Schwefelwasserstoff um in freien Schwefel und 
Wasser. 

I 2 CaS5 + 4 HOI 2 HsS + 8 S + 2 CaCl2 

Kalzium- + Salzsiiure = Schwefelwasser- + Schwefel + Kalzium-
pentasulfid stoff chlorid 

II CaS20 3 + 2HCI = S02 + S +. H20 + CaC~ 
Kalziumthio- + Salz- = Schwefel- + SchwefeI + Wasser + Kalzium-

sulfat siiure dioxyd chlorid 

III 2 ~S + S02 3 S + 2 H20 
Schwefelwasserstoff + Schwefeldioxyd = Schwefel + Wasser. 

Bei richtig geleiteter Arbeit wird also der ganze Schwefel ausgefiillt 
ohne daB die liistigen Gase von Schwefelwasserstoff und Schwefeldioxyd 
auftreten. 

Ein anderes Verfahren, das in England viel angewendet wird, ist 
das nach Claus-Chance. Hierbei liiBt man auf die in Wasser fein ver
teilten Sodariickstiinde Kohlendioxyd einwirken. N eben dem ausgeschiedenen 
Kalziumkarbonat wird Schwefelwasserstoffgas frei, das man unter maBigem 
Luftzutritt verbrennt und den entstehenden Schwefeldampf verdichtet. 
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2~S + 0 ~O + S 
Schwefelwasserstoff + Sauerstoff = Wasser + Schwefel. 

4. Gewinnung des Schwefels aus den Gaswassern. Bei der 
Bereitung von Leuchtgas aus Steinkohlen bildet sich als hOchst lastiges 
Nebenerzeugnis eine groBe Menge von Schwefelwasserstoff. Er wird 
dadurch aus dem Gas entfernt, daB man es durch .feuchtes Eisen
oxydhydrat streichen liiBt. Dieses bindet allen Schwefel des Schwefel
wasserstoffes; aus dem entstandenen Schwefeleisen wird, namentlich in 
England, der Schwefel durch Rostung wiedergewonnen, meist allerdings in 
Form von Schwefeldioxyd, das auf Schwefelsaure weiterverarbeitet wird. 

5. Gewinnung des Schwefels durch Zusammenbringen von 
schwefliger Saure und Schwefelwasserstoff. Wie wir schon bei 
Nr. 3 gesehen haben, setzen sich diese beiden um in freien Schwefel und 
Wasser. Schwefelwasserstoff tritt aber in sehr groBen Mengen bei chemischen 
Vorgangen auf, z. B. bei der Sodabereitung nach dem Weldonschen Ver
fahren, wo man Schwefelnatrium durch Kohlensaure bei Gegenwart von 
Wasser zersetzt. Der hierbei entweichende Schwefelwasserstoff wird in ver
diinnte schweflige Saure geleitet; aller Schwefel wird aus beiden Verbin
dungen niedergeschlagen. 

2 H2S + H2SOa = 3 H20 + 3 S 
Schwefelwasserstoff + schweflige Saure = Wasser + Schwefel. 

Dieses Verfahren benutzt man z. B. auch in den schottischen J od 
fabriken, wo Jod aus Kelp gewonnen wird. Hierin finden sich groBe Mengen 
von Schwefelverbindungen, die man auf diese Weise verwertet. So soll eine 
einzige schottische Jodfabrik jiihrlich 1000 dz Schwefel auf diese Weise 
als Nebenerzeugnis gewinnen. 

Der nach den Verfahren 1 und 2 gewonnene Schwefel ist selbst nach 
der Destillation oder Sublimation niemals vollig rein, namentlich nicht frei 
von Spuren von Arsen, wiihrend der nach 3 aus den Sodariickstiinden durch 
Fallung gewonnene Schwefel sich auf einfache Weise sehr leicht vollig rein 
herstellen laBt. Man bringt den ausgefiillten Schwefel breiformig unter Zu
satz von ein wenig Kalkmilch in einen Kessel und leitet auf 115°-120° 
iiberhitzte Dampfe ein. Der Schwefel schmilzt, alles anhiingende Kalzium
chlorid wird im Wasser gelost, Spuren von schwefliger Siiure durch den 
Kalk gebunden und etwa vorhandenes Schwefelarsen durch die Kalkmilch 
ebenfalls in Losung gebracht. Der gewonnene Schwefel ist also chemisch rein. 

SuHur lotum oder depuratum. Gewaschener Schwefel. 
Soufre sublimll lad. 

Aller sublimierter Schwefel, die sog. Schwefelblumen, Flores Sulfuris 
oder Sulfur sublimatum, enthalten anhangende schweflige_Siiure, die sich 
mit der Zeit in Schwefelsaure verwandelt, und meist auch Spuren von 
Schwefelarsen, Arsentrisulfid A~Sa. Aus diesem Grund ist der Schwefel 
etwas feucht und kliimperig. Um den Schwefel von diesen Verunreinigungen 
zu befreien, wird er auf je 100 Teile mit 70 Teilen Wasser und 10 Teilen 
Ammoniakfliissigkeit gemischt, nach 24stiindigem Stehen auf einen Spitz
beutel gebracht, vollig ausgewaschen und bei einer 30° nicht iibersteigenden 
Wiirme getrocknet. Die Schwefelsiiure wird als lOsIiches Ammoniumsulfat 
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(NH4)2S0, gebunden und das Schwefelarsen in lOsliches Ammoniumarsenit 
(NH4)3As03 und Ammoniumsulfarsenit (NH4)As3S3 iibergefiihrt. 

H2S04 + 2 NH40H (NH4)2S04 + 2 H20 
Schwefelsaure + Ammoniumoxydhydrat = Ammoniumsulfat + Wasser 

AS2S3 + 6 NH40H (NH4hAs03 + (NH4hAsSa 
Schwefelarsen + Ammoniumoxyd- = Ammoniumarsenit + Ammoniumsulf-

hydrat arsenit 
+3~O 
+ Wasser. 

Er stellt in diesem Zustand ein vollig geruch- und geschmackloses, 
blaBgelbes Pulver dar, das angefeuchtetes blaues Lackmuspapier nicht 
roten darf. 

An wen dun g. Der gereinigte Schwefel muB stets genommen werden, 
einmal, wenn es sich um den inneren Gebrauch fiir Menschen handelt, 
ferner auch zur Herstellung von Feuerwerkskorpern, die Salpeter oder 
Kaliumchlorat enthalten; denn die Schwefelsaure, die in ungewaschenen 
Schwefelblumen stets vorhanden ist, wirkt zersetzend auf das Kalium
chlorat, so daB eine Selbstentziindung der Mischung eintreten kann. 

Priifung. 1. AufArsen. Ein Teil Sulfur lotum mit 20 Teilen 
Salmiakgeist, der auf 30°--40° angewarmt ist, angemengt und einige 
Stunden unter ofterem Umschiitteln beiseite gestellt, muB ein Filtrat 
liefern, das nach dem Ansauern mit Salzsaure, auch nach Zusatz von 
reichlich Salzsaure und Schwefelwasserstoffwasser, nicht gelb gefarbt wird. 
Oder nach D.A.B. Wird 1 g gereinigter Schwefel in einer Porzellanschale 
mit 10 ccm roher Salpetersaure auf dem Wasserbad eingedampft und der 
Riickstand mit 5 ccm Salzsaure ausgezogen, so darf eine Mischung von 
2 ccm des Filtrats und 3 cem NatriumhypophosphitlOsung nach viertel
stiindigem Erhitzen im siedenden Wasserbade weder eine rote (S e len) 
noch eine bra un e Farbung (A r sen) annehmen. 

2. Auf Mi neralbesta ndteile, z. B. Sand. Schwefel, mit Natronlauge 
der man ein Zehntel Raumteil Weingeist zugesetzt hat, gekocht, muB sich 
fast vollstandig auflosen. 

3. Auf freie Schwefelsaure. Schwefel darf angefeuchtetes blaues 
Lackmuspapier nicht roten. 

Sulfur praecipitatum. Lac Sulfuris. Geliillter Schwefel. Schwelelmilch. 
Soulre precipite. Lait de soulre. Precipitaded sulphur. Milk of sulphur. 

Gefallter Schwefel stellt ein sehr feines, weiBgelbliches bis hOchstens 
gelblichweiBes Pulver dar, zuweilen mit einem Stich ins Graue; er ist geruch
und geschmacklos; nur feuchte Schwefelmilch riecht nach langerem Auf
bewahren nach Schwefelwasserstoff. Da er vollkommen amorph ist, so 
knirscht er nicht, wenn man ihn zwischen den Fingern driickt, wie dies der 
sublimierte Schwefel tut. 

Darstellung. Zuerst bereitet man, wenn nicht andere Schwefel
verbindungen als Abfallstoffe zu Gebote stehen, das Fiinffachschwefel
kalzium, das Kalziumpentasulfid, CaS5 , durch liingeres Kochen von Kalk
milch mit Schwefelblumen und zersetzt dieses, nachdem die Losung vollig 
geklart ist, mittels Salzsaure, indem man diese in sehr diinnem Strahl unter 
fortwahrendem Umriihren langsam zusetzt und mit dem Zumischen nur so 
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lange fortfahrt, bis die braungelbe Farbe der Fliissigkeit ganz verschwunden 
ist. Jetzt ist nUl noch Einfachschwefelka.lzium Cas bzw. Schwefelkalzium
hydrat Ca(SR)1l in Losung, und dieses wiirde sich durch weiteren Zusatz 
von Salzsii.ure in Kalziumchlorid und SchwefelwaBSerstoff zersetzen. Es wird 
jedoch die jetzt Einfachschwefelkalzium, CaS, bzw. Schwefelkalziumhydrat, 
Ca(SH)2' enthaltende Lauge nicht weiter durch Salzsaure zersetzt, sondern 
zur Bereitung Deuel Mengen von FiinHachschwefelka.lzium benutzt. Es ge
schieht dies durch erneutes Kochen mit Schwefel. Beim Ausfallen beobachtet 
man die Eigentumliohkeit, daB der zuerst gefii.llte Schwefel fast so gelb ist wie 
der gewohnliche, und erst die spateren Mengen immer wei.Ber ausfallen. 

2 Cas5 + 2 HOI = Cam. + 8 S + Ca(SH)s 
Kalzium- + Salzsaure = KaIzium- + Schwefel + Schwefelkalzium-

pentasulftd chlorid hydrat. 
A ufbewahrung. Gut getrocknet in fest schlieBenden GefaBen. 
Anwendung. Innerlich wird der Schwefel a.ls gelinde abfiihrendes 

Mittel, namentlich bei Hamorrhoidalleiden, ferner als gelinde reizendes 
Mittel als Zusatz zum Pulv. Liquir. compo benutzt; fiir diese Zwecke ver
wendet man nur Sulfur lotum. AuBerlich braucht man ihn in Salben
form gegen Kratze und Hautausschlage. Uberhaupt gilt er als ein Gift fiir 
die kleinen tierischen und pflanzlichen Schmarotzer; so wird er z. B. vielfach 
zum Bestauben der Rosen und Weinstocke gegen die Schimmelpilze 
angewandt; auch gegen die Reblaus und gegen Kleiderlause ist er empfohlen. 
Technisch findet der Schwefel eine sehr groBe Verwendung zur Bereitung 
von SchieBpulver (Schwarzpulver) und anderen Zundstoffen; ferner zu 
Feuerwerkskorpern, zum Bleichen. Ausschwefeln, und um durch das beim 
Brennen entstehende Schwefeldioxyd AnsteckungBStoffe unschadlich zu 
machen, zur Bereitung von Schwefelsaure, zum Vulkanisieren des Kaut
schuks usw. Der gefallte Schwefel, um glanzende Uniformteile wie Achsel
stucke matt zu machen. 

Priifung. Erhitzt mu13 er mit Hinterlassung eines sehr geringen 
Ruckstandes unter Entwicklung von stechenden Dampfen von Schwefel
dioxyd verbrennen. Die englische Schwefelmilch hinterlaBt hierbei sehr 
groBe Mengen Kalziumsulfat, weil dort die Zersetzung des Kalzium
sulfide nicht mit Salzsaure, sondern mit Schwefelsaure geschieht. Die 
sonstige Priifung s. unter Sulfur depuratum. 

VerblndungeD de. Schwefel. mit deD HalogeDea. 

Von den Verbindungen des Schwefels mit den Halogenen kommt 
hauptsachlich das Schwefelmonochlorid in Betracht, wahrend Soh wefel
dichlorid, Zweifachchlorschwefel, Sm. und Schwefeltetrachlorid, 
Vierfachchlorschwefel, SCl4 rote bzw. gelbbraune Fliissigkeiten, zum Tei~ 
wenig bestii.ndig und ka um im HamIel sind. 

Sulfur chloratum. Schwefelmonochlorid. Schwefelchlorfu. 
Elnfachchlorschwelel. Protochlorure de soufre. 

S2~' 
Eine gelbe, unangenehm riechende Fliissigkeit, die an der Luft raucht. 

Spezifisches Gewicht 1,680. Vermag etwa 65% Schwefel zu losen. Loslich. 
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in Schwefelkohlenstoff. Zersetzt sich mit Wasser in Schwefeldioxyd, Chlor
wasserstoffsii.ure und Schwefel. 

2 ~Cls + 2 II:.0 = S02 + 4 HOI + 3 S 
Schwefel- + Wasser = Schwefel- + Chlorwasserstoff + Schwefel. 

monochlorid dioxyd 
Man gewinnt sie, indem man trockenes Chlorgas in geschmolzenen 

Schwefel leitet, der sich in einer mit Vorlage versehenen Retorte befindet, 
und darauf das Destillat rektifiziert. 

Anwendung. Zuin Vulkanisieren von Kautschuk. 

VerblDdongen des Scbwefels mit Sauerstoft" und JOlt 
Sauentoft" und 'Wasserstoff. 

Der Schwefel bildet mit Sauerstoff folgende Anhydride und Hydrate: 
S02 Schwefeldioxyd liefert mit- Wasser II:.SOa schweflige Saure. 
SOa Schwefeltrioxyd" " " II:.SOt Schwefelsaure, 
2 SO. Schwefeltrioxyd " .. " lI:a~07 Dischw('felsii.ure oder 

Pyroschwefelsii.ure, 
S207 Schwefelheptoxyd " 
S20. Schwefelsesquioxyd. " .. lI:aS20S Uberschwefelsii.ure, 

Au13er diesen Verbindungen noch eine Anzahl Sii.urehydrate, deren 
Anhydride bisher nicht dargestellt sind: 

II:.S.Os Thioschwefelsii.ure. 
II:.~04 monothionige saure, oder hydromonothionige Saure oder h y-

droschweflige Saure, oder unterschweflige Saure. 
II:.~O. Dithionsii.ure oder Unterschwefelsaure, 
II:.Sa0s Trithionsaure, 
II:.S,O. Tetrathionsaure, 
II:.BIiO. Pentathionsaure. 
Die Bezeichnungen Thionsauren sind von dem griechischen Worte 

Theion (Thion) = Schwefel abgeleitet. In diesen Sauren ist die Sulfon
sii.uregruppe SO.H vorhanden, und zwar in der Dithionsii.ure zweimal, in der 
Trithionsii.ure auIlerdem mit S, in der Tetrathionsii.ure mit S2' in der Penta~ 
thionsii.ure mit S. verbunden, weshalb diese Sauren auch ala Polythion 
sauren bezeichnet werden. 

Die monothionige Saure oder hydroschweflige Saure, Acidum 
hydrosulfurosum, lI:aSZ04' wird als unterschweflige Saure auf
gefaJ3t, ala Hydrat des Schwefelsesquioxyds S.03' Die hydroschweflige 
Sa ure ist eine gelbe, mch leicht zersetzende Fliissigkeit, die reduzierend und 
so auch bleichend wirkt. Bestindiger ist das Natriumsalz, das Natrium
hydrosulfit, NasSsO" dem entsprechend die Bezeichnung Natrium~ 
hyposul£it, unterschwefligsaures Natrium beigelegt wird. Das 
D.A.B. beachtet aber diese Anschauung nicht. Es hat als amtlich die 
Bezeichnung Natriumthiosulfat fiir das Natriumsalz der Saure Hs~03 ge
wahlt, bezeichnet aber die Namen Natrium subsulfurosum und unter~ 
schwefligsaures Natron ebenfalls als gebrii.uchlich. Das Balz ist leicht zer
setzbar und zersetzt sich besonders beim Erwarmen mit Wasser in Natrium
bisulfit und Natriumthiosulfat. Man benutzt es als Reduktionsmittel fUr
Metallsalze. 
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Acidum suHurosum. SchweIDge Siure. 
Acide sullureux liquide. Sulphurous acid. 

~S03' 
Schweflige Saure ist im freien Zustande nicht bekannt, sondern nur 

gelost in Wasser oder in Salzverbindungen, in Sulfiten. Dagegen tritt das 
Anhydrid der Saure, das Schwefligsaureanhydrid oder Schwefel
dioxyd S02' Acid um sulfurosum anhydricum, Anhydride sul
fureux im freien Zustand auf. Man erhalt dae Schwefeldioxyd durch 
Verbrennen des Schwefels oder Rosten von Schwefelmetallen, z. B. Schwe
felkies an der Luft, oder durch Erhitzen von Schwefelsaure mit Holzkoh,le, 
oder durch Erhitzen von Kupfer mit konzentrierter Schwefelsaure. 

Cu + 2 H2S04 - CuS04 + S02 + 2 ~O 
Kupfer + Schwefelsaure = KupfersuI£at + Schwefeldioxyd + Wasser. 

Es ist ein farbloses, stechend riechendes Gas, das sich durch starke Kii.lte 
oder durch hohen Druck zu einer wasserhellen Fliissigkeit verdichten IaBt, 
die in Stahlflaschen in den Handel kommt. Die Verdichtung bewirkt man, 
indem man das Gas in ein U-formig gebogenes, mit Glashahnen versehenes 
Glasrohr leitet, das in einer Kaltemischung aus Eis und Kochsalz steht. 
Verdunstet das fliissige S02' so entnimmt es der umgebenden Luft 
viel Warme und erzeugt so kiinstliche Kalte. Wasser verschluckt 
bei 15° 43,5 Raumteile Schwefeldioxyd, und es entsteht das Hydrat, die 
wasserhaltige schweflige Saure H2SOS' Diese Fliissigkeit schmeckt und 
reagiert stark sauer und hat einen stechenden Geruch. Sie wird jetzt im 
groBen in chemischen Fabriken dargesteIlt, indem man Schwefeldioxyd, 
bereitet durch Verbrennen von Schwefel oder durch Erhitzen von Schwefel
saure mit Holzkohle, 

2 HlIS04 + C COli + S02 + 2 H20 
Schwefelsaure + Kohlenstoff = Kohlendioxyd + Schwefeldioxyd + Wasser 
in Wasser leitet, bis dieses damit gesattigt ist. Sie ist eine schwache zwei
basische Saure, bildet also neutrale und saure Salze, Sulfite und 
Bisulfite oder saure Sulfite. Sulfite reagieren neutral, Bisulfite 
roten blaues Lackmuspapier. 

An we n dun g. Als eines der kraftigsten Bleichmittel fiir Gewebe, 
Schwamme usw. Es beruht dies zum Teil darauf, daB das Schwefeldioxyd 
aus dem Wasser Sauerstoff aufnimmt, zu Schwefelsaure oxydiert und der f~ei 
werdende Wasserstoff mit den Farbstoffen farblose Verbindungen bildet. 
S02 + 2 H20 = ~S04 + 2 H. Die so entstandenen farblosen Verbindungen 
miissen aber sehr bald durch Auswaschen griindlich entfernt werden, da 
sie sonst durch den Sauerstoff aus der Luft wieder oxydiert werden und 
so die Farbe von neuem erscheint. Das Bleichen mit schwefliger Saure 
hat nur den tJbelstand, daB die dabei entstehende Schwefelsaure sehr 
schwer aus den damit behandelten Korpern zu entfernen ist. AuBer zum 
Bleichen findet die schweflige Saure noch Verwendung als Faulniskeime 
zerstorendes Mittel, so auch als Erhaltungsmittel, Konservierungsmittel, 
fiir Friichte. 

Auf be wah run g Die wasserige schweflige Saure lallt ihr gelostes Gas 
bei etwas hOheren Warmegraden sehr leicht entweichen, nimmt aber ander
seits aus der Luft allmahlich Sauerstoff auf und wird dadurch zu Schwefel-
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saure. Aus diesen Grunden miissen die AufbewabrungsgefaJ3e stets moglichst 
gefiillt und gut geschlossen gehalten werden. Ein geringer Zusatz von 
GIyzerin oder Weingeist macht sie haltbarer. Man hiite sich vor dem Ein
atmen des Gases, da es die Atmungswerkzeuge sehr stark angreift. 

N ach weis. 1. Man erkennt die schweflige Saure schon an dem 
stechenden Geruche des Schwefeldioxyds, das man aus den Salzen erst 
durch DbergieJ3en mit verdiinnter Salzsaure frei machen muJ3. 

2. Das entweichende Gas liiJ3t man dann auf Filtrierpapier einwirken, 
das mit Starkekleister und jodsaurem Kalium (Kaliumjodat KJOa, nicht 
Kaliumjodid, Jodkalium KJ) getrankt ist. Das Papier wird infolge des 
Freiwerdens von Jod geblaut, allmahlich aber verschwindet die Blaufarbung 
wieder infolge weiterer Einwirkung von S02' 

I. 2 KJOa + 5 S02 + 4 ~O = 2 KHS04 + 3 ~S04 + 2 J 
Kaliumjodat + Schwefeldioxyd + Wasser = Kalium- + Schwefel- + Jod. 

bisulfat saure 

II. 2J + S02 + H20 = ~S04 + 2HJ 
Jod + Schwefeldioxyd + Wasser = Schwefelsiiure + Jodwasserstoff. 

Unter der Bezeichnung Pictet - Fliissigkeit oder Piktol ist ein 
Gemisch von durch Druck verfliissigtem Schwefeldioxyd und Kohlenstoff
dioxyd zu verstehen. Dieses Gemisch erzeugt durch Verdunstung und 
darauffolgende Wiederverdichtung im Vakuum eine Kalte von - 80°. 

t Aeidum suHurieum.. Schwelelsiiure. 
Aclde sullurlque. Acide vitrlolique. Vitriolic acid. Sulphuric acid. 

1m Handel sind eine ganze Reihe verschiedener Schwefelsauren ge
brauchlich, deren Gehalt an Anhydrid bzw. Hydrat ebenso wie ihre Rein
heit sehr verschieden ist. Die Verbindungen der Metalloxyde mit der Schwefel
saure, geben in der GIiihhitze, unter Zuriicklassung von Metalloxyd, die 
Schwefelsaure £rei, uI\d auf dieser Erkenntnis beruht die alteste Art der Dar
stellung der sog. Nordhiiuser oder rauchenden Schwe£elsiiure, die zum Teil 
noch heute in Bohmen ausgeiibt wird. Zu den Handelssorten der rauchenden, 
der englischen und der chemisch reinen Schwefelsiiure ist auch das Anhydrid 
getreten, das zu verschiedenen chemischen Darstellungsweisen benutzt wird. 

(t) Aeidum sulfUrieum. anhydrieum. 
Wasserlrele Schwelelsiiure. Schwefelsiiureanhydrid. Schweleltrioxyd. 
Acide sulphurique anhydre. Anhydride sullurique. Sulphur trioxyde. 

SOa' 
Kommt aIs festes, fast reines Anhydrid, nur 1-2% Wasser enthaltend, 

in langen, durchsichtigen Nadeln in den Handel. St1:iJ3t an der Luft weiJ3e 
Diimpfe aus. Zieht sehr leicht Feuchtigkeit an und wird dadurch zu Schwefel
saure. Schwefelsaureanhydrid kann bereitet werden entweder durch GIiihen 
von vollstiindig entwiissertem Ferrisulfat, oder durch Erhitzen eines 
Gemisches von Magnesiumsulfat und Natriumpyrosulfat. Diese Mischung 
gibt schon in der Rotgliihhitze das Schwefelsaureanhydrid abo Ferner 
gewinnt man es durch GIiihen eines Gemenges von Borsiiure mit vollstiindig 
entwiissertem Natriumsulfat. • 

Buchheister-Ottersbach. I. 15. AufL 45 



706 Chemikalien anorganischen Ursprungs. 

Es wird aber heute technisch durch das sog. Kontaktverfahren 
gewonnen. Durch Rosten von FeSa, Zweifachschwefeleisen, Eisendisulfid 
in niedrigen Schachtofen, die drehbare Roste haben, und in die von unten 
Luft eingeleitet wird, erhalt man Schwefeldioxyd, das mit Luft gemengt 
iiber platinierte Tonkugeln oder iiber platinierten Asbest oder iiber 
gliihendes Eisenoxyd oder Manganoxyd als Kontaktmasse geleitet wird. 
Durch die drehbaren Roste erreicht man ein bestii.ndiges Arbeiten, indem die 
ausgegliihten Erze, das Eisenoxyd, durch die Drehung entfernt werden konnen. 

Ein der Badischen Anilin- und Sodafabrik patentiertes Verfahren 
zur Gewinnung von Schwefelsaureanhydrid berllht auf der Vereinigung 
und Verdichtung von Schwefeldioxyd SOa und Sauerstoff durch Ver
mittlung von fein verteiltem Platin, platiniertem Asbest als Kontakt
stoff in der Warme. Es besteht darin, daI3 man in Vorrichtungen, die 
eine genaue Regeillng der Wiirmegrade ermoglichen, sorgfiiltig gereinigte 
Rostgase im Gemisch mit Luft iiber die Kontaktmasse fiihrt. Die gute 
Reinigung der Gase ist notwendig, um die Kontaktmasse nicht unwirksam 
werden zu lassen und die genaue Regelung der Wiirmegrade, etwa 430°, 
weil bei zu niedrigen Wiirmegraden die gewollte Umsetzung iiberhaupt nicht 
vor sich geht, wiihrend bei zu groBer Wiirme das entstandene Schwefelsiiure
anhydrid wieder zersetzt wird. An der Nichtbeachtung dieses Umstandes 
waren die friiheren Verfahren gescheitert; denn die beiden Grenzen der 
Wiirmegrade sind nicht sehr weit voneinander entfernt, und allein schon 
die bei der Vereinigung von Schwefeldioxyd mit Sauerstoff entstehende 
Reaktionswiirme geniigt, um eine "Oberschreitung der oberen Grenze hervor
zurufen, wenn man nicht ffir eine entsprechende Kiihlung sorgt. Aus dem 
Anhydrid wird durch einfaches Eintragen in Wasser auch die gewohnliche 
Schwefelsiiure hergestellt. Die Vereinigung mit Wasser geschieht unter 
groBer Wiirmeentwicklung und mit Zischen. 

An wen dun g. N amentlich bei der Herstellung des kiinstlichen 
Alizarins. 

Es wird in eisernen Trommeln versendet. 

t Aeidum suHiuieum fumans oder nordhusi~nse. Oleum Vitrioli. 
Rancbende oder Nordbiinser Scbwefelsiure. VltriolOl. 

Aclde sullurlque Inmant. Aclde disuHurique. Aclde de Nordbansen. Acide 
pyrosulfurlqne. Fuming sulfuric acid. 

Sie ist eine Auflosung von etwa 12-16% Schwefelsiiureanhydrid in 
Schwefelsiiurehydrat, die sich zum groaten Teil zu P yrosch wefelsa ure, 
zu Dischwefelsaure verbunden haben, 

RsSO. + SOs = RsSa07 oder O<~g:g: 
Schwefelsaure + Schwefelsiiureanhydrid = Pyroschwefelsiiure, 

und stent eine klare, oldicke, meist briiunlich gefarbte Fliissigkeit dar, die 
schon bei gewohnlichem Wiirmegrade weiBe Nebel ausstoI3t. Spezifisches 
Gewicht 1,860-1,890. In der Kalte scheidet sich eine kristallinische Masse 
aus, die sich oft in dicken Krusten am Boden des GefiiBes absetzt. Es ist 
dies die Verbindung von Anhydrid mit Schwefelsiiurehydrat, die erst bei 
35° wieder schmilzt, die Pyroschwefelsiiure (~S207). 

Die rauchende Schwefelsiiure ist die stiirkste aner fliissigen Schwe£el
sauren, wirkt ungemein iitzend und unter Abscheidung von Kohlenstoff 
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zerstorend auf aIle organischen Korper ein. Ihre Behandlung mull daher 
au13erordentlich vorsichtig sein; beim Umfiillen oder Abwagen muE man 
sich auf das sorgsamste vor jeglichem Umherspritzen hiiten. Eine weitere 
Vorsicht besteht darin, daB die GefaBe, wenn sie aus kalten in warmere 
Raume kommen, niemals ganz gefiillt sein diirfen, weil sie sonst, infolge der 
starken Ausdehnung ihres Inhaltes, zertriimmert werden. AuBerdem bringt 
die Ausscheidung der Pyrosaure am Boden der GeiaBe leicht die Unannehm
lichkeit hervor, daB die feste Masse beim Neigen der Flasche nach vorn 
schieBt und so ein starkes Spritzen verursacht. Man bewahrt deshalb die 
rauchende Schwefelsaure in 
maBig warmen Raumen auf, 
damit sie nicht zum Kri
stallisieren kommt. Die Saure 
wird heute nicht mehr, wie 
man aus ihrem N amen 
schlieBen sollte, in Nord
hausen, sondern in einigen 
bohmischen Fabriken dar
gestellt, und zwar aus den 
Mutterlaugen des Ferro
sulfats, des Eisenvitriols, da
her der Name Vitriolol. Diese 
Mutterlaugen werden ein
gedampft, zur Trockene ge
bracht und fortgesetzt ge
rostet; sie bestehen nun aus 
basisch Ferrisulfat, basisch 
schwefelsaurem Eisenoxyd, 
aus dem die Schwefelsaure 
durch Gliihen in tonernen 
Retorten abgetrieben wird 
(Abb. 539), wahrend in die 
ebenfaHs tonernen V orlagen 

Abb. 539. 
DarBteliung der rauchenden Schwefelsaure. A Tonerne 

Retorten. B Tonerne Vorlagen. 

ein wenig englische Schwefelsaure gebracht wird. Der Retortenriickstand, 
aus mehr oder weniger unreinem Eisenoxyd bestehend, kommt unter dem 
Namen Colcothar Vitrioli oder Caput Mortuum in den Handel. 

I. 2 FeS04 + 0 Fe2S20 9 

Ferrosulfat+ Sauerstoff = Basisch Ferrisulfat 

II. Fe2S20 9 F~Os + 2 SOa 
Basisch Ferrisulfat = Eisenoxyd + Schwefelsaureanhydrid. 

GroBe Mengen Saure werden heute aber vor aHem durch das Kontakt
verfahren hergesteHt. Rostgase von Kiesen, die S02 enthalten, werden mit 
Sauerstoff iiber mit Platin iiberzogene Tonkugeln oder mit Platin iiberzogenen 
Asbest oder iiber gliihendes Eisenoxyd oder Manganoxyd geleitet, das in einer 
eisernen Rohre auf etwa 430 0 gehalten wird, und so zu SOa verbunden. Das 
gewonnene SOs leitet man nach Abkiihlung in Schwefelsaure von 98%. 

Anwendung. Die rauchende Schwefelsaure kommt iiberall da zur 
Verwendung, wo es entweder auf eine sehr starke Saure ankommt, oder 
darauf, daB diese ganzlich frei von Nitroverbindungen ist. Man benutzt 

45* 
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sie ferner zum Verstarken der englischen Schwefelsaure, indem sich die 
Pyroschwefelsaure mit Wasser unter starker Warmeentwicklung In 

Schwefelsaure umsetzt: 

~S207 + ~O = 2 ~S04 
Pyroschwefelsaure + Wasser = Schwefelsaure. 

Friiher diente sie namentlich zur Auflosung des Indigos, 1 Teil Indigo, 
4 Teile Saure, heute in groBen Mengen zur Reinigung des Ozokerits und in 
der Teerfarbenbereitung zur Herstellung des Eosins usw, 

t Acidum snU6ricum crudum oder anglicum. 
Rohe oder englische Schwelelsiiure. Schwefelsiiurebydrat. 

Aclde sulfurique du commerce. Aclde vttrloHque. Sulphuric acid. 
VitrloHc acid. 

~S04. Molekulargewicht 98,09. 

Diese wichtigste aller Schwefelsauren kommt in sehr verschiedenen 
Starkegraden in den Handel, doch bestehen selbst die starksten Sorten 
nicht aus reinem Saurehydrat, sondern enthalten immer noch 2-6% 
Wasser, bei schwacheren bis zu 40%. Die gewohnliche Starke der kiiuflichen 
Saure betragt 60-66° Be, wobei jedoch zu bemerken ist, daB die Baume
Gradeinteilung der Schwefelsaurefabriken nicht immer genau mit den ent
sprechenden spezifischen Gewichten stimmt. Es hat dies darin seinen Grund, 
weil in den Fabriken die Gradeinteilungen haufig selbst hergestellt werden. 

Diese Saure stellt eine farblose, olige Fliissigkeit von 1,830-1,836 
spezifischem Gewicht ~dar, entsprechend einem Gehalte von etwa 92-94% 
Schwefelsaurehydrat. Das Deutsche Arzneibuch verlangt einen Mindest
gehalt von 94% und eine Dichte von mindestens 1,829. Die Schwefel
saure farbt sich sofort gelblich oder braunlich, wenn nur die geringsten 
Spuren organischer Stoffe hineingelangen. Sie stoBt an der Luft keine 
wei.Ben Dampfe aus und gleicht in ihren sonstigen Eigenschaften der Nord
hauser Saure, nur daB die atzende Wirkung schwacher ist. Gleich dieser 
zieht sie mit Begierde Feuchtigkeit aus der Luft an, muB daher stets 
in gut geschlossenen GefaBen aufbewahrt werden. Sie ist chemisch eine 
sehr starke Saure, da sie sehr stark dissoziiert in positive Wasserstoff
kationen und in negative Saureanionen 

~S04 = H'H" + SO • .". 
Die Saure des Handels ist niemals vollig frei von Verunreinigungen; 

die hauptsachlichsten sind Bleisulfat und verschiedene Nitroverbindungen. 
von der Darstellung herriihrend; ferner schweflige Saure, arsenige Saure, 
Chlor, Selen, Tonerde, Eisen usw. Von der arsenigen Saure, der schlimmsten 
der Verunreinigungen, muB die Schwefelsaure fiir viele Zwecke befreit 
werden; es geschieht dies in den Fabriken auf spater anzugebende Weise. 
Bringt man kalte, verdiinnte Schwefelsaure mit Metallen zusammen, so 
werden die meisten Metalle gelost zu S ulf ate n, und es entwickelt sich Wasser
stoff. Verwendet man jedoch heiBe konzentrierte Saure, so entwickelt sich 
Schwefeldioxyd. (Vergleiche Einleitung: Entstehung der Salze.) Von 
den Sulfaten, den schwefelsauren Salzen, sind die des Kalziums und 
des Silbers in Wasser schwer loslich, so gut wie unloslich die Sulfate von 
Barium, Strontium und Blei, die iibrigen sind in Wasser lOslich, Die Saure 
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ist zweibasisch; so bildet sie au.l3er den neutralen auch saure schwefelsaure 
SaIze, die Bisulfate. 

Werden Losungen der Sulfate der Elektrolyse unterworfen, so ent
stehen Persulfate, iiberschwefelsaure SaIze. 

Die Herstellung der englischen Schwefelsiiure, deren Name daher riihrt, 
weil ihre Herstellung zuerst in England betrieben wurde, ist ziemlich ver
wickelt. Sie beruht auf der Oberfiihrung des Schwefligsiiureanhydrids, S02' 
mittels Salpetersiiure, Luft und Wasserdampf in Schwefelsiiure. Der ganze 
Vorgang zerfiillt gewissermaBen in drei Abschnitte: 1. Bildung des Schweflig
siiureanhydrids, 2. Oberfiihrung dieses in Schwefelsiiure, 3. Darstellung der 
starken aus der gewonnenen schwachen Siiure. 

1. Bildung des Schwefligsaureanhydrids. Sie geschieht durch 
Verbrennung von Schwefel unter reichlicher Zufiihrung von Luft. Man be
nutzt hierzu auch in groBer Menge den aus Riickstiinden wiedergewonnenen, 
den reg e n e r i e r ten Schwefel. Ferner wird das Schwefligsiiureanhydrid 
als Nebenerzeugnis bei Hiittenprozessen, beim Rosten von Schwefel
kiesen erhalten. Dieses Verfahren ist in gewisser Weise das billigste, bringt 
aber den Obelstand mit sich, daB das dadurch gewonnene Schwefligsaure
anhydrid sehr unrein ist und namentlich viel Arsenigsaureanhydrid enthalt. 

2. Oberfiihrung des Schwefligsaureanhydrids in Schwefel
saure. Es geschieht in der Weise, daB man in die sog. Bleikammern, und 
zwar sind gewohnlich drei vorhanden, die betreffenden Gase, namlich 
Schwetligsaureanhydrid, Salpetersaure oder Stickstoffdioxyddampf, Luft 
und Wasserdampfe in den durch die Erfahrung geregelten Verhaltnissen 
einstromen liiBt und dabei die Wiirme auf etwa 40 0 MIt. Die Bleikammern 
sind groBe, viele Kubikmeter haltende Hohlriiume. Sie bestehen aus Blei
platten, die durch Bretter und Balkenlagen unterstiizt sind. Die sich fort
wahrend bildende Saure flieBt durch eine seitliche Offnung abo Der Vorgang 
hierbei ist etwa folgender: Die Oxydation des Schwefligsaureanhydrids 
erfolgt in der Bleikammer unter EinfluB des Wasserdampfes, hauptsiichlich 
duroh den Sauerstoff der salpetrigen Siiure, die sioh im Anfang aus der Wech
selwirkung des Schwefligsiiureanhydrids und der Salpetersiiuredampfe ge
bildet hat. Die salpetrige Siiure gibt ein weiteres Atom Sauerstoff ab und 
wird zu Stickstoffoxyd. Durch die anwesende Luft wird das Stickstoffoxyd 
wiederum zu Stickstoffdioxyd bzw. salpetriger Saure oxydiert; in dieser 
Weise erfolgt der Kreislauf immer von neuem. Die Zersetzung der Salpeter
siiure erfolgt namentlich unter Beihilfe der schon gebildeten Schwefelsiiure. 
Das Wasser disponiert hier zu Schwefelsiiurebildung in derselben Weise, 
wie bei anderen durch das Schwefligsiiureanhydrid bewirkten Reduktions
prozessen. Durch die Wechselwirkung des Stickstoffdioxyds und des 
Schwefeldioxyds unter Einflu.13 des Wasserdampfes bildet sich eine Ver
bindung von Schwefelsiiure und salpetriger Siiure, die sich in der Kammer 
in Form weiBer Nebel zu Boden senkt, hier mit schon £ertiger diinner, warmer 
Schwefelsiiure, sog. Kammersii ure in Beriihrung kommt und sich darin auf
lOst; hierbei wird die salpetrige Saure in Gasform frei. Aus ihr entsteht 
wieder Stickstoffdioxyd, so daB bei gut geregelter Zustromung des Schweflig
siiureanhydrids der Kreislauf ein ununterbrochener ist. Vor der ersten Kam
mer und hinter der dritten befinden sich je ein 15 m hoher Turm aus Blei
platten und mit £euerfesten Backsteinen ausgekleidet. Der Turm hinter der 
dritten Kammer, der Gay-Lussacsche Turm, ist mit Koksstiicken ge-
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fiiIlt, tiber die von oben langsam konzentrierte Schwefelsaure rieselt. In 
diesen Turm treten aus der dritten Kammer die nicht verbrauchten Sauer
stoffverbindungen des Stickstoffes ein, die nitrosen Gase, sie mischen 
sich mit der nach unten rieselnden Schwefelsaure und werden in den vor 
der erstenKammer befindlichen Turm, den Gloverturm, gepumpt. Dieser 
Gloverturm ist mit feuerfesten Stoffen gefUIlt, auf die von oben eine dtinne 
Schwefelsii.ure rieselt. Diese mischt sich mit der Saure aus dem Gay-Lussac
schen Turm. Von unten tritt in den Turm das durch Rosten erhaltene hei.6e 
Schwefligsii.ureanhydrid, wodurch die Schwefelsaure von den Nitroverbin
dungen befreit wird. Das Schwefligsaureanhydrid wird darauf in die erste 
Bleikammer geleitet und auf Schwefelsaure verarbeitet. Die mitunter sich 

Abb. 540. 
Herstellung der englischen Schwefelsiure. A, A', A' Bleikammern. K Gay-Lussacscher Turm. 

C Gloverturm. M und M' BehiUter fUr Schwefelsi1ure. F Schwefelofen. 

bildenden sog. Bleikammerkristalle bestehen aus Nitrosulfonsaure 
HNSOs und zerfallen in Wasser zu Schwefelsiiure und Salpetrigsa ureanhydrid: 

2HNSOs + H20 = 2 H 2S04 + N20 3 

Nitrosulfonsiiure + Wasser = Schwefelsiiure + Salpetrigsaureanhydrid. 
Sie bilden sich nur bei fehlerhafter Leitung des V organges, bei Mangel an 
Wasser (Abb. 540). 

Die in den Bleikammern gewonnene sog. Kammersaure hat durch
schnittlich eine Starke von 50° Be = 1,530 spezifischem Gewicht. Sie ist 
fUr viele Anwendungen vollstandig stark und rein genug und wird dann 
ohne weiteres verwendet. Bevor man sie andernfalls weiter konzentriert, 
wird die Befreiung von ihren schlimmsten Verunreinigungen der arsenigen 
Saure und den Nitroverbindungen, vorgenommen. Etwa vorhandene sal
petrige Saure wird durch Zusatz von etwas Oxalsaure entfernt, indem diese 
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bei der Zersetzung Kohlendioxyd und Kohlenoxyd abgibt und die salpetrige 
Saure unter Bildung von Kohlensaure und Stickstoff reduziert. 

Die arsenige Saure entfernt man auf verschiedene Weisen, gewohnlich 
durch Einleiten von Schwefelwasserstoffgas in die ma.Big erwarmte Kammer
saure, die man in turmartigen Ra umen a us engen Offnungen hera bflie.Ben lii..Bt ; 
hierbei entsteht gelbes Schwefelarsen, Arsentrisulfid, das durch Absetzen
lassen und Filtration durch Asbest von der Saure getrennt wird. Auch setzt 
man der Saure kleine Mengen von Bariumsulfid zu; es entsteht neben 
Schwefelwasserstoff, der das Arsen ausfallt, Bariumsuifat, das sich 
ebenfalli ausscheidet. Das D.A.B. la.Bt auf Arsen und zugleich auf Selen 
wie folgt priifen: Wird 1 ccm einer erkalteten Mischung von 1 ccm roher 
Schwefelsaure und 2 ccm Wasser mit 3 ccm Natriumhypophosphitlosung 
versetzt, so darf die Mischung nach viertelstiindigem Erhitzen im sieden
den Wasserbade weder eine rote (S elen ver bind ungen) noch eine 
braune Farbung (Arsen verbind ungen) annehmen. 

3. Konzentration der Kammersaure. Diese geschieht in zwei 
Arbeiten. Einmal durch einfaches Abdampfen in offenen, sehr flachen 
Bleipfannen iiber freiem Feuer. Hierbei kann jedoch nur eine Konzentration 
von 60° Be = 1,711 spezifischem Gewicht, die Pfannensaure, erreicht 
werden, da eine noch starkere Saure das Blei angreift. SolI die Saure weiter 
konzentriert werden, so geschieht dies durch Abdestillieren des iiberschiissigen 
Wassers, bzw. der verdiinnten Schwefelsaure aus Platin- oder Glasgefa.Ben. 
Jedoch hat die Benutzung von Glas zu diesem Zweck immer mehr zu
genommen, da trotz der ungemein hohen Kosten fiir Platindestilliergefa.Be 
diese dennoch mit der Zeit angegriffen werden; der Verlust, der durch of teres 
Springen der Glasgefa.Be hervorgerufen wird, kommt gar nicht in Betracht 
gegen die laufenden Zinsen infolge Anschaffung von Platingefa.Ben. Man ver
wendet dazu, namentlich in England, zylindrische Ballone von etwa 80 1 Inhalt, 
mit halbkugligem Boden, diese stehen in einem Sandbade, wahrend die Seiten 
durch einen gu.Beisernen Mantel, die obere Wolbung durch einen tonernen 
Deckel geschiitzt werden; die obere Offnung ist durch ein Bleirohr mit einer 
Vorlage verbunden. Die Destillation wird so lange fortgesetzt, bis das Dber
gehende eine bestimmte Starke hat; sie zeigt erfahrungsrnii.Big an, da.B der 
Riickstand in der Destillierblase eine Konzentration von 66° Be erreicht hat. 
Vielfach wird aber heute die rohe Schwefelsaure nach dem Kontaktver
fahren hergestellt. Man leitet das Schwefelsaureanhydrid vorsichtig in Wasser. 

In nachstehender Dbersichtstafel geben wir die betreffenden spezi
fischen Gewichte fiir die Grade nach Be, bei mittlerem Warmegrade. 

Grad nach Baume Spez. Gew. Grad nach Baume Spez. Gew. 

66 1,842 45 1,453 
63 1,774 40 1,383 
60 1,711 35 1,320 
57 1,652 30 1,263 
53 1,580 25 1,210. 
50 1,530 

Anwendung. Die Schwefelsaure ist fiir die Technik die weitaus 
wichtigste Saure. Wir wollen nur einige der hauptsachlichsten Anwen
dungen aufzahlen: zur Darstellung anderer Sauren, wie Salzsaure, Salpeter
saure, Kohlensaure bei der Mineralwasserbereitung, Zitronensaure, Wein
saure usw.; in der Diingerherstellung zum Aufschlie.Ben von Superphos-
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phaten; bei der Soda- und Pottaschedarstellung nach Leblanc; zur Bereitung 
von Alaun, Kupfer- und Eisenvitriol; ferner zu einer Reihe von Scheide
vorgangen in der Hiittentechnik; zur Bereitung von Wichse usw. 

GehBlt der wasserhaltigen Schwefelsaure an HaSO, bei 16 0 c. 
Spez. Prozent Spez. Prozent Spez. Prozent Spez. Prozent 

Gewicht HaSO, Gewicht H 2SO, Gewicht ~S04 Gewioht H 2SO, 

1,010 1,57 1,260 34,57 1,500 59,70 1,740 80,68 
1,020 3,03 1,270 35,71 1,510 60,61 1,750 81,56 
1,030 4,49 1,280 36,87 1,520 61,59 1,760 82,44 
1,040 5,96 1,290 38,03 1,530 62,53 1,770 83,32 
1,050 7,37 1,300 39,19 1,540 63,43 1,780 84,50 
1,060 8,77 1,310 40,35 1,550 64,26 1,790 85,70 
1,070 10,19 1,320 41,50 1,560 65,08 1,800 86,00 
1,080 11,60 1,330 42,66 1,570 65,90 1,810 88,30 
1,090 12,99 1,340 43,74 1,580 66,71 1,820 90,05 
1,100 14,35 1,350 44,82 1,590 67,59 1,825 91,00 
1,110 15,71 1,360 45,88 1,600 68,51 1,830 92,10 
1,120 17,01 1,370 46,94 1,610 69,43 1,835 93,43 
1,130 18,31 1,380 48,00 1,620 70,32 1,837 94,20 
1,140 19,61 1,390 49,06 1,630 71,16 1,839 95,00 
1,150 20,91 1,400 50,11 1,640 71,99 1,840 95,60 
1,160 22,19 1,410 51,15 1,650 72,82 1,8405 95,95 
1,170 23,47 1,420 52,15 1,660 73,64 1,841 97,00 
1,180 24,76 1,430 53,11 1,670 74,51 1,8415 I 97,70 
1,190 26,04 1,440 54,07 1,680 75,42 1,8410 98,20 
1,200 27,32 1,450 55,03 1,690 76,30 1,8405 98,70 
1,210 28,58 1,460 55,97 1,700 77,17 1,8400 99,20 
1,220 29,84 "i,470 56,90 1,710 78,04 1,8395 99,45 
1,230 31,11 1,480 57,83 1,720 78,92 1,8390 99,70 
1,240 32,28 1,490 58,74 1,730 79,80 1,8385 99,95 
1,250 33,43 

t Aeidum sul16rieum purum. Reine Schwelelsiiure. 
Acide sullurique officinal. 

Eine klare, farb- und geruchlose, bei groBer Erhitzung fliichtige, 
sirupdicke, olige Fliissigkeit von 1,829-1,834 Dichte n. D.A.B., ent
sprechend einem Gehalte von etwa 94-98% Schwefelsaurehydrat. Sie muB 
vollstandig frei von allen Beimengungen sein. 

Bereitet wird sie aus der englischen Schwefelsaure durch Reinigung 
und nachfolgende Rektifikation. Die Rektifikation geschieht aus Glas
retorten, die man mit einer Sandschicht umgibt und mehr seitlich erhitzt, 
um ein stoBweises Kochen zu vermeiden. 

Anwendung. Sowohl innerlich als auch auBerlich, stets aber in 
verdiinntem Zustande. Sie ist" ein Bestandteil der Mixtura sulfurica acida, 
der Hallersche Saure, von Aqua vulneraria, Tinctura aromatica acida usw.; 
ferner dient sie zur Darstellung chemisch reiner schwefelsaurer Salze und 
ais ein wichtiges Reagens, namentlich auf Barium und Strontium. 

Nachweis. Schwefelsaure fiir sich oder in Verbindungen gibt in 
wasseriger Losung mit Bariumchlorid einen weiI3en, schweren, in Salpeter
saure vollig unloslichen Niederschlag von Bariumsulfat. 

Priifung. 1. Auf Arsen und Selen. Wird 1 ccm eines erkalteten 
Gemisches aus 1 Raumteil Schwefelsaure und 2 Raumteilen Wasser in 
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3 ccm Natriumhypopbosphitlosung eine Viertelstunde im siedenden Wasser
bad erbitzt, so darf eine dunklere Farbung nicbt eintreten. 

2. Auf Bleis ulfa t. Schwefelsaure, mit 5 Raumteilen Weingeist vor
sichtig verdiinnt, indem man die Schwefelsaure langsam dem 90 prozentigen 
Weingeist zusetzt, darf auch nach langerer Zeit nicht getriibt werden. 

3. Auf schweflige Saure und Nitroverbindungen. Die wieder 
abgekiihlte Mischung von 2 ccm Schwefelsaure und 10ccm Wasser darf mit 3 bis 
4 Tropfen Kaliumpermanganatlosung versetzt. diese nicht sogleich entfarben. 

4. Auf Blei. Mit 9 Teilen Wasser verdiinnt und mit Ammoniak
flftssigkeit neutralisiert, darf auf Zusatz von einigen Tropfen verdiinnter 
Essigsaure durch einige Tropfen Natriumsulfidlosung die Fliissigkeit nicht 
verandert werden. 

5. Auf Sal petersa ure und sal petrige So. ure. 2 ccm der Saure, mit 
1 ccm Ferrosulfatlosung iiberschichtet, diirfen eine gefarbte Zone nicht zeigen. 

6. Auf Salzsaure. Mit 19 Teilen Wasser vermischt, darf durch 
SilbernitratlOsung keine Triibung eintreten. 

t Unter Akkumulatorensaure verstebt man arsen- und chlorfreie 
Schwefelsauren von 1,170-1,180 spezifischem Gewicht oder auch von 
1.142 spezifischem Gewicht, bZ'W. 1,230. 

, 
t A.cidum suHmicum dil6tum. Verdiinnte Schwelelsiiure. 

Aclde sulfudque dilue. Diluted sulfuric acid. 

Sie wird hergestellt, indem man vorsichtig unter fortwahrendem 
Umriihren 1 Teil Schwefelsaure zu 5 Teilen Wasser mischt, und nach einigen 
Stunden von dem etwa vorhandenen Bodensatze von Bleisulfat abgiellt. 
Wichtigkeit fiir uns hat die verdiinnte, rohe Saure, die in vielen Gegenden 
unter dem Namen Kupferwasser oder Klarwasser ein beliebtes Putz
mittel fiir messingene und kupferne Gegenstande ist Diese darf, wenn sie 
nicbt dem Giftgesetz unterwoden sein solI, nicht mehr als 15% Schwefel
sauremonohydrat enthalten. 

Allge mei ne Vorsich ts mallregel n. Die Schwefelsaure bildet auller 
dem in der rohen oder englischen Schwefelsaure enthaltenen Monohydrat, dem 
einfachen Hydrat eine grolleReihe weiterer Hydrate, in welchen 2,3 oder mehr 
Molekiile Wasserchemisch gebunden sind, z. B. H2S04 + 2 H20, Sch wefel
sauretrihydrat genannt. Das Mischen von englischer Schwefelsaure 
mit Wasser ist daher keine Mischung im gewohnlichen Sinne, sondern eine 
chemiscbe Verbindung; infolgedessen wird aIle yom fliissigen Wasser ge
bunden gewesene Warme frei, und die Mischung erhitzt sich bedeutend, 
und zwar um so starker, je mehr Wasser von der Saure gebunden werden 
kann. 1st jedoch Schwefelsauretribydrat erreicht, tritt eine weitere Erhitzung 
nicht mehr ein. Wegen dieser physikalischen Erscheinungen dad eine Ver
diinnung starker Schwefelsaure niemals in der Weise vorgenommen werden, 
dall das Wasser allroahlich der Saure zugesetzt wird, sondern immer mull 
umgekehrt die Saure zum Wasser gemisch t werden; andernfalls 
wird die Erhitzung so groll, dall die Gefalle leicht springen oder ein 
Kochen und Spritzen der Mischung hervorgerufen wird. Diese grolle 
Affinitat der Schwefelsaure zum Wasser ist auch die Ursache, dall sie mit 
Begierde Feuchtigkeit aus der Luft anzieht; die Gefalle miissen deshalb 
stets gut geschlossen gehalten werden, wenn nicht die Saure sich von selbst 
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bedeutend verdiinnen solI, auch sind nach dem Gebrauche der Schwefelsaure 
der Hals und Stopfen des Gefa.l3es trocken zu machen, da sich sonst zwischen 
diesen verdiinnte Saure ansammelt, die dann am Gefa.13 herunterlauft. 

Dber die Vorsichtsma.l3regeln beim Abwagen und Umgie.l3en haben 
wir schon bei der Nqrdhauser Saure gesprochen. 

In den Fallen, wo trotz aller Vorsicht Schwefelsaure auf die Haut 
gekommen ist, tut man gut, diese sofort mit Kalziumkarbonat oder Natrium
bikarbonat und etwas Wasser abzureiben. Man vermeide aber jedes Ab
wischen mit feuchten Tiichern, weil hierdurch die atzende Wirkung infolge 
der Erhitzung erhoht wird. Will man mit Wasser abspiilen, so mu.13 sofort 
eine gro13e Menge genommen werden; dasselbe gilt auch beim Abspiilen der 
etwa auf den Fu.l3boden verschiitteten Saure. Hiiten mu.13 man sich ferner 
davor, da.13 beim Abfiillen der Ballone Saure an diesen hinunterlauft; das 
umhiillende Stroh und selbst der Weidenkorb werden dadurch miirbe und 
derartig zerstort, da.13 sie den leichtzerbrechlichen Bailon nicht mehr 
schiitzen konnen. 

Beim Verschlucken der Saure, wie solches irrtiimlich oder verbreche
rischerweise vorkommt, sind sofort gro13ere Mengen von Magnesiumoxyd, 
Magnesia usta mit Wasser oder von Kalziumkarbonat oder Natrium
karbonat zu geben; hinterher 01 und schleimige Getranke. 5-10 g konnen, 
wenn nicht bald Hilfe eintritt, todlich wirken; daher ist bei der Abgabe der 
Saure im Einzelverkauf jede nur irgendmogliche Vorsicht zu beobachten. 
Nach dem Giftgesetze darf die Saure nie in Trink- oder Koch
gefa.l3en, wie Tassen und Trinkglasern oder in solchen 
Flaschen oder Kriigen abgegeben werden, deren Form oder 
Bezeichnung die Gefahr einer Verwechslung des Inhaltes mit 
Nahrungs- oder Genu13mitteln herbeifiihren kann, z. B. nie in 
Wein-, Bier- oder Mineralwasser£laschen. 

Unter Umstanden kann es wichtig sein, ohne weiteres zu wissen, 
wieviel Schwefelgehalt in der Schwefelsiiure vorhanden ist. So soIl eine 
Umrechnungs-Dbersichtstafel hier folgen. 

100 kg ,Schwefeisaure entsprechen: 

45 ° Be = Schwefelsaure 
47° 
48° 
50° 
55° 
58° 
60° 
66° 

Schwefelsaure 100% 
Oleum 

Schwefelinhalt 

55%.18 kg 
58%.19 " 
60%.19,5 " 
62%.20 
70%.23 " 
75% . 24,5 " 

. .. 78% . 25,5 " 
von 92-99% 

92-93%.30 " 
93-94% . 30,5 " 
94-95%.31 " 
95-97% . 31,5 " 
97-99%.32 
· .... 32,6 " 
10-12% . 33,5 " 

20%.34 
30% .35 " 

· . 40%. 35,5 " 
· . 60%.37 

" .............. 70%. 38 " 
Akkumulatorensaure 1,18 spez. Gew. 22° Be 8,1 .. 

" 1,23 spez. Gew. 27° Be 10,1 .. 
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100 kg Scbwefelinhalt entsprechen: 

556 kg Schwefelsaure 45° Be (55%) 
526 " 47° " (58%) 
515 48° " (60%) 
500 " 50° " (62%) 
435 " 55 ° " (70%) 
408 " 58 0 

" (75%) 
392 " 60 0 

" (78%) 
333 " 92-93% 
328 " 93-94% 
323 " 94-95% 
317 " 95-97% 
313 " 97-99% 
307 " " 100% 
300 " Oleum . 10-12% 
294 " 20% 
286 " 30% 
283 " 40% 
271 " 60% 
263" " ... 70% 

1235 " Akkumulatorensaure 1,18 spez. Gew. 22° Be 
990 " 1,23 spez. Gew. 27 0 Be. 

Verbindnng des SchweCels mit Wasserstoft: 

Hydrog(mium sulfuratum. Schwefelwasserstoff. 
WasserstoffsuHld. Schwefelw8sserstoffsiiure. Hydrogene sullure. Acide sulf

hydrique. Sulphuretted hydrogen. 
~S. Molekulargewicht = 34,07. 

Der Schwefel verbindet sich mit dem Wasserstoffe nach der oben ange
fiihrten Formel zu Schwefelwasserstoff. Diese Verbindung bildet ein farb
loses, mit blauer Flamme zu Schwefeldioxyd und Wasser verbrennendes, 

HaS + 3 0 S02 + H20 
Schwefelwasserstoff + Sauerstoff = Schwefeldioxyd + Wasser 

in kleineren Mengen betaubendes, in gro13eren Mengen giftiges Gas; es 
riecht nach faulen Eiern, zersetzt sich an der Luft unter Ausscheidung 
von Schwefel, rotet angefeuchtetes blaues Lackmuspapier, ist daher eine 
Saure, und zwar eine zweibasische, und bildet mit einem gro13en Teile der 
Metalle diese erkennbar machende Fallungen - Sulfide. H2S schwarzt Silber, 
Gold und andere Metalle, sowie viele Anstrichfarben, z. B. BleiweiB, unter 
Bildung von Metallsulfid. In der analytischen Chemie ist HaS ein unent
behrliches Reagens zur Erkennung und Trennung gewisser Metalle; HaS er
zeugt z. B. in einer Auflosung von Kupfersulfat einen dunkelbraunen, von 
Zinksulfat einen weiBen, von arseniger Saure einen gelben, von Mangan 
einen fleischfarbenen, von Antimon einen orangeroten Niederschlag. Nicht 
gefallt werden durch HaS die Alkali- und Erdalkalimetalle. Bringt man 
~S mitden Sulfiden dieser Metalle in Verbindung, so entstehen Sulf
hydrate oder Hydrosulfide. Es findet sich namentlich beim Faulen 
tierischer eiweiBartiger Stoffe, auch in manchen Heilquellen, z. B. Aachen. 
Schwefelwasserstoff entsteht, wenn man Metallsulfide mit verdiinnten 
Siiuren behandelt; seine Darstellung geschieht fast immer durch Zer
setzung von Schwefe1eisen mit verdiinnter Schwefelsaure. Das Gas lOst 
sich in Wasser in ziemlich bedeutender Menge und gerade in dieser Form 
findet es am meisten in der Analyse Anwendung. 
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N a c h we i s. Man weist es auBer durch den Geruch dadurch nach, 
daB man es auf mit BleiazetatlOsung getriinktes Filtrierpapier wirken liiBt, 
dieses wird gebriiunt. 

Aqua hydrosulfurata. Schwelelwasserstolfw8sser. 
Acide sullbydrique Iiqulde. 

Die Darstellung dieses in der Analyse viel gebrauchten Priiparates 
geschieht in der Weise, daB man in einer Flasche grobgekorntes Schwefel
eisen (s. d.) mit Wasser iibergieBt und dann durch ein Trichterrohr, das bis 

Abb. 541. Darstellung von Schwefelwasserstoffwasser. 
A Gasentwicklungsflasche. B Gaswaschflasche. C Vorlage. 

in die Fliissigkeit taucht, 
allmiihlich Schwefelsiiure 
hinzugibt. Oder man be
nutzt den Kippschen Gas
entwicklungsapparat, wie 
er Seite 667 beschrieben 
ist. Das sich entwickelnde 
Wasserstoffgas wird durch 
ein zweites knieformig ge
bogenes Glasrohr in kal
tes, luftfreies destilliertes 
Wasser geleitet, bis dieses 
vollstiindig mit Gas ge
siittigt ist. Besser ist, 
wenn man das Gas durch 
Hindurchleiten durch in 
einer Waschflasche 
befindliches Wasser vor

her reinigt (Abb. 541). Das Wasser ist mit Gas gesiittigt, wenn der Daumen, 
mit dem man die Absorptionsflasche verschlieBt, beim Schiitteln nicht 
mehr in die Flasche gezogen, sondern abgestoBen wird. 

FeS + H2S04 FeS04 + ~S 
Schwefeleisen + Schwefelsiiure = Ferrosulfat + Schwefelwasserstoff. 

Die Losung ist farblos, hOchstens schwach weiBlich schillernd, 0 p a I i -
s i ere n d, riecht stark nach faulen Eiern und triibt sich beim Stehen an 
der Luft durch Abscheidung von Schwefel. 

~S + 0 S + ~O 
Schwefelwasserstoff + Sauerstoff = Schwefel + Wasser. 

Schwefelwasserstoffwasser wird dadurch haltbarer, daB man ihm eine Spur 
Glyzerin zusetzt. 

Auf b e wah run g. Vor Licht geschiitzt, in kleinen, vollig gefiillten 
und gut geschlossenen Flaschen. 

Um den sehr unangenehmen Geruch von Schwefelwasserstoff in ge
schlossenen Riiumen zu beseitigen, hat man nur notig, ein wenig Schwefel 
zu verbrennen, das hierbei entstehende Schwefeldioxyd setzt sich mit 
Schwefelwasserstoff um in Wasser und Schwefel. 

2 ~S + S02 - 3 S + 2 ~O 
Schwefelwasserstoff + Schwefeldioxyd = Schwefel + Wasser. 
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Schwefelwasserstoffgas macht aIle Metalle, selbst die edlen, anlaufen, 
es ist deshalb notwendig, aus Riiumen, wo mit Schwefelwasserstoff ge
arbeitet wird, aIle Metalle oder Metallgegenstiinde zu entfernen. 

Selenium. SeIen. Selenium. 
Se = 79,2. MolekulargeWicht S~ = 158,4. 

Zwei-, vier- und sechswertig. 
Der Name stammt von dem griechischen Wort Selene = Mond, weil 

Selen mit einem dem Mondlicht iihnlichen bliiulichen Licht verbrennt. 
Findet sich mit Schwefel zusammen auf den Liparischen Inseln, auch in 
Schwefelkiesen. Ferner mit Blei als Selenblei, mit Kupfer als Eukairit, 
mit Silber, mit Quecksilber und anderen Metallen. Man gewinnt es bei der 
Schwefelsiiurebereitung aus dem selenhaltigen Schlamme der Bleikammern. 
Es ist in mehreren Arten bekannt, amorph, in Schwefelkoblenstoff lOs
liche, rotbraune bis schwarze Massen oder Pulver, dann kristallinisch in 
dunkelroten Kristallen, die in Schwefelkoblenstoff lOslich sind, und schlie.B
lich als graues Selen, eine blaugraue, kristallinische Masse, in Schwefel
kohlenstoff unloslich. Man bezeichnet das blaugraue Selen als metallisches 
Selen. Dieses leitet die Elektrizitiit, und zwar hauptsachlich im Sonnen
licht. Je starker die Belichtuug ist, desto groBer ist auch das Leitungs
vermogen. Die Verbindungen des Selens sind denen des Schwefels ahnlich. 
Mit Wasserstoff entsteht Selenwasserstoff H2Se, der mit Metallsalzen ge
farbte Niederschlage gibt, gleichwie ~S giftig ist und unangenehm riecht. 

An wen dun g. Zur telegraphischen Dbertragung von Photographien. 
VonSauerstofiverbindungen sind zu nennen Selenigsaureanhydrid 

oder Selendioxyd, Anhydride selenieux, Se02 , entsteht beim Ver
brennen von Selen an der Luft, weiBe, glanzende N adeln, die durch 
Auflosen in Wasser die zweibasische selenige Saure, Acidum sele
nicosum, Acide selenieux, H2SeOa, bilden. Farblose, sauer schmeckende 
Kristalle. Die s e I en i gsa u r enS a lz e heiBen Sel eni teo 

Die Selensaure, Acidum selenicicum, Acide selenique, Sele
nic acid, H2Se04, ist eine farblose, der Schwefelsiiure ahnliche Flussigkeit, 
spezifisches Gewicht 2,620, die gleich der Schwefelsaure Bariumsalze ausfallt. 
Die selensauren SaIze heiBen Selenate. 

N ach weis der SeIenver bind ungen. Mit wasserfreiem Natrium
karbonat auf Koble erhitzt, zeigt sich ein eigentumlicher Geruch nach 
faulem Rettich. Konzentrierte SchwefeIsaure lOst Selen mit gruner Farbe. 

Die SeIenverbindungen geIten aIs giftig. 

Tellurium. Aurum parad6xum. Metallum problematum. 
Tellur. Tellure. Tellurium. 

Te = 127,5. Molekulargewicht Te2 = 255 . 
. Zwei-, vier- und sechswertig. 

Findet sich in der Natur mit Gold und Silber im Schrifterz, 1m 
Tellurblei mit Blei und Silber, im Wei.BtelIur mit Silber und 1m 
TelIurwism ut bzw. Tetradymit mit Wismut. 

Silberwei.B, metallisch glanzend und sprode, unloslich in Schwefel
kohlenstoff. SchwefeIsaure lOst es mit roter Farbe. Mit Wasserstoff biIdet 
es den unangenehm riechenden TellurwasserstoH Acide telIur-
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hydrique ~Te. Mit Luft erhitzt verbrennt es mit blaugriiner Flamme 
zu Tellurigsiiureanhydrid, Anhydride tellureux TeOIl • Salpeter
saure lost es zu telluriger Saure, Acide tellureux, Tellurous acid, 
~Te08. Die Tellursaure, Acidum telluricum. Acide tellurique, 
Telluric acid, Te(OH)& oder ~TeO, + 2 ~O, bildet farblose, in Wasser 
schwerlosliche Prismen. 

N ach weis. Erhitzt man Tellurverbindungen mit Kaliumkarbonat 
und Kohle, so entsteht Tellurkalium ~ Te, das sich in Wasser mit roter 
Farbe lost. 

Gruppe des Stickstoffs. 
Hierzu gehoren die Elemente Stickstoff, Phosphor, Arsen, Antimon 

und auch Wismut. Sie treten in ihren Verbindungen dreiwertig und 
fiinfwertig auf. 

Stickstoff. Nitrog(mium. Azote. Nitrogene. 
N 14,01. Molekulargewicht Nil = 28,02. Drei- und fiinfwertig. 

Sticksto££, Nitrogenium = Salpetererzeuger, findet sich in freiem 
Zustand in der Luft (79% N), ferner als wesentlicher Bestandteil vieler 
Tier- und Pflanzenstoffe, des Ammoniaks NHa, eines Zersetzungserzeug
nisses dieser, und einiger mineralischer Stoffe, welche aus diesen stammen, 
wie Steinkohlen, Salpeter. 1st als Bestandteil der Luft unbedingt notig, 
da der Verbrennungsvorgang sonet zu stark sein wiirde und Pflanzen und 
Tiere bald zugrunde gehen wiirden. Wird dargestellt, indem man unter 
einer mit Wasser abgesperrten Glocke der Luft den Sauerstoff durch Ver
brennen von Phosphor entzieht, so daB Stickstoff iibrigbleibt, oder dadurch, 
daB man Ammoniumchlorid und Kaliumchromat erhitzt. 1m groBen ge
winnt man ihn aus nach dem Verfahren von Lindeoverfliissigter Luft durch 
Verminderung des Druckes, wodurch der Stickstoff sich friiher verfliichtigt 
als der Sauerstoff. Oder dadurch, daB man Luft auf -182° abkiihlt, 
hierbei wird der Sauerstoff zu einer Fliissigkeit verdichtet, wahrend der 
Stickstoff gasformig bleibt. 1st ein farb-, geruch- und geschmackloses Gas, 
ungiftig, jedoch ersticken Tiere in reinem Stickstoff, weil ihnen der Sauer
stoff fehlt; nicht brennbar, in reinem Zustande die Flamme erstickend. Bei 
32 Atmosphiirendruck und -1450 liiBt es sich zu einer Fliissigkeit ver
dichten, die bei noch groBerer Kiilte zu einer Kristallmasse erstarrt. 
Spezi£isches Gewicht 0,972. Verbindungen des Stickstoffes mit anderen 
Elementen heillen Nitride. 

Die Verbindung des Stickstoffes mit Wasserstoff NHa = Ammoniak 
schlieBt sich in ihrem ganzen Verhalten, namentlich in betreff der Ammo
niumsalze so sehr an die Alkalimetal1e an, da./3 wir die Ammonverbindungen 
bei den Alkalien behandeln werden. 

Weitere Verbindungen mit Wasserstoff sind das Diamid oder Hydr: 
azin NIH, oder NHg-N~, die Stickstoffwasserstoffsaure oder 
Azoimid NaH und das Hydroxylamin N~OH. 

Diamid, Diamin oder Hydrazin NIH, oder N~-NHg oder 
HaN -NH2 ist eine farblose, an der Luft rauchende, nicht explosive 
Fliissigkeit von eigentiimlichem Geruch, die die Schleimhiiute stark 
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N 
reizt. Stickstoffwasserstoff ~>NH eine farblose, stechend riechende, 

sehr leicht explodierbare Fliissigkeit, die sonst in ihrem Verhalten Ahnlich
keit mit der Chlorwasserstoffsaure hat und Salze bildet, die ebenfalls 
leicht explosiv sind. 

Hydroxylamin , N~OH, also ein Ammoniak NHa, wo ein Wasser
stoffatom durch OH ersetzt ist, bildet farblose, Feuchtigkeit anziehende 
Nadeln, die erhitzt sich unter Explosion zersetzen. Es ist eine Base, 
die mit Sauren durch unmittelbare Vereinigung, wie beim Ammoniak, 
Salze bildet. 

N a c h wei s. Aus Silbersalzlosungen scheidet Hydroxylamin Sil
ber abo 

Stickstoff verbindet sich mit Sauerstoff in funf Verhaltnissen: 
Stickstoffoxydul oder Stickoxydul NzO 
Stickstoffoxyd oder Stickoxyd N20 Z = 2 NO 
Salpetrigsaureanhydrid oder Stickstofftrioxyd NzOa 
Stickstoffdioxyd oder Stickstofftetroxyd N20 4 = 2 N02 

Stickstoffpentoxyd oder Stickpentoxyd oder 
Salpetersaureanhydrid NZ0 5 

Hiervon leiten sich folgende Sauren ab: 
Untersalpetrige Saure ~NZ02' entstanden aus NzO + ~O, 
Salpetrige Saure HNOz " "N20a + H20 = (HNOz)z, 
Salpetersaure HNOa " "N20 5 + H20 = (HNOa)2' 

Stickstoffoxydul, N20, ein farbloses Gas, entsteht durch Erhitzen 
von Ammoniumnitrat (Abb. 542), 

NH4NOa NzO + 2 ~O 
Ammoniumnitrat = Stickoxydul + Wasser 

wirkt eingeatmet berauschend, deshalb Lust- oder Lachgas genannt, und 
macht unempfindlich gegen Schmerzen. Wird deshalb beim Ziehen von Zahnen 
gebraucht, wirkt aber bei ofterem Gebrauche schadlich und fiihrt schlieBlich 

Abb. 542. Darstellung von StickstoffoxyduI. 

zum Wahnsinn. Ein glimmender Holzspan entflammt in NzO wie in Sauer
stoff. Durch starken Druck wird es zu einer Fliissigkeit verdichtet. 

Stickoxyd. NO, ein farbloses Gas, wird erhalten, wenn man 
Kupfer mit Salpetersaure iibergieBt, es geht an der Luft durch Weiter-
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oxydation sofort iiber in rote Dampfe von N02 und spielt eine wichtige 
Rolle bei der Schwefelsaurebereitung. 

HNO., salpetrige Saure, Acidum nitrosum, ist nur in Verbin
dungen bekannt. Beim Schmelzen von Kaliumnitrat, KNOa entsteht unter 
Entweichen von Sauerstoff salpetrigsaures Kalium, Kaliumnitrit, KNOB. 

KNOa KNOB + 0 
Kaliumnitrat = Kaliumnitrit + Sauerstoff. 

Die salpetrige Saure macht aus Jodiden das Jod £rei. Die Verbindungen 
der salpetrigen Saure heiBen Nitrite. 

Stickstoffdioxyd, NOB' rote Diimpfe, gibt, in Salpetersiiure ge
lost, die rote rauchende Salpetersaure. 

Salpetersaureanhydrid, NSO&, sind leicht explosive, farblose, 
rhombische Kristalle, die in 2 NOs + 0 zerfallen. 

Von diesen fUnf Verbindungen des Stickstoffs mit Sauerstoff hat fiir 
una nur die Salpetersii.ure und mittelbar die fiilschlich bezeichnete sog. 
Untersalpetersaure, Stickstoffdioxyd N02, als Bestandteil der rauchenden 
Salpetersiiure, Bedeutung. 

t Acidum nitricum. .A.cidum az6ticum. Aqua fortis. 
Spiritus Nitri aeidus. 

Salpetersiiure. Scheidewasser. Acide azotique. Aclde nitrique. Eau forte. 
Esprit de nitre. Nitric acid. 

HNOa• Molekulargewicht 63,02. 
Das Salpetersiiureanhydrid, Ns0 6, hat man kristallinisch dar

gestellt; es ist aber ein sehr gefahrlicher Korper, der nur in zugeschmol
zenen Glasrohren einige Zeit aufbewahrt werden kann, meist aber auch 
hier bald unter Explosion in 2 NO. + 0 zerfallt. Die kiiuflichen Sal
petersiiuren bestehen selbst in ihren starksten Sorten nicht aus reinem 
Salpetersaurehydrat, der Formel HNOa entsprechend, sondern sie ent
halten auBerdem noch verschiedene Mengen Wasser. 

Acidum nitricum crudum. Rohe Salpetersiiure, Scheide
wasser. Farblose oder schwach gelbliche Fliissigkeit von eigentiimlichem 
etwas stechendem Geruch und atzend saurem Geschmack. Sie lost Kupfer 
unter Entwicklung gelbroter Dampfe zu einer griinen Fliissigkeit, die, 
mit Wasser verdiinnt, blau wird (N a c h wei s ). Beim Verdunsten hinter
liiBt sie meist einen ganz geringen Riickstand. Ihr spezifisches Gewicht 
schwankt zwischen 1,380-1,400 = 40° Be, entsprechend einem Gehalte 
von 60-65% Salpetersaurehydrat. Diese Siiure heiBt im Handel doppeltes 
Scheidewasser. Die rohe Salpetersaure des D.A.B. solI einen Gehalt 
von 61-65% und eine Dichte von 1,372-1,392 haben. Das sog. ein
fache Scheidewasser hat ein spezifisches Gewicht von 1,210 = 25° Be, 
entsprechend einem Gehalte von 34% Salpetersaurehydrat. Es kommen 
jedoch im Handel zwischen diesen beiden Grenzen noch verschiedene 
andere Starkegrade vor; namentlich eine Saure von 36° Be = 51-53% 
Salpetersiiurehydrat wird viel gehandelt, sie hat ein spezifisches Gewicht 
von etwa 1,330. 

Die rohe Salpetersaure ist stets verunreinigt durch Spuren von Stick
stoffdioxyd NOs, Eisen, Schwefelsaure, zuweilen auch Salzsaure. Sie liiBt 
sich von einzelnen dieser Beimengungen durch langeres miiBiges Erwarmen 
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befreien. Eine solche teilweise gereinigte Saure, wie sie ffir viele Zwecke er 
forderlichist, wirdin einzelnen Fabriken bereitetundheiBt ge bleich te Sa ure. 

Die Salze der Salpetersaure werden Nitrate genannt. Die rohe 
Salpetersaure wird in ungeheuren Mengen dargestellt, und zwar durch 
Erhitzen und Zersetzen von Natriumnitrat, salpetersaurem Natrium 
(Chili- oder Perusalpeter) mit Schwefelsaure. Dieser Vorgang geschieht 
meist in guBeisernen Retorten, die, um sie den Einwirkungen der Saure zu 
entziehen, stets in Gluhhitze erhalten werden mussen (Abb. 543). Man 
wendet daher vielfach freiliegende Kessel an, die rundherum von den Flam
men bestrichen werden k6nnen. Die sich entwickelnden Salpetersauredampfe 
werden in eine Reihe von t6nernen, mit zwei Offnungen verse hen en Vorlagen, 
sogen. B 0 m bon n e s, geleitet, die unter sich durch gebogene Tonrohren 
verbunden sind; die Salpetersauredampfe verdichten sich in diesen, und die 
Saure wird von Zeit zu Zeit durch einen unteren AbfluBhahn, den jede Vorlage 
besitzt, abgelassen. In der ersten Vorlage verdichtet sich die starkste Saure; 

Abb. 543. Herstellung der Salpetersiure. 
A GuBeiserner Destillierkes~el. B Tonernes Ableitungsrobr ftir die Salpetersauredlimpfe. 

C und E Tonerne Vorlagen. D Verbindungsrobr. 

das Destillat wird um so schwacher, je weiter die Vorlage von dem Destillier
kessel zurUckliegt. Will man nur schwache Sauren gewinnen, so wird noch 
etwas Wasser vorgeschlagen, oder die zur Zersetzung angewandte Schwefel
saure wird verdunnter genommen. Fur die starken Sauren ist eine Schwefel
saure von mindestens 1,750 spezifischem Gewicht n6tig. Man verwendet bei 
der Darstellung 1 Mol. Natriumnitrat und 1 oder mehr Mol. Schwefelsaure, 

NaNOa + ~S04 NaHS04 + HNOa 
Natriumnitrat + Schwefelsaure = saures Natriumsulfat + Salpetersaure. 

Nimmt man 2 Mol. Natriumnitrat und 1 Mol. Schwefelsiiure, so wird anfangs 
nur die Hiilfte des Salpeters zersetzt, es entstehen saures Natriumsulfat 
und Salpetersaure. Bei weiterer Erhitzung setzt sich allerdings das saure 
Natriumsulfat mit dem Reste des Salpeters um in neutrales Natriumsulfat 
und freie Salpetersaure, diese zerfallt aber bei der hierzu erforderlichen 
groBen Hitze von etwa 300 0 sofort in Stickstoffdioxyd, auch Stickstoff
peroxyd, Stic kstofftetroxyd, Sal petrig-Sal petersii ureanhydrid 
bezeichnet, Wasser und Sauerstoff. Das Stickstoffdioxyd nennt man auch 
falschlich Untersalpetersaure, obwohl kein Wasserstoffatom vorhanden ist, 
wodurch eine Saure erst als 80lche erkennbar wird. 

Buchhelster·Ottersbach. I. 15. A ufl. 46 
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I. 2 NaNOs + H2S04 NaHS04 + NaN03 

Natriumnitrat + Schwefelsaure = saures Natriumsulfat + Natriumnitrat 
+ HNOs 
+ Salpetersaure. 

II. NaHS04 + NaNOa Na2S04 + HNOs 
Saures Natriumsulfat + Natriumnitrat = Natriumsulfat + Salpetersaure. 
III. 2HNOs = H20 + 2N02 + 0 

Salpetersaure = Wasser + Stickstoffdioxyd + Sauerstoff. 
Um dies zu vermeiden, wird die Menge der Schwefelsaure, wie schon gesagt, 
verdoppelt; man erreicht hierdurch auch den weiteren Vorteil, daI3 der 
Retortenriickstand leichtfliissiges Natriumbisulfat ist, das in der Farberei 
als sog. Weinsteinsurrogat vielfache Anwendung findet, wahrend das 
neutrale Natriumsulfat, das Glaubersalz, einen so schwerfliissigen Riickstand 
liefen, daI3 es nur mit Miihe aus den Retorten entfernt werden kann. 

Salpetersaure wird neuerdings durch Verbrennen von Ammoniak in 
der Luft hergestellt unter Anwendung von Katalysatoren. Hierzu verwendet 
man aus Kalziumzyanamid oder Kalkstickstoff (s. d.) gewonnenes Ammoniak 
und als Kontaktstoff wismuthaltiges Eisenoxyd. Das erhaltene Gas, ein 
Gemenge von nitrosen Gasen, bringt man mit Wasser zusammen; wo
durch eine etwa 50 prozentige Salpetersaure entsteht. Oder man gewinnt 
Salpetersaure aus der Luft durch Einwirkung sehr starker elektrischer 
Strome. 

Acidum nitricum fumans. Rauchende Salpetersaure. Sie 
bildet eine orangegelbe bis braunrote Fliissigkeit von 1,486 spezifischem 
Gewicht und mindestens 86% Salpetersauregehalt. Sie stoI3t an der Luft 
dunkelrote, erstickende Dampfe von Stickstoffdioxyd aus und wird durch 
Erhitzen farblos. Sie wirkt noch atzender und zerstorender als die ge
wohnliche Salpetersaure und ist eine Losung von Stickstoffoxyden in stark
ster Salpetersaure, wird daher von manchen Acid u m ni troso ni tric u m 
genannt. Ihre Bereitungsweise gleicht der der vorhergehenden, nur werden 
hier 2 Mol. Salpeter und 1 Mol. Schwefelsaurehydrat angewendet. Anfangs 
destilliert gewohnliche Salpetersaure iiber und in dieser lOst sich das im 
zweiten Teile des Vorganges entstehende Stickstoffdioxyd (s. oben) auf. 

Acidum nitricum purum. Reine Salpetersaure des D.A.B. 
Klare, farblose Fliissigkeit von 1,145-1,148 Dichte, in 100 Teilen 24,8 
bis 25,2 Teile Salpetersaure enthaltend. 

Ihre Darstellung geschieht entweder durch Umsetzung von chemisch 
reinem Salpeter mittels einer reinen Schwefelsaure oder durch Reinigung 
der rohen Salpetersaure. Diese wird aus Glasretorten destilliert, und zwar 
unter Zusatz von gepulvertem Kalisalpeter, um die etwa darin enthaltenen 
Spuren von Schwefelsaure zu binden. Man destilliert nur langsam, bis sich 
keine roten Dampfe mehr im Retortenhalse zeigen; jetzt priift man das ab
flieI3ende Destillat durch Silbernitrat, ob es auch frei von Chlor ist. Sobald 
dieser Zeitpunkt eingetreten, wird eine reine Vorlage vorgelegt und so lange 
destilliert, bis etwa noch 1/10-1/12 in der Retorte zuriickbleibt. Das erhaltene, 
mittlere Destillat ist rein und wird jetzt bis zum gewiinschten spezifischen 
Gewicht verdiinnt. 

N ach weis. 1. Mit Kupfer erwarmt, lOst reine Salpetersaure dasselbe 
unter Entwicklung gelbroter Dampfe zu einer blauen Fliissigkeit. 
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2. Oder man mischt die stark verdiinnte Fliissigkeit mit gleichem Raum
teile Schwefelsaure und iiberschichtet die hei13e Mischung mit Eisenvitriol-
15sung, indem man diese am Rande des Reagenzglases herablaufen la13t. Es 
entsteht an der Beriihrungsflache der beiden Schichten ein brauner Giirtel. 

2 HNOa + 3 H2S04 + 6 FeS04 = 3 Fe2(S04)a + 2 NO 
Salpeter- + Schwefel- + Ferrosulfat = Ferrisulfat + Stickstoffoxyd 

saure saure + 4 H20 
+ Wasser. 

Priifung. 1. Mit 5 Raumteilen Wasser verdiinnt, und mit Ammoniak
flussigkeit neutralisiert, darf Salpetersaure nach Zusatz von 3 Tropfen 
Essigsaure weder durch Natriumsulfidlosung sogleich (A b w e sen h e i t 
von Sch wermetallen) noch durch Bariumnitrat15sung innerhalb 3Mi
nuten (Abwesenheit von Schwefelsaure), die nichtneutralisierte 
Verdunnung der Salpetersaure (1+5) durch Silbernitrat15sung nicht so
gleich verandert werden (Abwesenheit von Salzsaure). 

2. Wird die mit 5 Raumteilen Wasser verdiinnte Saure mit wenig Chloro
form geschuttelt, so daci dieses, nach Zusatz eines in die Saureschicht 
hineinragenden Stiickchens Zink, nicht violett gefarbt werden (A b w e sen
he i t von J 0 d. Es entstehen, wenn J od vorhanden, niedere Oxyde des 
Stickstoffes, durch sie wird die Jodsaure reduziert zu Jod, das sich in 
dem Chloroform auflost). 

3. Mit Wasser verdiinnte Salpetersaure (1 + 5) darf durch Zusatz 
von 0,5 ccm Kaliumferrozyanidlosung nicht sofort verandert werden (A b -
wesenhei t von Eisen). 

4. Auf die S tar k e wird durch das spezifische Gewicht bzw. durch 
Titrieren mit Normalalkali15sung gepriift. 

Mischt man 5 ccm Salpetersaure mit 25 ccm Wasser, fiigt zum Neutra
lisieren Normal-Kalilauge und kurz vor der Neutralisation als Indikator 
Dimethylaminoazobenzol (1 + 199 Weingeist) hinzu, so mussen 19,7 bis 
20 ccm Normal-Kalilauge zur Neutralisation erforderlich sein (1 ccm Nor
mal-Kalilauge = 0,06302 Salpetersaure). 

Anwendung. Nur hOchst selten innerlich in sehr verdunnten Mi
schungen; iiu13erlich zu Fu13biidern und zu Atzungen; doch ist bei ihrer 
Anwendung zum Abatzen der Warzen die gro13te Vorsicht 
notig, weil sonst leicht gefahrliche Entzundungen im gesunden Fleische 
bzw. Blutvergiftungen dadurch entstehen. Weit gro13er ist die Anwen
dung der reinen Saure im chemischen Laboratorium, teils zur Darstellung 
salpetersaurer Verbindungen, wie Silbernitrat usw., teils als unentbehrliches 
Losungs- und Oxydationsmittel. Salpetersaure gibt sehr leicht Sauerstoff 
ab, ist daher auch ein in der Technik sehr haufig angewandtes Oxydations
mittel fiir aIle moglichen Korper. Namentlich werden aIle organischen Ver
bindungen sehr leicht durch sie veriindert, teils einfach oxydiert zu sauer
stoffreicheren, neuen Korpern, teils tritt das dabei entstehende Stickstoff
dioxyd in die Verbindungen ein, indem es an die Stelle von 1 Mol. Wasser
stoff tritt, oder es entstehen zusammengesetzte Ather, sog. Ester. Auf dieser 
Eigentumlichkeit beruht die Darstellung einer ganzen Reihe technisch 
ungemein wichtiger Stoffe; wir erinnern nur an Nitrobenzol, Nitrotoluol, die 
Grundlagen fur die Anilinbereitung; ferner an die als Sprengstoffe so wich
tigen Verbindungen: Nitroglyzerin bzw. Dynamit, Nitrozellulose, z. B. Schie13-

46* 
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baumwolle usw. Auch manche salpetersauren Metallsalze haben eine groBe 
technische Wichtigkeit. Ausgebreitet ist auch die Verwendung der Salpeter
saure bzw. die des Stickstoffdioxyds bei der Schwefelsaurebereitung (s. d.). Die 
meisten organischen GebiJde, wie tierische Haut, Holz usw., werden anfangs 
durch die Salpetersaure gelb gefarbt; es beruht dies auf der Bildung vonXan
thoproteinsaure bzw. Pikrinsaure, worauf die Anwendung in der Farberei 
und zum Holzbeizen beruht; bei Jangerer Einwirkung werden sie dagegen 
ganzlich zerstDrt. 

Bei dem Arbeiten mit Salpetersaure, namentlich der rauchenden und des 
doppelten Scheidewassers ist in j eder Beziehung die gro.Llte V orsicht not
wendig; anhaltendes Einatmen von Salpetersaure- oder Stick
stoffdioxyddampfen hat schon ofter den Tod herbeigefiihrt. 

Die Erscheinungen, die sich bei Vergiftungen durch diese Gase, bei der 
sog. Nitrosevergiftung zeigen, sind folgende: Entweder starker Husten 
und Schwindelgefiihl oder auch nur leichter Hustenreiz und stechendes 
Gefiihl im Halse. Mitunter bald oder auch erst nach mehreren, bis zu 
8 Stunden treten Atemnot, Angstgefiihl, Husten und Auswurf eines zahen 
Schleimes, auch Erbrechen und Durchfall hinzu. Bessert sich der Zustand 
nicht, so tritt nach Stunden oder Tagen der Tod ein. 

Will man infolge Flaschenbruches oder sonstwie ausgeflossene Salpeter
siiure entfernen, so mu.Ll man ein mit verdiinntem Salmiakgeist (1 + 9) 
getranktes Tuch vor das Gesicht halten, um sich vor Nitrosevergiftung 
zu schiitzen. 

Bei Nitrosevergiftung ist unverziiglich cler Arzt zu rufen, bzw. der 
Vergiftete so fort in ein Krankenhaus zu bringen. Ais Gegenmittel werden 
Sauerstoffeinatmungen und Aderla.Ll angewendet. 

DbergieBen von empfindlicheren Korperteilen mit Salpetersaure ruft 
gefahrliche Entziindungen hervor, wenn nicht sofort Gegenmittel angewendet 
werden; hierzu eignet sich am besten anhaltendes Waschen mit einem Brei 
aus Wasser und Natriumkarbonat, Kalziumkarbonat oder Magnesiumoxyd. 
Eine weitere Gefahr liegt in dem Umstande, daB Salpetersaure in Beriihrung 
mit organischen Korpern, wie Sagespanen, Stroh usw. eine heftige Um
setzung bewirkt, daB die dabei entstehende Warme unter giinstigen Bedin
gungen sich so steigern kann, daB Entziindung eintritt. Wird daher ver
schiittete Salpetersaure mit Sagespanen aufgenommen, was abe ram 
besten zu vermeiden ist, so sind die damit getrankten Spane durch 
Wasser unschadlich zu machen oder sonst zu vernichten. Richtiger ist ein Dber
schiitten der Saure mit reinem Sand, den man fiir den Fall eines Flaschen
bruches standig vorratig hiilt. Fiir die Beforderung mit der Eisenbahn hat 
daher die BehOrde besondere V orschriften erlassen (s. Anhang). Die Aufbewah
rungsflaschen sind stets durch Glasstopsel oder durch solche aus ge
branntem Ton geschlossen zu halten; wo dies, wie bei den Ballonen, nicht 
angangig ist, kann man sie einigerma.Llen durch gut mit Paraffin getrankte 
Korkstopfen ersetzen. 

t Acidum chloro-nitrosum. Aqua Regis. Konigswasser. Eau regale. 
Nitrohydrochloric acid. 

Unter diesem Namen versteht man eine stets frisch zu bereitende 
Mischung aus 1 Teil konzentrierter Salpetersaure mit 2-3 Teilen konzen
trierter Salzsaure. - Sie hat ihren Namen daher, weil sie das Gold, den 
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Konig der Metalle, lOst. In der Mischung entsteht neben einer sehr leicht 
zersetzbaren Chlorverbindung des Stickstoffoxyds, dem Nitrosylmono
chlorid, auch chlorsalpetrige Saure genannt (NOCI), dadurch freies 
Chlor, daB ein Teil des Sauerstoffs der Salpetersaure sich mit dem Wasser
stoffe der Chlorwasseratoffsaure und dem Wasserstoffe der Salpetersaure zu 
Wasser verbindet. Das freiwerdende Chlor verbindet sich mit den Metallen, 
wie Gold, Platin usw. zu IOslichen Chloriden. Jedoch wird z. B. Wolfram 
durch Konigswasser in Wolframsaureanhydrid iibergefiihrt. 

Vbersichtstafel fiber den Gehalt der wasserhaltigen SalpetersBure an wasser
freier Saure bei verschiedenen spezifischen Gewichten (nach Lunge und Rey). 

Spez. 
Siure. 

Spez. 
Siure. 

Spez. 
Siure. 

Spez. 
Siure. 

prozent. prozent. prozent. prozent. Gewicht gehalt Gewicht gehalt Gewicht gehalt Gewicht gehalt 

1,500 94,09 1,370 59,39 1,240 38,29 I,UO 18,67 
1,490 89,60 1,360 57,57 1,230 36,78 1,100 17,11 
1,480 86,05 1,350 55,79 1,220 35,28 1,090 15,53 
1,470 82,90 1,340 54,07 1,2lO 33,82 1,080 13,95 
1,460 79,98 1,330 52,37 1,200 32,26 1,070 12,33 
1,450 77,28 1,320 50,71 1,190 30,88 1,060 10,68 
1,440 74,68 l,3lO 49,07 1,180 29,38 1,050 8,99 
1,430 72,17 1,300 47,49 1,170 27,88 1,040 7,26 
1,420 69,80 1,290 45,95 1,160 26,36 1,030 5,5 
l,4lO 67,50 1,280 44,41 1,15!r 24,84 1,020 3,7 
1,400 65,30 1,270 42,87 1,140 23,31 I,OlO 1,9. 
1,390 63,23 1,260 41,34 1,130 21,77 
1,380 61,07 1,250 39,82 1,120 20,23 

t Phosphorus. Phosphor. Phosphore. Phosphorus. 
P 31,04. Molekulargewicht P4 = 124,16. Drei- und fiinfwertig. 

Kommt meist in weiBen oder gelblichen, wachsglanzenden, durch
scheinenden. zylindrischen oder auch keilformigen Stiicken in den Han
del. Der Phosphor schmilzt unter Wasser bei 44°, raucht an der Luft 
unter Verbreitung eines eigentiimlichen Geruches, entziindet sich leicht, 
verbrennt dabei unter Entwicklung weiBer Dampfe von Phosphorpentoxyd 
und, wenn ein gewisser Hitzegrad erreich t ist, un t e rUm her s p r i t zen 
und leuchtet im Dunkeln an feuchter Luft, indem er allmahlich zu phos
phoriger Saure und Phosphorsaure oxydiert. Von dieser Eigenschaft riihrt 
sein Name, der von den griechischen Wortern PhOs = Licht und PhOros 
= Trager abgeleitet ist. Bei langerer Aufbewahrung wird er rot, bisweilen 
auch schwarz. Er ist unlOslich in Wasser, leicht IOslich in Schwefelkohlen
stoff, schwer in Fetten und atherischen Olen, wenig in Weingeist und Ather. 

Bis auf 60° erhitzt, entziindet er sich; bei AbschluB der Luft siedet 
er bei 290° und laBt sich iiberdestillieren; auch geht er mit Wasserdampfen 
iiber. Hierauf beruht der 

Nachweis des Phosphors, und zwar am besten nach dem Venahren 
von Mitscherlich (Abb. 5(4). In einer Kochflasche (D) wird Wasser zum 
Sieden erhitzt. Die Dii.mpfe leitet man in eine zweite Kochflasche (K), 
worin der auf Phosphor zu untersuchende Korper erwarmt wird. Die 
Wasserdampfe reiBen die Phosphordampfe mit und fiihren sie durch ein 
Glasrohr (R) in einen aufrecht stehenden Liebigschen Kiihler. Wird diese 
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Untersuchung im Dunkeln vorgenommen, so zeigt sich in dem Glasrohr 
ein Leuchten. Unterhalb des Kiihlers sammelt sich dann der verdichtete 
Phosphor in der Vorlage Van. Aus seinen Losungen scheidet er sich in 
kristallinischer Form aus. Sehr giftig!!! Mit Metallen verbindet er sich 
beim Erwarmen zu Phosphiden, mit den Halogenen schon ohne Er
warmung und unter Flammenerscheinung. 

Der Phosphor ist ein Element, findet sich aber niemals frei in der Natur, 
sondern stets verbunden mit anderen Elementen, namentlich mit Sauerstoff 
als Phosphorsaure in den Knochen und zahlreichen Mineralien, den so
genannten Phosphaten ; ferner mit Metallen als Phosphorerz; dann in 

Abb.- 544. Nachweis des Phosphors. 

einigen organischen Verbindungen, als Lezithin im Fett des Gehirns, des 
Eigelbes und der Nervenmasse. 

Dargestellt wird er aus dem dreibasischen oder normalen Kalzium
phosphat der Knochen, Caa(P04)2' Die Knochen werden zuerst, nachdem 
sie entfettet sind, weiJ3 gebrannt und dann mit verdiinnter Schwefelsaure 
behandelt, um das neutrale, das dreibasische Kalziumphosphat in 
zweifachsaures Kalziumphosphat iiberzufiihren. Man trennt die Losung 
von dem entstandenen Gips, dem Kalziumsulfat, dampft sie ein und erhitzt 
bis zur Rotglut, um das zweifachsaure Kalziumphosphat in Kalzium
metaphosphat iiberzufiihren. Nun mischt man das Salz mit Holz
kohle und fiillt die kriimlige Masse in tonerne Retorten, die mit mehreren 
doppelt tubulierten und halb mit Wasser gefiillten Vorlagen verbunden 
sind. Das Zuleitungsrohr aus der Retorte darf nicht in das Wasser reichen, 
und aus dem Tubus der letzten Vorlage wird ein Abzugsrohr fiir die sich 
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mitentwickelnden, brennbaren Dampfe in den Schornstein oder in den 
Feuerraum geleitet. 

Die Erhitzung findet anfangs allmahlich statt, dann wird sie bis zum 
WeiBgluhen der RetorteD. verstarkt und so lange damit fortgefahren, als 
noch Gase aus dem Abzugsrohr entweichen. Der Ruckstand in der Retorte 
besteht nun aus dreibasischem oder neutralem Kalziumphosphat, wie 
es in den Knochen enthalten ist, denn nur das eine Molekiil Phosphor
saure, welches das Kalziumphosphat der Knochen in losliches zweifach
saures Kalziumphosphat umwandelte, wird durch die Kohle zu Phosphor 
reduziert. 
I. Ca3(P04)2 + 2H2S04 CaH4(P04)2 + 2 CaS04 

Dreibasisches oder nor- + Schwefel- = 2fachsaures Kalzium- + Gips 
males Kalziumphosphat saure phosphat 
II. CaH4(P04)2 Ca(P03)2 + 2 ~O 

Zweifachsaures Kalziumphosphat = Kalziummetaphosphat + Wasser 
III. 3 Ca(P03h + 10 C = Ca3(P04)2 + 4 P + 10 CO 

Kalzium- + Kohle = Dreib. od. neutrales + Phosphor + Kohlen-
metaphosphat Kalziumphosphat oxyd. 

In den V orlagen verdichtet sich der Phosphor in Tropfchen, die am 
Boden des GefaBes zusammenlaufen und nach dem Herausnehmen eine 
mehr oder weniger dunkelgefarbte, gewohnlich schwarzliche Masse bilden. 
Dieser umeine Phosphor wird entweder durch Destillation aus eisernen 
Retorten oder in geschmolzenem Zustande durch Waschen mit einer Kalium
dichromatlOsung und etwas Schwefelsaure gereinigt. Um ihn in Stangen
form zu bringen, wird er unter Wasser geschmolzen, durch Leder gepreBt, 
dann mittels eines Gummiballes in mit einem Hahne versehene Glasrohren 
gezogen, diese rasch in kaltes Wasser getaucht, die erkalteten Phosphor
stangen unter Wasser ausgestoBen und in ebenfalls mit Wasser gefiillte Ge
faBe aus Eisenblech verpackt, die fiir den Versand verlotet werden mussen. 
Oder er wird in runde Kuchen ausgegossen, die keilformig zerschnitten 
werden. In Deutschland wird Phosphor vielfach durch den elektrischen 
Strom bzw. durch die infolge eines elektrischen Flammenbogens erzeugte 
Hitze aus neutralem, normal em Kalziumphosphat, Sand und Kohle 

Ca3(P04)2 + 3Si02 + 5C = 
Normales Kalziumphosphat + Kieselsaure + Kohle = 

3 CaSiOa + 5 CO + 2 P 
Kalziumsilikat + Kohlenmonoxyd + Phosphor 

oder auch nach Readman-Parker aus dem Aluminiumphosphat, dem Re
dondaphosphat, unter Zusatz von Kohle und FluBmitteln in elektrischen 
()fen durch Destillation gewonnen. 

AuBer diesem gewohnlichen Phosphor kennt man noch eine zweite 
Art, die in physikalischer, vielfach auch in chemischer Beziehung von dem 
gewohnlichen sehr verschiedene Eigenschaften besitzt, ohne daB dieser 
Phosphor in irgendeiner Weise anders zusammengesetzt ware. Es ist dies 
der sog. rote oder amorphe Pho sphor. Er bildet dunkelbraune, 
ganz kleinkristallinische zerreibliche Massen oder ein dunkelrotes Pulver; 
geruchlos, an der Luft nicht rauchend, durch Reibung und Schlag nicht 
entzundlich, unloslich in den meisten Losungsmitteln des gewohnlichen 
Phosphors, und wenn vOllig frei von diesem, nicht giftig. Er wird her-
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gestellt, indem man den gewohnlichen Phosphor in einer Retorte, aus der 
die Luft durch einen Kohlensaurestrom verdrangt wird, langere Zeit auf 
250°-260 0 erhitzt. Die auf diese Weise erhaltene braunrote Masse 
wird, urn sie von den letzten Resten des noch vorhandenen gewohn
lichen Phosphors zu befreien, mit Schwefelkohlenstoff ausgezogen. Bei 
einer Erhitzung von iiber 290 0 geht der amorphe wieder in den gewohn
lichen Phosphor iiber. Die Entziindlichkeit des amorphen Phosphors 
durch Reibung tritt wieder ein, sobald stark oxydierende Korper, wie 
Kaliumchlorat, zugegen sind. Hierauf beruht seine Verwendung bei der 
Herstellung der schwedischen Ziindholzer (s. u.). 

Schwarzer oder rhombo edrischer Phosphor bildet schwarze, 
glanzende Kristalle. Man erhalt ihn durch Erhitzen von Phosphor mit Blei 
in zugeschmolzenen Glasrohren bis zur Rotglut. 

Hellroter Phosphor ist eine zinnoberrote Masse, die bei starkem 
Erhitzen rotbraun und schlieBlich schwarz, beim Abkiihlen aber wieder rot 
wird. Mit Oxydationsmitteln zusammengebracht, entziindet er sich leicht. 
Er ist nicht giftig. Er wird durch langeres Erhitzen von gewohnlichem 
Phosphor in Phosphortribromid gewonnen und eignet sich zur Herstellung 
von ungiftigen ZiindhOlzern. 

Die Herstellung des Phosphors wurde friiher fast ausschlieIllich in Eng
land betrieben, wo neben dem phosphorsauren Kalk der Knochen auch der 
aus dem Baker-Guano gewonnene und der natiirlich vorkommende phos
phorsaure Kalk, sog. Apatit und Phosphorit, Verwendung bei der Be
reitung des Phosphors finden. Die Verhii.ltnisse haben sich dadurch geandert, 
daB in Frankreich und RuBland bedeutende Phosphorfabriken errichtet 
sind und auch Deutschland stark in den Wettkampf eingetreten ist. 

Phosphor ist wegen seiner Leichtentziindlichkeit und seiner Giftigkeit mit 
der allergro13ten Vorsicht zu behandeln. Er mull nicht nur stets voIlig mit 
Wasser bedeckt und vor Licht geschiitzt aufbewahrt werden, sondern auch 
das Zerschneiden der Stangen, das Abwagen und das Schmelzen miissen stets 
unter Wasser vorgenommen werden. Man beriihrt ihn moglichst wenig mit den 
Fingern, am besten gar nicht, sondern fa13t ihn mittels Schere oder Zange. 
Beim Zerschneiden ist ferner darauf zu achten, daB das Wasser, worin das 
Zerschneiden vorgenommen wird, nicht zu kalt ist, weil sonst der Phosphor 
sprode wird und beim Schneiden zersplittert. AIle gebrauchten Geratschaften 
werden mit FlieBpapier auf das sorgfaltigste ausgewischt und dieses sofort 
verbrannt. Zur schnellen Herstellung von Phosphorlatwerge ist es .Behr vor
teilhaft, Phosphor in Pulverform vorratig zu halten. Dieses Pulver stellt man 
dar, indem man den Phosphor in einer Glasflasche unter Wasser oder 
Kochsalzlosung schmilzt, zu diesem Zwecke taucht man die Flasche in hei13es 
Wasser und schiittelt, wenn der Phosphor geschmolzen ist, die geschlossene 
und in ein moglichst dickes W olltuch eingewickelte Flasche so lange, bis 
das Wasser erkaltet ist. Die Kochsalzlosung oder das Wasser wird moglichst 
abgegossen und durch reines Wasser oder weiBen Zuckersirup ersetzt. 

Anwendung. In der Heilkunde findet derPhosphor nur beschrankte 
Anwendung; aullerlich in 01 gelost, als ein starkes Reizmittel; innerlich teils 
in 01, teils in Ather oder Weingeist gelost, in sehr kleinen Gaben gegen ver
schiedene Leiden der Unterleibswerkzeuge. Chemisch benutzt man ihn zur 
Herstellung von Phosphorsaure und einiger anderer Phosphorverbindungen, 
z. B. zur Herstellung des Phosphorzinns bzw. der Phosphorbronze; ferner 
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zur Bereitung des Jodphosphors, der in der Teerfarbenbereitung vielfacb 
Verwendung findet. Hierzu benutzt man wegen der weniger kriiftigen Ein
wirkung den amorphen Phosphor. 

Ziemlich bedeutende Mengen des Phosphors dienen zur Vertilgung 
der Ratten und Miiuse in Form von Phosphorpillen und der Phosphorlat
werge, d. h. Mischungen von feinverteiltem Phosphor mit Mehl und Wasser. 
Letztere wird weit haltbarer, wenn man ein wenig Senfmehl hinzufiigt, 
wodurch die Giirung der Mischung verzogert wird. Die weitaus gro13te Menge 
alles Phosphors findet in der ZiindhOlzerbereitung Verwendung; hierbei 
darf seit 1. Januar 1907 in Deutschland nur der rote Phosphor verwendet 
werden, der mit K a I z i u m p I u mba t Ca2 Pb04 einer Verbindung von 
Kalziumoxyd und Bleisuperoxyd zu mischen ist. 

Als Gefii13 zur Auf b e wah run g kleiner Mengen Phosphor dient am besten 
eine weithalsige gliiserne Flasche, die des Schutzes halber in eine Blechdose ein
gepackt wird. Den Raum zwischen den beiden Gefii13en fiillt man mit Sand 
oder Kieselgur, Infusorienerde, aus und achtet stets darauf, da13 der Phos
phor vollstiindig mit Wasser bedeckt bleibt. Eiserne Verpackungen sind des
halb fiir lange Aufbewahrung nicht passend, weil der Phosphor mit dem Sauer
stoff der Luft, die im Gefii13 und im Wasser vorhanden ist, allmiihlich phos
phorige bzw. Phosphorsiiure bildet, die das Durchrosten des Eisens bescljIeu
nigen. Der rote Dberzug, mit dem sich Phosphor bei Lichtzutritt mit der 
Zeit bedeckt, wurde friiher fiir eine niedere Oxydationsstufe gehalten, ist 
aber nach neueren Untersuchungen nichts weiter als amorpher Phosphor. 

Die durch Phosphor bedingten Brand wunden sind sehr ge
fiihrlich und heilen ungemein schwer. Verbrennender Phosphor wirkt dabei 
in dreifacher Weise, einmal durch die sehr starke Hitze, dann atzend durch 
die entstehende Phosphorsiiure und endlich blutvergiftend durch etwa noch 
vorhandene Phosphorteilchen. Man tut daher gut, derartige Wunden zuerst 
mit Wasser, dem Magnesiumkarbonat zugefiigt ist, tiichtig auszuwaschen. 
Darauf beizt man die Wunde mit einer starken Hollensteinlosung aus und 
bedeckt sie mit Vaselin. 

Die Vorratsgefii13e des Phosphors miissen stets, den landespolizeilichen 
Vorschriften entsprechend, an einem frostfreien und feuersicheren Ort auf
bewahrt werden. Will man Phosphor vernichten, so vergriibt man ihn 
am besten so in die Erde, da13 er nicht von Tieren ausgegraben werden kann, 
in der Erde zersetzt er sich bald. 

Unter der Bezeichnung Phytin ist ein als Niihr- und Kriiftigungs
mittel angewendetes, wei13es, in Wasser lOsliches, geschmackloses Pulver 
im Handel, das auch zu Kinderniihrmitteln verarbeitet wird. Es findet sich 
in den Samen vieler Pflanzen und besteht aus der Kalzium- und Magnesiumver
bindung der Anhydrooxymethylendiphosphorsiiure mit etwa 20% Phosphor. 

Verbindungen des Phosphors mit Wasserstoft'. 

Mit Wasserstoff bildet Phosphor drei Verbindungen, PHa, gasfor
migen, P2H4 fliissigen, P4~ festen Phosphorwasserstoff, die sicb, 
sobald Spuren des fliissigen P2H4 vorhanden sind, an der Luft sofort selbst 
entziinden. Hierauf fiihrt man wohl auch die Entstehung von Irrlichtern 
in Mooren zuriick, entstanden aus den Knochen von untergegangenen Tieren, 
was aber einwandfrei nicht bewiesen ist. 
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Man stellt gas£ormigen Phosphorwassersto££ PHa her durch Erhitzen 
von Phosphor mit Kalilauge: 

3KOH +3H20 + 4P = 3K~P02 + PHa 
Kalium- + Wasser + Phosphor = Kaliumhypo- + Phosphorwasserstoff. 

hydroxyd phosphit 

Dieses iibelriechende, giftige Gas enthiilt aber stets kleine Mengen 
P2H4, so daJ3 es an der Luft sich entziindet und zu Nebe1ringen von Phos
phorsaureanhydrid verbrennt. 

Phosphorwassersto££ hat die Eigenschaften einer Base. Er vereinigt 
sich mit Brom- und Jodwasserstoff gleichwie Ammoniak durch Addition 
zu Phosphoniumbromid PH4Br und Phosphoniumjodid PH4J. 

PHa + HJ PH4J 
Phosphorwasserstoff + Jodwasserstoff = Phosphoniumjodid. 

Verbindungen des Phosphors mit den Balogenen. 
Sie diirften kaum Bedeutung haben, sollen deshalb nur genannt werden. 
Phos phortrichlorid. Dreifach Chlorphos phor, PCla, wasser

helle, rauchende Fliissigkeit, die in Wasser Zersetzung erleidet. 
Phosphorpentachlorid. Fiinffach Chlorphosphor, PClo' an 

der Luft rauchend, kristallinisch fest. Erhitzt zersetzt es sich. Ahnliche 
Verbindungen sind auch aus den iibrigen Halogenen vorhanden: PBr3, 

PBro' PJa, PJo' PFa und PF5• 

Verbindungen des Phosphors mit Sauerstoff 
und Sauerstoff. Wasserstoff. 

Der Phosphor bildet hauptsachlich zwei Oxyde: P 20a oder P 4 0& 
Phosp~horigsaureanhydrid und P20 0 Phosphorsaureanhydrid, 
Phosphortrioxyd und Phosphorpentoxyd. Phosphorigsaure
a nh ydrid stellt farblose Nadeln dar von knoblauchartigem Geruch. 1m 
Sonnenlicht scheidet es roten Phosphor abo Phosphorsaureanhydrid 
entsteht durch Verbrennen von Phosphor in trockener Luft oder Sauerstoif 
(s. Acidum phosphoricumanhydricum). Und folgende Sauren: RaP02 unter
phosphorige Saure, RaPOa phosphorige Saure und lIaP04 Phos
phorsa ure. Die SaIze der unterphosphorigen Saure, der Acid. hypophos
phorosum, heil3en Hypophosphite, die Saure ist einbasisch, indemin einer 
hypothetischen d. h. noch nicht dargestellten Verbindung RaPO ein 
Wasserstoffatom durch die Hydroxylgruppe ersetzt ist. 

/H 
O=P-R 

"'-OR 

Die Salze der phosphorigen Siiure, der Acidum pkospkorosum, heiJ3en 
Phosphite. Die Saure ist zweibasisch, es ist zweimal die Hydroxylgruppe 
OH an Stelle zweier H-Atome eingetreten. 

/H 
O=P-OH. 

"'-OR 
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Von der Phosphorsaure unterscheidet man drei Arten: a) normale 
oder Orthophosphorsiiure R3P04, auch dreibasische genannt (s. Acid. 
phosphor. C1'udum und purum), 

/OR 
O=P-OR, 

"",OR 
b) Pyrophosphorsaure R4P20 7 entsteht dadurch, daB sich zwei Mole
kiile der Orthophosphorsaure unter Austritt von einem Molekiil Wasser 
verbinden, ihre Salze heiBen Pyrophosphate (s. Ferrum pyrophosphor. 
oxydatum und Natrium pyrophosphoricum), c) Meta ph os phorsii ure HP03 

entsteht dadurch, daB aus einem Molekiil Orthophosphorsaure ein Mole
kiil Wasser austritt, ihre Salze heiBen Met a p h 0 s p hat e. Das Austreten 
des Wassers erreicht man durch Erhitzung der dreibasischen Phosphorsaure. 
Erhitzt man auf 200°-300°, erhalt man die Pyrosiiure, erhitzt man bis 
zur schwachen Rotglut, erhalt man die Metasaure. 

SchlieBlich ist die Unterphosphorsiiure R4P20a zu nennen. Sie 
bildet sich beim Aufbewahren des Phosphors an feuchter Luft. 

Die Ortho phos phorsa ure ist eine dreibasische Saure, bildet drei 
Reihen von Salzen, von Phosphaten, z. B. 

PO OR, PO OR PO ONa, PO ONa lOR {ONa IONa IONa 

OR OR lOR ONa 
Phosphorsaure I. Primares II. Sekundiires III. Tertiares 

Natriumphosphat Natriumphosphat Natriumphosphat. 
Man nennt auch: 

J. einbasisches oder zweifachsaures Salz oder Mononatriumphosphat oder 
N atriumbiphosphat, 

II. zweibasisches oder einfachsaures Salz oder Dinatriumphosphat oder 
N atriummonophosphat, 

III. dreibasisches oder neutrales Salz oder Trinatriumphosphat. 
Die Phosphate der Alkalien sind in Wasser loslich, die iibrigen SaIze 

entweder schwer lOslich oder unloslich. Die dreibasischen, neutralen, wasser
lOslichen Phosphate reagieren stark alkalisch, die zweibasischen schwach 
alkalisch und die einbasischen sauer. 

N ach weis. Die Ortho phos phorsii ure gibt mit Silbernitrat in 
neutraler Losung einen gelben Niederschlag, der in Salpetersaure und 
in Ammoniak leicht loslich ist (AgaP04). Sie bringt EiweiB in der Kalte 
nicht zum Gerinnen. - Die Pyrophosphorsiiure gibt mit Silber
nitrat in neutraler Losung einen weiBen Niederschlag, Ag4P20 7, der in 
Salpetersaure und Ammoniak lOslich ist. Sie bringt EiweiB in der Kalte 
nich t zum Gerinnen. - Die Metaphosphorsaure gibt mit Silbernitrat 
in neutraler Losung einen weiBen, gallertartigen Niederschlag, der in 
Salpetersaure und Ammoniak loslich ist, AgPOa. Sie bringt EiweiB schon 
in der Kalte zum Gerinnen. 

Die unterphosphorige Saure gibt mit Silbernitrat beim Erhitzen 
einen grauen Niederschlag. 

Die phosphorige Saure dagegen einen braunschwarzen Nieder
schlag. Mit KalziumsaIz zusammengebracht, werden phosphorigsaure Ver
bindungen ausgefiillt, unterphosphorigsaure Verbindungen aber nicht. 
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Aeidum phosph6rieum. Phosphorsiiure. 
Aclde phosphorique. Phosphoric Acid. 

Die Phosphorsaure kommt im Handel in sehr verschiedenen Arten 
vor, teils als vom Deutschen Arzneibuche vorgeschriebene, offizinelle, 
chemisch reine Saure, teils unrein, zu technischem Gebrauch, ferner ge
schmolzen, auch als Anhydrid, d. h. ohne jedes Wasser. Man kann sie llIwh 
der Herstellungsart in zwei Gruppen teilen: 1. die aus Phosphor herges'Gellte 
und 2. die aus Knochen bereitete. 

Aeidum phosph6rieum anhYdrieum. Wasserfreie Phosphorsiiure. 
Phosphorsiiureanhydrid. Phosphorpentoxyd. Acide phosphorique 

anhydrique. Anhydrous phosphoric acid. 
P20o• 

Feine, weiBe, schneeartige, vollstandig geruchlose Kristalle, die an der Luft 
leicht zerflieBen. SielOst sich in Wasser unter Zischen zu Metaphosphorsaure. 

P20 5 + H20 = 2 HPOa 
Phosphorsaureanhydrid + Wasser = Metaphosphorsaure, 

die allmahlich in Orthophosphorsaure ubergeht. Sie wird bereitet durch 
Verbrennung von Phosphor in vollstandig trockener Luft und im geschlosse
nen Raume. Dient nur fur chemische Zwecke. 

, 
Aeidum phosph6rieum purum. 

Reine Phosphorsiiure. Orthophosphorsiiure. Acide phosphorique officinal. 
Phosphoric acid. 

HaP04• Molekulargewicht 98,06. 
Klare, farb- und geruchloee Flussigkeit von ~ein saurem Geschmack 

und der Dichte nach D.A.B. 1,150-1,153 spezifischem Gewicht, die in 
100 Teilen 24,8-25,2 Teile Phosphorsaure enthalt. 

Diese Phosphorsaure ist dreibasisch und wird bereitet, indem man che
misch reinen Phosphor, der frei von Schwefel und Arsen ist, in einer mit Tu
bus versehenen Retorte mit reiner Salpetersaure so lange vorsichtig erwarmt, 
bis der ganze Phosphor in Lasung gebracht ist. Die entstandene Flussigkeit 
wird so lange in einer Porzellanschale gekocht, bis die letztcn Spuren noch 
unzersetzter Salpetersaure verjagt sind und die neb en der Phosphorsaure 
gebildete phosphorige Saure zu Phosphorsaure oxydiert ist, und dann durch 
Verdunnen mit Wasser auf das gewiinschte spezifische Gewicht gebracht. 
3P +5HNOa+2~O=2 HaP04 + HaPOa +4NO + N02 

Phos- + Salpeter-+ Wasser =Phosphor- + phosphorige + Stick- + Stickstoff-
phor saure saure Saure oxyd dioxyd. 

Anwendung. In kleinen Gaben innerlich gegen Fieber und zur 
Starkung des Knochenbaues, sonst auch zu chemischen Zwecken, in der 
Photographie, in der Farberei und Druckerei, in der Mineralwasserbereitung 
und als Geschmacksverbesserungsmittel fUr Trinkwasser. 

N ach weis. Phosphorsaure gibt nach Neutralisation mit Natrium
karbonatlasung, mit SilbernitratlOsung einen gellien, in Ammoniakflussigkeit 
und in Salpetersaure laslichen Niederschlag von Silberphosphat AgaP04• 

Prufung. 1. Wird 1 ccm Phosphorsaure mit 3 ccm Natriumhypo
phosphitlOsung eine Viertelstunde im siedenden Wasserbad erhitzt, so darf 
eine dunklere Farbung nicht eintreten (A b w e sen h e i t von A r sen). 
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2. Phosphorsaure darf sich mit Silbernitrat16sung weder bei gewahn
licher Warme (A b w e s e nh ei tv 0 n Sal z s a ur e), noch beim Erwarmen 
verandern (phosphorige Saure). 

3. Phosphorsaure, mit 3 Teilen Wasser verdunnt, darf mit wenigen 
Tropfen Natriumsulfidlasung vermischt, keine Farbung zeigen (A b we sen
heit von Metallen). 

4. Phosphorsaure darf sich, mit drei Raumteilen Wasser verdunnt, 
weder durch Bariumnitratlasung noch nach Zusatz von uberschussiger 
Ammoniakflussigkeit, durch Ammoniumoxalatlasung triiben (A b we sen
heit von Schwefelsaure und Kalk). 

5. 2 ccm Phosphorsaure mit 2 ccm Schwefelsaure vermischt, und 
wieder erkaltet, diirfen nach dem Dberschichten mit 1 ccm Ferrosulfat-
16sung keine gefarbte Lasung zeigen (A b wes enh ei t von Nitro v er
bindungen). 

6. Mischt man 1 Teil Phosphorsaure mit 4 Teilen Weingeist, so muI3 die 
Mischung klar bleiben (A bwes e nh ei t vo n Mag n e si urn - und K a 1-
zi urn ver bin d u ngen). 

I 

Acidum phosph6ricum glaci{tle. Eisphosphorsiiure. Metaphosphorsiiure. 
Acide metaphosphorique. Metaphosphoric acid. 

Diese fruher vomArzneibuche vorgeschriebene Saure besteht zum groI3ten 
Teil aus einbasischer Phosphorsaure (HPOa) und stellt vollstandig klare, 
glasartig durchsichtige Stuckchen oder Stengelchen dar. Eisphosphorsaure 
zieht sehr leicht Wasser an und geht dabei in Orthophosphorsaure uber, 

HPOa + H20 = HaPO, 
Metaphosphorsaure + Wasser = Orthophosphorsaure, 

muI3 daher in vollstandig trockenen, gut schlieI3enden GefaI3en auf
bewabrt werden. Die reine Saure wird bereitet, indem man gewohnliche 
Phosphorsaure in Porzellanschalen bis zur Sirupdicke abdampft, dann 
in einem PlatingefaBe gelinde gluht und nun auf Porzellanplatten oder 
in Formen ausgieI3t. HaP04 = HPOa + Hz0. Die reine Saure bildet 
mehr eine klebrige Masse. Die kaufliche Ware ist selten rein, wird gewohn
lich aus Knochenphosphorsaure hergestellt und enthiilt oft bis zu 20% fremder 
Beimengungen, namentlich phosphorsaures Natrium. Die Salze der Meta
phosphorsaure heiI3en Meta phos pha teo 

Das Natriummetaphosphat erhalt man durch Erhitzen des 
sauren Natrium-Ammoniumphosphats, des sog. Phosphor
saizes NaNH4HP04 

NaNH4HP04 NaP03 + NH3 + H20 
saures Natrium- = Natriummetaphosphat + Ammoniak + Wasser. 

Ammoniumphosphat 

I I 

Acidum phosph6ricum ex Ossibus oder crudum. 
Rohe Phosphorsiiure. Knochensiiure. 

Diese nur fur technische Zwecke brauchbare Saure wird bereitet, indem 
man weiI3gebrannte Knochen pulvert und mit Schwefelsaure kocht; es ent
stehen Kalziumsulfat und freie Phosphorsaure. Diese, allerdings noch kalk
haltige Saure wird bis zur gewunschten Konzentration eingedampft. 
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Caa(P04)2 +·3 H2S04 3 CaS04 + 2 HaP04 

neutraies 
Kaiziumphosphat + Schwefelsaure = Kalziumsulfat + Phosphorsaure. 

An wen dun g findet sie teils zur Darstellung phosphorsaurer SaIze, 
teils in der Kattun- und Zeugdruckerei. 

, 
Acidum pyrophosph6ricum. 

Pyrophosphorsii.ure. Acide pyrophosphorique. Pyrophosphoric acid. 

H4P20 7• 

Entsteht durch Erhitzen der dreibasischen, der Orthophosphorsaure, 
bei etwa 260°. Aus zwei Molekiilen Orthophosphorsaure tritt ein Molekiil 
Wasser aus: 

2 HaP04 H4P20 7 + Ha0 
Orthophosphorsaure = Pyrophosphorsaure + Wasser. 

Entweder eine in Wasser Ieicht lOsliche kristallinische Masse, oder eine 
sirupdicke Fliissigkeit. Die Saure ist vierbasisch, die Salze heiBen P yro
phosphate. 

An wen dung. In der Mineralwasserbereitung, zur Herstellungvon Salzen. 

Arsenium. Arsen. Arsenic. 

As 74,96 Molekulargewicht AS4 = 299,84. 

Drei- und fiinfwertig. 

t Arsenium. 
Schwarzer Arsenik. Scherbenkobait. Niipfchenkobalt. Fliegenstein. 

Arsenic metailique. 
As. 

Arsen ist ein einfacher Korper, es gehOrt zur Gruppe der Metalloide und 
findet sich im Harz und Erzgebirge zuweilen gediegen, meist aber mit Metallen 
verbunden, als Arsenkies oder Mispickel (Fe2As2S2), als WeiBnickel
erz NiAs2 , als Kupfernickel NiAs, als Speiskobalt CoAs2 und als 
Glanzkobalt oder Kobaltglanz (Co~02A~S2). FernermitSauerstoffals 
Arsenbliite As20 a und mit Schwefel als Realgar AS2S2 und als A uri
pigmentAs2Sa• AuBerdem imErdboden, in den Pflanzen, imMeereswasser 
und manchen Seetieren. In den Handel kommt es gediegen, gewohnlich in der 
Form schaliger, zusammengeballter Massen sog. Metallkonglomerate, 
daher der Name Scherbenkobalt. AuBen ist es mit einem grauschwarzen 
Hautchen von AIsensuboxyd bedeckt; auf dem Bruche von lebhaftem Metall
glanz. In vollstandig reinem Zustand ist es in Wasser ganzlich unloslich; 
ist es aber lii.ngere Zeit mit Wasser in Beriihrung, so bilden sich neben Arsen
suboxyd Spuren von arseniger Saure, die sich in Wasser lOsen. Hierauf 
beruhte seine friihere Anwendung zur Bereitung von Fliegenwasser und sein 
Name Fliegenstein. 1m geschlossenen ~aum erhitzt, verfliichtigt es sich zu 
zitronengelbem Dampf unter Entwicklung eines starken Knoblauchgeruches; 
der Dampf verdichtet sich wieder zu klein en, glanzenden Kristallen; unter 
Luftzutritt verbrennt es zu arseniger Saure (s. d.); auf der Bildung dieser 
beruht seine Giftigkeit. Mit Metallen erhitzt, bildet es Arsenmetalle 
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oder Arsenide. Arsen wird hauptsiichlich verwendet zum Hiirten des 
Bleies in der Schrotbereitung. 

Man gewinnt Arsen vor allem aus dem Arsenkies durch Sublimation 
in tonernen Rohren. 

Fe2As2S2 = 2 As + 2 FeS 
Arsenkies = Arsen + Schwefeleisen. 

Dieses sublimierte Arsen wird auch als Cobaltum crystallisatum be
zeichnet. 

Verbindongen des A.rsens mit Wasserstoff. 
Es kommen zwei Verbindungen vor, einmal gasformiger AsHa und 

anderseits fester Arsenwasserstoff As4~. 
Der Arsenwasserstoff AsHa, ein farbloses, sehr giftiges Gas von 

unangenehmem, knoblauchartigem Geruch, das mit bliiulichweiBer Flamme 
unter Entwicklung weiBer Diimpfe brennt, ist von Wichtigkeit, weil sein 
Verhalten zur Entdeckung hochst geringer Mengen von Arsen angewendet 
wird (Marshsche Arsenprobe). Er bildet sich, wenn man einer Fliissigkeit, 
in der sich aus Zink und verdiinnter Schwefelsiiure Wasserstoff entwickelt, 
arsenhaltige Stoffe zusetzt. Er bildet sich auch durch Einwirkung von 
Pilzen, wie Schimmelpilzen, auf Arsenverbindungen, wodurch zum Teil die 
Schiidlichkeit arsenhaltiger Tapeten bedingt ist. 

Leitet man das Gas durch ein an verschiedenen Stellen zum Gliihen 
gebrachtes Glasrohr oder halt in die Flamme des Gases eine kalte Porzellan
platte, so scheidet sich infolge der Abkiihlung nicht verbranntes Arsen 
in dunklen, braunschwarzen Flecken als gliinzender Spiegel abo Durch 
Betupfen mit NatriumhypochloritlOsung verschwinden die braunschwarzen 
Flecken. Mit Metallen bildet er Arsenide. 

Fester Arsenwasserstoff ist eine braune, sammetartige Masse. 
Die Halogenverbindungen Arsentrichlorid AsCla, Arsentribromid 

AsBra, Arsentrijodid AsJa und Arsenfluorid AsFa kommen nicht in Betracht. 

Verbindongen des A.rsens mit Saoerstoff ond Saoerstoff
Wasserstotf. 

Von den Verbindungen des Arsens mit Sauerstoff sind beide, sowohl 
As20 a oder As40 6, Arsenigsiiureanhydrid oder Arsentrioxyd, als auch 
As20 S' Arsensiiureanhydrid oder Arsenpentoxyd fiir uns von Wichtigkeit, 
teils £iir sich, hauptsiichlich aber in ihren Verbindungen. Von den Siiure
hydraten leiten sich, wie bei Phosphor, durch Wasserabspaltung Meta- und 
Pyrosiiuren abo Arsenige Sa.ure HsAsOs, Metaarsenige Saure HAs02, 

Orthoarsensiiure HaAs04' Metaarsensiiure HAsOa, Pyroarsen
sa ure H4As20 7• 

, 
t Acidum arsenicosum. Arsenicum album. Arsenigsiiureanhydrid. 

Arsentrioxyd. Arseoige Saure. WelBer Arsenik. Acide arsenienx. 
Anhydride arsenienx. Arsenic blanc. Arsenious acid. Arsenic trioxide. 

White Arsenic. 
AS40 6 entstanden aus 2 Molekiilen Arsentrioxyd, oder As20 a. Molekular

gewicht 395,84. 
Bei 500°-800° betragt das spezifische Gewicht des Arsenigsaure

anhydrids in Dampfform 13,680 (Luft = 1,000) und entspricht dann der 
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Formel As40 e. Bei 1800° betragt das spezifisehe Gewieht aber 6,840, also 
die Halfte und entsprieht dann der Formel As20 a. 

Die arsenige Saure kommt im freien Zustande nur als Arsenigsaure
anhydrid vor, und zwar in zweierlei Formen, entweder als weiJ3es kristalli
nisehes Pulver als Arsenmehl, Hiitte nra uch, oder in festen, derben Kru
sten, die anfangs glasartig durehsiehtig, amorph sind als Arsenikglas, bald 
aber undurehsiehtig wie weiJ3es Porzellan und kristalliniseh werden. Diese 
Umwandlung aus dem amorphen in den kristallinisehen Zustand geht ganz 
allmahlieh vor sieh und bedingt aueh eine Veranderung in dem physika
lisehen Verhalten; denn wahrend die amorphe Saure bei 20° in Wasser 
leiehter lOs1ieh ist, bedarf die kristallinisehe 55 Teile. Eben so verandert 
sieh das spezifisehe Gewieht von 3,738 in 3,700. Die arsenige Saure ist ge
rueh- und fast gesehmaeklos, verfliiehtigt sieh beim Erhitzen in Form eines 

Abb.545. 
Kristalle von arseniger SaUIe. 

weiJ3en, geruehlosen Dampfes, der 
sieh beim Abkiihlen zu kleinen 
oktaedrisehen oder tetraedrisehen 
Kristallen verdiehtet (Abb. 545). 

Sie ist nur wenig in Weingeist 
und fast gar nieht in Ather und 
Chloroform, leieht dagegen in Salz
saure und Laugen lOs1ieh. Gehalt 
mindestens 99% arseniger Saure. 

Die arsenige Saure wird mei
stens als N eben-, seltener als Haupt
erzeugnis bei der Verhiittung arsen
haltiger Erze wie Kobalt- und 
Nickelerze gewonnen. Der Harz und 
das Erzgebirge, namentlieh Frei
berg, liefern die groJ3ten Mengen. 
Die Erze werden unter stetem Zu
tritt der Luft gerostet und die 

entweiehenden Dampfe dureh eine lange Rohrenreihe geleitet, in die groJ3ere 
Kammern eingesehaltet sind sog. Giftkanale. In diesen Rohren und 
Kammern verdiehtet sieh die Saure pulverformig als sog. Giftmehl oder 
Hiittenraueh und kommt so in den Handel. Oder das Giftmehl wird, da 
es infolge kleiner Erzteilehen grau aussieht, noehmals einer Sublimation 
unterworfen und bildet dann durehseheinende Massen, das A r sen i k
g I a s. Die Sublimation nimmt man in eisernen Kesseln (k) vor, die 
mehrere Aufsatze haben, auf denen sieh ineinandergesteekte Rohre be
finden, die in Kammern (j) miinden. In diesen Kammern setzt sieh das 
Sublimat pulverformig ab, wird aber dureh Anwendung von groJ3erer 
Hitze und durch die Luft porzellanartig (Abb. 546). Die Salze bezeiehnet 
man als Arsenite. 

Anwend ung. In hOehst kleinen Gaben (1-5 mg) innerlieh gegen 
Fleehten, Gieht, Magenleiden usw., auJ3erlieh als Atzmittel gegen Krebs ; 
in der Tierheilkunde als Wasehmittel bei Sehafen und anderem Vieh gegen 
Hautaussehlag, aueh gegen Lause; teehniseh vor allem zur Vertilgung der 
sehadliehen Tiere, der Ratten, Mause, Fiiehse, Hamster usw., zum Haltbar
maehen von Tierbiilgen als Arsenikseife und zur Darstellung der Arsen
farben, z. B. Sehweinfurter, Neuwieder, Altonaer Griin usw. Ferner zu Metall-



Gruppe des Stickstofis. 737 

beizen, in der Farberei und Zeugdruckerei. In ganz kleinen Gaben wirkt die 
arsenige Saure anregend auf die Herzti:i,tigkeit und verlangsamend auf die 
Verdauung. Sie bewirkt auch eine starkere Fettablagerung im mensrh
lichen und tierischen Korper. Auf dieser Eigenschaft beruht das in 
Steiermark vielfach gebrauchliche Arsenessen; es solI beim Bergsteigen das 
Atmen erleichtern und zum Ertragen groBerer Anstrengungen fahig mach en; 
ferner solI Arsen dem Korper ein frischeres und kraftigeres Aussehen 
verleihen. Die Arsenikesser steigern die Menge immer mehr und sollen 
zuweilen Gaben zu sich nehmen, die 
ohne diese Gewohnung sofort todlich 
sein wiirden. Pferdehiindler geben den 
zu verkaufenden Pferden oft wochen
lang Gaben von 1-2 Dezigramm 
arseniger Saure, um il;men ein runderes 
und blankeres Aussehen zu verleihen. 
Die in Frankreich angepriesenen Grains 
de beaute (SchOnheitskorner) sind 
arsenhaltige Pillen. 

Wird Arsen langere Zeit gegessen, 
so tritt eine Ablagerung des Arsens in 
der Haut und in den Haaren ein. 

Arsenige Saure ist eines der stark
sten Gifte, da schon 1-2 Dezigramm 
unter Umstanden todlich wirken 
konnen; es ist daher beim Arbeiten 
die allergroBte Vorsicht notwendig. 
Sind groBere Mengen abzuwagen, so 
sollte der betreffende Arbeiter nie ver
saumen, Mund und Nase mit einem 
feuchten Flo;rtuch zu verbinden. Auch 
miissen eigene Wagen und LoIfel dafur 
vorhanden sein. Arsenige Saure darf 
iiberhaupt nur dem Giftgesetz ent
sprechend verkauft und aufbewahrt 
werden. 

Als Gegengift bei Arsenvergif- Abb.546. Sublimation arseniger Sanre. 
tungen gilt zuerstjedes beliebige Brech-
mittel, dann gebrannte Magnesia, und zwar 75,0 mit 500,0 heiBem Wasser 
geschiittelt, und ferner Kalkwasser. AuBerdem frisch gefalltes Eisenoxyd
hydrat-Antidotum Arsenici, das man wie folgt herstellt. Man mischt 
100 g schwefelsaure EisenoxydlOsung, Liquor ferri sulfurici oxydati, mit 
250 g Wasser und fiigt unter Umschutteln eine Anreibung von 15 g ge
brannter Magnesia in 250 g Wasser hinzu. 

Fe2(S04)a + 3 MgO + 3 H20 = 
Ferrisulfat + Magnesiumoxyd + Wasser = 

2 Fe(OH)a + 3 MgS04 
Eisenoxydhydrat + Magnesiumsulfat. 

Bei der BefOrderung auf Eisenbahnen muB die arsenige Saure, so wie 
aIle anderen Arsenpraparate, in doppelten Fiissern, von denen das innere 

Buchheister-Ottersbacb. I. 15. Aun. 47 
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noch besonders verwahrt sein mu.l3, oder in Eisentrommeln mit Holzum
kleidung versandt werden. 

N ach weis. 1. Erhitzt man die Arsenigsaure auf Kohlen oder mit 
Kohlenpulver gemengt in einem Rohrchen, so wird sie zu Arsen redu
ziert, das sich unter Entwicklung eines knoblauchartigen Geruches ver
fliichtigt und im oberen Teile des Rohrchens als metallglanzender Arsen
spiegel wiederum ansetzt. 

2. Oder man bringt besser in ein schwer schmelzbares Arsen
reduktionsrohrchen, das in eine Spitze ausgezogen ist, etwas 
Arsenigsaure, davor ein kleines Splitterchen frisch gegliihter Holz
kohle. Erhitzt diese Kohle bis zum Gliihen, darauf die Arsenigsaure, 
die dadurch fliichtig und durch die Kohle zu Arsen reduziert wird. 
Nun setzt sich das Arsen oberhalb der Kohle als Arsenspiegel ab (Ab
bildungen 547 und 548). 

3. Man kann auch die Marshsche Probe anwenden. Die ein
fachste V orrichtung hierfiir ist folgende. Man nimmt eine Glasfiasche 

c o. 

oder einen Kolben, den man 
mit einem durchlochten 
Korken versieht, durch die 
Offnung steckt man Juft-

~i:~~~~~~~~~~iali~~~"~ dicht schlie.l3end ein in eine 
\,: a. feine Spitze ausgezogenes 

Abb.547 u. 548. 
Arsenreduktlonsrohren. I/o Arsenige Siure. b Kohle

splltterchen. c Arsensplegel. 

Glasrohr. Nun bringt man 
in die Flasche etwas Zink, 
Salzsaure und den arsen
haltigen Stoff. Es wird 
Arsenwasserstoff gebildet. 

Nachdem das entstehende Gas die Luft verdrangt hat, nicht £riiher, 
ziindet man das Gas mit aller Vorsicht an und halt in die Flamme 
eine Porzellanplatte, es werden sich darauf Arsenflecke nieders.chlagen. Um 
sie von den ahnlichen Antimonflecken zu unterscheiden, betupft man sie mit 
Bleichfliissigkeit, Liquor Natrii hypochlorosi, die Flecke werden ver
schwinden, Antimonflecke tun dies nicht. 

4. Vermischt man die Losung mit Salzsaure und fiigt Zinnchloriir
losung hinzu, so scheidet sich nach einiger Zeit braunes Arsen aus. 

2 AsCl3 + 3 SnCl2 = 2 As + 3 SnCI4, 
Arsentrichlorid + Zinnchloriir = Arsen + Zinnchlorid. 

5_ Arsenige Saure in wasseriger Losung gibt, mit Salzsiiure versetzt, mit 
Schwefelwasserstoff einen gelben, in iiberschiissigem Ammoniak loslichen 
Niederschlag von dreifach Schwefelarsen As2S3• 

6. Wird arsenige Saure mit entwassertem Natriumazetat erhitzt, 
so zeigt sich ein hOchst unangenehmer Geruch, herriihrend von dem 
sehr giftigen Kakodyloxyd, von Tetramethyldiarsenoxyd 
AsaO(CHa)4 . 

7. Arsenverbindungen werden nach dem D.A.B. durch eine 
NatriumhypophosphitlOsung nachgewiesen. Man erhitzt eine Viertelstunde 
lang im siedenden Wasserbad und so tritt infolge Reduktion von Arsen 
eine dunklere Farbung ein. 
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t Acidum arsenicicum. Arsensiiure. Orthoarsensiiure. Acide arsenique. 
Arsenic acid. 

HaAs04· 
Bildet pine wei13e, amorphe Masse, dargestellt durch Kochen von arse

niger Saure mit Salpetersaure und Abdampfen der Losung bis zur Trockne. 
An wen dun g. Bei der Anilinbereitung und hier und da als arsen

saures Natrium, als N atriumarsenat in der Zeugfarberei und -druckerei. Ihrer 
gro13en Giftigkeit wegen sucht man die Arsensaure auch zu diesen Zwecken 
durch andere gleichwirkende Stoffe zu ersetzen. 

Wird Arsensaure bis zur dunklen Rotglut erhitzt, so erhalt man 
A rs ensa urea nhyd rid, Arsenpen t oxyd: 

2 H3As04 = AS20 5 + 3 H20 
Arsensaure = Arsensaureanhydrid + Wasser. 

Arsensaureanhydrid wird auch ofter als Arsensaure bezeichnet. Die SaIze 
der Arsensaure hei13en Arsenate. Die Arsensaure ist eine dreibasische Saure. 

N ach weis gleich dem der arsenigen Saure. KupfersuUat fiiJlt blau
griines Kupferarsenat aus. 

Wird Arsensiiure auf 180 0 erhitzt, so geben 2 Molekiile Arsensiiure 
1 Molekiil Wasser ab, und es bleibt Pyroarsensaure zUrUck: 

2H3As04 - ~O = H 4As20 7 

Arsensiiure - Wasser = Pyroarsensiiure. 
Die Verbindung des Arsens mit Schwefel As2Sa Auripigment siehe 

Abt. Farbwaren. 

Stibium. Antimon. Antimoine. Antimony. 
Sb 120,2. 

Drei- und fiinfwertig. 

Stibium. Regulus Antimlmii. 
Antimon. SpleBglanzmetall. Antimoine metalllque. Regule d'antimolne. 

Das Antimon, frfrher allgemein zu den unedlen Metallen gerechnet, 
wird seiner chemischen Eigenschaften wegen, meistens bei den Metalloiden 
eingereiht. Es steht in seinem ganzen chemischen Verhalten dem Arsen 
sehr nahe und bildet gleichsam den Dbergang von den Metalloiden, den 
Anionenbildnern, zu den Metallen, den Kationenbildnern. 

In den dreiwertigen Verbindungen bildet es nur schwache Kationen 
Sb···, in den fiinfwertigen zeigt es das Bestreben, Anionen zu bilden. 

Antimon ist sprode, silberwei13, mit einem schwachen Stich ins Rotliche, 
gro13blattrig, kristallinisch, von 6,70--6,80 spezifischem Gewicht. An der 
Luft bleibt es, wenn rein, langere Zeit blank; es schmilzt bei etwa 6000 und 
verdampft in der Rotgliihhitze; .an der Luft oxydiert es dabei zum Teil. 

In Wasser ist es vollkommen unWslich; verdiinnte Salzsaure, sowie 
verdiinnte Schwefelsaure und organische Sauren losen es nicht, dagegen 
wird es in kochender Salzsaure langsam unter Wasserstoffentwicklung 
gelost. Konigswasser lOst es bei langerer Einwirkung zu Antimonpenta
chlorid, bei kiirzerer Einwirkung zu Antimontrichlorid; Salpetersaure ver
wandelt es in Antimonsiiure. In Chlorgas verbrennt Antimonpulver unter 
Feuererscheinung zu Chlorantimon. Das Antimon ist nur in einigen Ver-

47* 
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bindungen giftig, enthiilt jedoch in seiner kauflichen Handelsware stets mehr 
oder minder groBe Mengen von Arsen, wovon es zur Herstellung von Pra
paraten fiir die Heilkunde befreit werden mull. 

DargesteIlt wird das Antimonmetall aus den beiden in der Natur vor
kommenden Erzen, einerseits dem SpieBglanz oder GrauspieBglanz, 
dem Dreifachschwefelantimon, Antimontrisulfid s. d. durch Zusammen
schmelzen mit Eisenfeile oder Rosten in Flammenofen, oder anderseits durch 
Reduktion des natiirlich vorkommendenAntimonoxyds Sb20 a, dem WeiB
s pie B g I an z. Dieser findet sich namentlich auf Borneo, in Kalifornien 
und Algier, der Spie13glanz in Austrll-lien, China, Ceylon und Kanada, ferner 
im Erzgebirge, im Harz und in Ungarn. Die ungarischen Sorten von Liptau 
und Rosenau gelten als die reinsten. Japan lieferte eine Zeitlang groBe 
Mengen von Schwefelantimon, doch sollen die Lager erschopft sein. 

SchmiIzt man SpieBglanz in Tiegeln mit Eisen bis zur Rotglut, so 
scheidet sich Antimon am Boden ab als Regul us Antimonii, und das 
entstandene Schwefeleisen, das Ferrosulfid, kann davon abgenommen werden: 

Sb2Sa + 3 Fe = 2 Sb + 3 FeS 
Antimontrisulfid + Eisen = Antimon + Ferrosulfid. 

Beim Rosten des Antimontrisulfids entstehen Schwefeldioxyd und 
Antimontetroxyd, SpieBglanzasche. Dieses letztere wird dann durch 
Kohle zu Antimon reduziert: 

I. Sb2Sa + 10 0 Sb20 4 + 3 S02 
Antimontrisulfid + Sauerstoff = Antimontetroxyd + Schwefeldioxyd. 

II. Sb20 4 + 2 C = 2 Sb + 2 CO2 

Antimontetroxyd + Kohle = Antimon + Kohlendioxyd. 
Anwendung findet Antimon zur Darstellung der verschiedenen Anti

monpraparate und verschiedener Legierungen; Britanniametall,Letternmetall. 
Mit Wasserstoff verbindet sich Antimon zu Antimonwasserstoff 

oder Stibin SbHa. Wird gewonnen durch Dbergie13en von Zink-Antimon
legierung mit verdiinnter Schwefelsiiure: 

Sb2Zna + 3 H2S04 2 SbHa + 3 ZnS04 
Zinkantimon + Schwefelsaure = Antimonwasserstoff + Zinksulfat. 

Farbloses, eigentiimlich riechendes, leicht explosives Gas, das unter 
weiBer Rauchentwicklung mit griinlichweiBer Farbe verbrennt. Kiihlt 
man die Flamme durch eine hineingehaltene Porzellanplatte ab, so scheidet 
sich das Antimon in schwarz en Flecken ab (s. Arsenige Saure). 

Von den Verbindungen des Antimons mit Sauerstoff bzw. 
Sauerstoff- Wasserstoff kommtfiir uns dasAntimonoxyd, Sb20 a, zu
weilen auch antimonige Saure HaSbOa genannt, in Betracht, jedoch nicht 
fiir sich, sondern in seinen Verbindungen (siehe Tartarus stibiatus). Es bildet 
einerseits mit Sauren SaIze, tritt so als Base auf, anderseits aber mit starken 
Basen SaIze und tritt dann als Saure auf: 

Ferner die Antimonsaure, HaSb04, auch Orthoantimonsaure 
genannt, da auch Meta- und Pyrosauren vorkommen. Es ist ein wei13es 
Pulver, das durch Vermischen des gelben, fliissigen Antimonpentachlorids 
mit kaltem Wasser entsteht. Die Salze hei13en Antimoniate. 

2 SbC15 + 8 H20 = 2 HaSb04 + 10 HCI 
Antimonpentachlorid + Wasser = Antimonsaure + Chlorwasserstoff. 
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Von den Verbindungen des Antimons mit Halogenen nur das Anti
montrichlorid oderAntimonchloriir SbOls; wahrend dasAntimon
pentachlorid, auch Antimonchlorid genannt, SbOI5, nur zur Her
stelIung der Antimonsaure gebraucht wird. Es ist eine gelbliche, an der 
Luft rauchende Fliissigkeit. 

Von den Verbindungen des Antimons mit Schwefel dagegen sowohl 
SbaSs' wie SbaS5• 

N ach weis. Die in Wasser und in Sauren IOslichen Antimonver
bindungen geben auf Zusatz von Schwefelwasserstoff einen orangeroten 
Niederschlag von Schwefelantimon, der in Schwefelammonium IOslich ist. 
In Sauren unlOsliche Verbindungen geben mit Schwefelammonium IOsIiche 
Doppelsalze, die auf Zusatz von Salzsaure einen Niederschlag von Schwefel
antimon geben. 

Verbindungen des Antimons mit Halogenen. 

t Stibium. ehloratum.. Duty-rum Antim6nii. Chlorantimon. 
Antlmontriehlorld. Antimonehloriir. Antimonbutter. Chlorure d'antimoine. 
Protoehlorure d'antlmoine. Triehlorure d'antimoine. Beurre d'antimoine. 

Antimony triehloride. 

SbCIs · 
Kommt in doppelter Form vor, entweder als halbfestes, d. h. butter

artiges Praparat von wei13licher oder schwach gelblicher Farbe als Antimon
butter, Butyrum Antimonii, oder in Losung als Liquor Stibii 
chlorati; beide Praparate sind sehr atzend und giftig. Antimonbutter 
erhalt man durch Destillation von Antimontrisulfid mit Quecksllberchlorid: 

SbaSs + 3 HgOla 2 SbOls + 3 HgS 
Antimontrisulfid + Quecksilberchlorid = Antimontrichlorid + Quecksilber-

sulfid. 
Das als Riickstand verbleibende Quecksilbersulfid wird auch Antimon
zinnober, Oinnabar Antimonii, genannt. Das butterartige, kristalIi
nische Praparat raucht an der Luft, zerfliellt alsbald, well es mit Begierde 
Feuchtigkeit aufsaugi, lost sich mit Leichtigkeit auch in Weingeist; mit viel 
kaltem Wasser vermengt, zersetzt sich die Losung zum Teil, und es falIt ein 
wei13es Pulver aus, das je nach der Menge des angewandten Wassers ver
schieden zusammengesetzt ist. Es besteht in der Hauptsache aus Anti
monoxychloriir, SbOOl. Wi,d hei13es Wasser angewendet, so entsteht eine 
Doppelverbindung von Antimonoxyd und Antimonoxychloriir, 2 SbOOI 
+ SbaOs, die £riiher nach einem italienischen Arzt Algarotto unter dem 
Namen Pulvis Aigarothii, Aigarotpulver, Verwendung in der Heil
kunde fand. Der Schmelzpunkt des Antimontrichlorids liegt bei 73°, der 
Siedepunkt bei 225°. Es ist volIstandig fliichtig. 

Die fliissige SpieIlglanzbutter wird bereitet durch Auflosen von 
feingepulvertem Antimontrisulfid in Salzsaure unter Vermeidung eines 
Oberschusses der Salzsiiure. Man erwarmt vorsichtig im Wasserbad 
und bei guter Liiftung, bis die Entwicklung von Schwefelwasserstoffgas 
aufgehOrt hat. 

SbaSa + 6 HOI 2 SbOls + 3 HaS 
Antimontrisulfid + Salzsiiure = Antimontrichlorid + Schwefelwasserstoff. 
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Die Losung wird, wenn das Priiparat kristallinisch dargestellt werden 
solI, nach dem Kliiren in eine gliiserne Retorte gebracht und der Destillation 
unterwoden. Man beobachtet das iibergehende Erzeugnis, indem man von 
Zeit zu Zeit einen Tropfen des Destillates auf eine kalte Porzellanplatte 
fallen liillt. Erstarrt dieser, so wird eine neue Vorlage vorgelegt, wiihrend das 
zuerst Dbergegangene, das alles im Antimontrisulfid etwa vorhanden ge
wesene Arsen als Chlorarsen enthiilt, fortgegossen wird. 

Anwendung. Die Antimonbutter findet als eins der schiidsten 
Atzmittel zuweilen Anwendung bei brandigen und krebsartigen Ge
schwiiren, namentlich in der Tierheilkunde. Technisch dient sie zum 
sog. Briinieren des Stahls, zum Schwarzbeizen von Zink, sowie zur Dar
stellung des Antimonoxyds und der Farblacke. 

1st mit groBer Vorsicht zu behandeln! 

Verbindungen des Antimons mit Sehwefel. 

Stibium suHuratum nigrum (crudum). Antim6nium crudum. 
Antimontrisulfid. Antimonsulfiir. Schwarzes oder granes Schwelelantimon. 
SpieBglanz. GrauspieBglanz, Antimonit. Sullure d'antimoine du commerce. 

Trisulfure ou protosullure d'antimoine. 

Sb2Sa• 

Der SpieBglanz des Handels bildet meist derbe, hiiufig schalenformige, 
sehr schwere Stiicke von grauschwarzer, metallisch gliinzender Farbe und 
strahlig-kristallinischem Gefiige. Er ist unloslich in Wasser, in Salzsiiure 
gekocht mull sich der Spiellglanz mit Hinterlassung eines sehr geringen 
Riickstandes, der hochstens 2% betragen dad, unter Entwicklung von 
Schwdelwasserstoff zu Antimontrichlorid auflosen. Er schmilzt bei 450 0 

und gibt ein fast schwarzes, abfiirbendes Pulver. Die meisten Handels
sorten enthalten Spuren von Arsen. Um ihn von Arsen zu befreien, wird 
das Pulver geschliimmt und mit verdiinntem Salmiakgeist einige 'I'age 
unter ofterem Umriihren stehengelassen, dann auf einen Spitzbeutel ge
bracht und mit Wasser nachgewaschen. Stibium sulfuratum nigrum 
laevigatum. 

Dber das Vorkommen des SpieBglanzes in der Natur siehe Abhandlung 
Stibium metallicum. Da er aber gewohnlich mit anderen Gesteinen gemengt 
gebrochen wird, trennt man ihn von diesen durch sog. Ausseigern, indem 
man durch Ausschmelzen auf Herden mit schriiger Grundfliiche oder in 
Tiegeln mit durchlOchertem Boden den Spiellglanz von der Gangart sondert. 
Er flieBt in untergestellte Gefiille ab und erstarrt dort zu den schalenformigen 
Stiicken des Handels. 

Anwendung. In der Tierheilkunde in iihnlicher Weise wie der 
Goldschwefel, sowie auch bei mangelnder FreI31ust, namentlich bei Schwei
nen. Die Gaben diiden des Arsengehaltes wegen nicht zu groB genommen 
werden; fiir Schweine 1-3 g, Rindvieh 6-10 g, Pferde 10-15 g. Ferner 
dient das schwarze Schwefelantimon zur Bereitung anderer Antimonprii
parate und als Zusatz bei bengalischen, namentlich weill en Flammen. Eine 
Mischung mit Kaliumchlorat zu diesem Zwecke dad nie durch Reiben 
im Morser, sondern muB stets mit der Hand vorgenommen werden. 
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AuBer dem schwarzen Antimontrisulfid ist noch eine rote, amorphe Art 
im Handel, Stibium sulfuratum rubeum, oxydfreier Mineral
kermes, rotes Schwefelantimon. Es wird erhalten durch plotzliches 
Abkiihlen des geschmolzenen schwarzen Schwefelantimops, gleicht in seinem 
chemischen Verhalten dem schwarz en Schwefelantimon, nur wird es schon 
beim Kochen mit Wasser unter Entwicklung von Schwefelwasserstoff 
zersetzt. 

Unter oxydhaltigem Mineralkermes oder Karthauserpulver, 
Kermes minerale, Stibium sulfuratum rubeum cum oxydo
stibico, Oxysulfure d'antimoine, Poudre des chartreux, Kermes 
mineral versteht man ein Gemisch von rotem Schwefelantimon, oxyd
freiem Mineralkermes, mit Natriumpyroantimoniat. 

Stibium suHuratum aurantiacum. SuUur stibiatum aurantiacum. 
SuHur auratum. SuHur aura tum Antim6nii. SuHur auratum 
diaphoreticum. Antimonpentasulfid. AntimonsuHid. Ftinffach Schwelel
antimon. Goldschwefel. Soufre dore d'antimoine. Pentasulfure d'antimoine. 

Golden sulphide. 

SbsSo' 
Feines, orangerotes, geruch- und geschmackloses Pulver; unloslich 

in Wasser und Weingeist, loslich in Atzkalilauge und Schwefelammon
fliissigkeit; in Salzsaure lost es sich unter Abscheidung von Schwefel und 
Entwicklung von Schwefelwasserstoff zu Antimontrichlorid. Wird es im 
Glasrohrchen erhitzt, so sublimiert Schwefel, und graues Antimontrisulfid 
bleibt zuriick. 

Bereitet wird der Goldschwefel durch Zersetzung des sog. Schlippe
schen SaIzes, des Natriumsulfantimoniats (NaaSbS4 + 9 H20) mittels 
sehr verdiinnter Schwefelsaure. In den Sulfantimoniaten ist an 
Stelle der vier Sauerstoffatome der Antimonsaure HaSbO, Schwefel getreten. 

2 NaaSbS4 + 3 lisSO, = SbSS5 + 3Na2S04 + 3 H2S 
Natriumsulf- + Schwefel- = Antimon- + Natrium- + Schwefelwasserstoff. 
antimoniat saure pentasulfid sulfat 

Der erhaltene Niederschlag von Goldschwefel wird gut ausgewaschen, 
abgepreBt und an dunklem Ort unter 25° getrocknet. Schli ppesches 
Salz erhalt man durch Kochen von Natronlauge mit Schwefel und schwarzem 
Schwefelantimon. 

Anwendung findet der Goldschwefel bei Hals- und Lungen
erkrankungen. J edoch ist seine Verwendung weit geringer geworden als 
friiher, wo die Antimonpraparate nicht arsenfrei hergestellt wurden. All· 
gemein wird angenommen, daB jene Spuren von Arsen, die sich friiher 
in allen Antimonpraparaten fanden, wesentlich zu ihrer Wirksamkeit bei
trugen. Technisch zum Vulkanisieren von Kautschuk. 

Aufbewahrung. Vor Licht und Luft geschiitzt, da andernfalls eine 
Oxydation eintritt. 

Priifung. 1. 100 ccm Wasser werden mit 1 g Goldschwefel auf 10 ccm 
eingekocht, nach dem Erkalten filtriert und das Filtrat auf 1 ccm eingedampft. 
Wird diese Fliissigkeit mit 3 ccm Zinnchloriirltisung vermischt, so darf im 
Laufe einer Stunde eine Farbung nicht eintreten. 
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Nach D.A.B. auf Abwesenheit von Arsen: Werden 0,5g Goldschwefel 
in 5 ccm rohe Salpetersaure allmahlich eingetragen und wird das Gemisch 
auf dem Wasserbade zum Trocknen eingedampft, der Ruckstand sodann 
mit 5 ccm verdiinnter Salzsaure ausgezogen, so diirfen 2 ccm des Filtrats 
mit 4 ccm Natriumhypophosphitlosung nach viertelstiindigem Erhitzen 
im siedenden Wasserbade keine dunklere Farbung annehmen. 

2. Ein g Goldschwefel mit 20 ccm Wasser geschiittelt, gibt ein Filtrat, 
das durch SilbernitratlOsung hochstens schwach wei13schillernd getriibt, aber 
nicht gebraunt werden darf; BariumnitratlOsung darf das Filtrat, das mit 
Wasser auf die fiinffache Menge gebracht ist, nicht sofort triiben (A b
wesenheit von Chlor und Schwefelsaure). 

Bismutum (metallicum). Markasita. Wismut. Bismut. Bismuth. 
Bi 208. Drei- und £unfwertig. Meist dreiwertig. 

Ein rotlichwei13es, sehr gro13blatterig kristallinisches, metallglanzendes 
Element, das so sprode ist, da13 es sich in einem Morser zu Pulver sto13en la13t 
und in der Hauptsache die Eigenscha£ten eines Metalls zeigt; so bildet es 
dreiwertige positive Kationen Bi···. Sein spezifisches Gewicht ist 9,60 bis 
9,80; es schmilzt bei 265° und erstarrt bei 240°, in der Wei13gliihhitze ver
dampft es, unter Luftzutritt verbrennt es mit blaulicher Flamme zu 
Wismutoxyd. Geschmolzenes Wismut dehnt sich beim Erstarren aus. Es ist 
leicht loslich in Salpetersaure, nur schwierig dagegen in kochender Salzsaure 
und verdunnter Schwefelsaure. Mit gewissen Metallen wie BIei und Zinn gibt 
es schon bei sehr geringen Warmegraden schmelzende, sog. leichtflussige 
Legierungen, die zu Druckstocken und als Schnellot verwendet werden. 

Sein Vorkommen ist sehr beschrankt, das Erzgebirge, Kalifornien, 
Mexiko, Chile und Bolivien liefern fast den ganzen Bedarf. Es findet sich 
gediegen und in Schwefelverbindungen als Wi s m u t g I a n z Bi2S3, K u P fer
wismutglanz 3Cu2SBi2Sa und Tetramit Bi2Te2S, sowie in der Sauer
stoffverbindung B ism it oder Wi s m u t 0 c k e r Bi20 3 und wird durch 
Ausseigern, Ausschmelzen bei geringeren Warmegraden auf schragliegenden 
Rosten der wismuthaltigen Erze, auch der Kupfer- und Silberkiese, 
gewonnen, doch enthalt das Wismut des Handels, bis zu 5% Verunreini
gungen mit anderen Metallen, namentlich Eisen, Blei, Arsen. Es wird hier
von durch Umschmelzen mit etwas Kali- und Natronsalpeter befreit. Fur 
die Darstellung einzelner Wismutsalze ist ubrigens eine solche Reinigung nicht 
notwendig. Oder die Erze werden der Verhuttung unterworfen. Man mischt 
sie, nachdem sie gerostet sind, mit' Kohle, Eisen und Zuschlag und schmilzt 
sie in £euerfesten Tongefa13en. Das Wismut scheidet sich ab und wird, da 
es erst spater erstarrt als die iibrige Masse, nachdem diese erstarrt ist, noch 
£lussig abgelassen und, wenn notig, durch Ausseigern gereinigt. Au13er zu 
Druckstocken und leichtflussigen Legierungen £indet es zur Herstel1ung von 
Porzellan und Glas Verwendung, sowie als Kontaktstoff. Von den zahlreichen 
Wismutverbindungen und -salzen hat besonders das Bismutum subnitricum 
eine gro13ere Bedeutung, die anderen, die organischen Verbindungen des 
Wismuts inbegriffen, seien daher nur mehr oder weniger kurz erwahnt. 

N ach weis. Aus Wismutverbindungen falIt Schwefelwasserstoff oder 
Natriumsulfid braunschwarzes Wismutsulfid Bi2Sa aus. 

Jodkalium taUt braunlichrotes Wismutjodid BiJ3 aus. 
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Bismutum chloratum, ButYrum Bismuti BiCla, Wismutchloriir, Wis
mutcWorid, Chlorwismut, Trichlorure de bismuth, Beurre de bismuth, 
eine weiBe, undurchsichtige, schmelzbare Masse; mit Wasser zusammen
gebracht, geht sie iiber in 

Bismutum oxychloratum, Wismutoxychlorid, basisch Chlorwismut, 
BiOCI, auch Bis m u t ylchlorid genannt, Oxychlorure de bismuth, da 
die in allen basischen Wismutsalzen vorkommende einwertige Gruppe BiO 
Bism utyl genannt wird. Wismutoxychlorid findet als Zusatz zu Schminken 
Verwendung. 

Bismutum bromatum, Wismutbromid, Wismutbromiir, Bromure de 
bismuth BiBra gelbe, an der Luft zerflieBende, in Ather lOsliche Kristalle. 

t Bismutum jodatum, Wismutjodid, Wismutjodiir, Iodure de bismuth 
BiJ3 griine oder graubraune, metallgliinzende Bliittchen, mit Wasser ge
kocht, gehen sie iiber in 

t Bismutum oxyjodatum, Wismutoxyjodid, Oxyiodure de bismuth 
BiOJ ein ziegelrotes oder briiunlichrotes, in Wasser unlOsliches Pulver, das 
als antiseptisches Mittel verwendet wird. 

Bismutum oxydatum hydratum, Bi(OH)a Wismutoxydhydrat Oxyde 
de bismuth hydrate. Zur Darstellung werden 12,2 Wismutnitrat mit 10,0 Atz
ammonfliissigkeit und 15,0 Wasser einige Zeit digeriert, dann filtriert und 
ausgewaschen; es ist ein weiBes, in Wasser unlosliches Pulver und dient am 
besten in noch feuchtem Zustande zur Darstellung anderer Wismutsalze. 

Bismutum carb6nicum (BiO)2COa + 1/2 H20. Kohlensaures Wismut
oxyd. Wismutkarbonat. Carbonate de bismuth. Bismuthi Carbonas. Ein 
weiBes, schweres, geruch- und geschmackloses, hOchst feinkristallinisches 
Pulver, unloslich in Wasser und in Kaliumhydroxyd, beim Dbergie.13en 
mit Siiuren aufbrausend. Wird dargestellt durch die Umsetzung einer 
Losung von Wismutnitrat mit Ammonkarbonat. 

Bismutum subcarbonicum. Basisches Wismutkarbonat. Ein weiBes 
bis gelblichwei13es, geruch- und geschmackloses, in Wasser unlosliches Pulver, 
das mit Wasser vermengt auf Zusatz von etwas N atriumsulfidlosung schwarz
braun wird. 

**Bismutum lacticum. Milchsaures Wismutoxyd. Wismutlaktat. 
Lactate de bismuth. Wei13es, geruch- und geschmackloses, in Wasser 
schwer lOsliches Pulver; dargestellt durch Sattigen von Wismutoxydhydrat 
durch Milchsiiure und Eindampfen des Filtrats bis zur Trockne. 

**Bismutum valerianicum. Valeriansaures Wismutoxyd. Baldrian
saures Wismutoxyd. Wismutvalerianat. VaIerianate de bismuth. Bismuthi 
Valerianas. Schweres, weilles, schwach nach Baldriansiiure riechendes, in 
Wasser unlosliches Pulver. Es wird dargestellt durch liingere Digestion 
von Wismutoxydhydrat mit der berechneten Menge Valeriansiiure in Ver
diinnung mit Wasser. Der Niederschlag wird ausgewaschen und bei sehr 
gelinder Wiirme getrocknet. 

**Bismutum tribromphen6licum. Tribromphenolwismut. Xeroform. 
Tribromphenate de bismuth. Xeroforme. Gelbes, geruch- und geschmack
loses Pulver, das in Wasser und Weingeist fast unlOslich ist. Enthiilt min
destens 44,9% Wismut. 

Wird innerlich und iiuBerlich gleich dem Wismutsubnitrat als J odo
form ersatz angewendet. Dient zur Herstellung der Xeroformgaze. 
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Bismutum bitannicum. Wismutbitannat. Tannismut. Braunliches, 
sauerlich schmeckendes Pulver, in Wasser fast unliislich. Enthalt etwa 
17,9% Wismut. 

An wen dun g. Innerlich gegen Durchfall. 

Bismutum subnitricum. Bismutum nitricum basicum. B. nitric. 
praecipitatum. Magisterium Bismuti. Album hisplmicum. Wismut
subnitrat. Basisch salpetersaures Wismutoxyd. Baslsch-Wismutnltrat. Perl
weiB. Blanc de perles. Sousazotate de bismuth. Sous-nitrate de bismuth. 

Magistere de bismuth. Bismuthl subnitras. 
ReinweiJ3es, nicht sem schweres, geruch- und geschmackloses, fein

kristallinisches, in Wasser unlosliches Pulver; bei etwa 100° verliert es sein 
Kristallwasser, spater schmilzt es unter Zersetzung. 

Seine chemische Zusammensetzung ist keine ganz konstante, nicht 
immer genau dieselbe; der Wismutoxydgehalt Bi20 3 schwankt beim Gliihen 
des SaIzes zwischen 79-82%. Dargestellt wird es nach dem Deutschen 
Arzneibuch, indem zuerst durch heiJ3es Auflosen von grob gepulvertem 
Wismut in roher Salpetersaure kristallisiertes neutrales Wismut
nitrat, Bis m utum nitricum, hergestellt wird. 

2 Bi + 8 HN03 2 Bi(NOa)a + 2 NO + 4140 
Wismut + Salpetersaure = neutralesWismutnitrat + Stickoxyd + Wasser. 
Von diesen Kristallen wird 1 Teil mit 4 Teilen Wasser fein zerrieben und 
dann in 21 Teile kochendes Wasser eingetragen. Durch das Eintragen in 
Wasser erleidet das neutrale Wismutnitrat, das sich nur teilweise in Wasser 
lOst, eine Zersetzung, es spaltet sich Salpetersaure ab unter Bildung von 
Basisch-Wismutnitrat von wechselnder Zusammensetzung, je nachdem die 
Menge und der Warmegrad des zur Fallung benutzten Wassers wechseln 
und je nachdem das ausgeschiedene SaIz langere oder kiirzere Zeit mit der 
salpetersaurehaltigen Fliissigkeit in Beriihrung bleibt. Es diirfte im wesent
lichen anzusehen sein als ein Gemenge von: (BiON03 + H20) und (BiONOa + 
BiOOH). Der entstehende Niederschlag wird moglichst bald von der iiber
stehenden klaren Fliissigkeit getrennt, ausgewaschen und bei 30° getrocknet. 

A n we nd u ng. In der Heilkunde wird das Wismutsubnitrat, gleich 
allen iibrigen Wismutsalzen, gegen allerlei Leiden des Magens und der Ein
geweide, namentlich auch gegen Brechdurchfall, Cholera, Magenkrampfe usw. 
angewendet; auJ3erlich gegen Brandwunden und schlecht heilende Geschwiire; 
technisch findet es, namentlich in Frankreich aIs Blanc de perles vieHach 
zur Bereitung weiBer Schminke Verwendung. Ferner als Haarfiirbemittel 
und gegen Sommersprossen. AuJ3erdem in der Tonwarenherstellung, Kera
mik ffir gliinzende Oberziige, fiir Glasuren und zu selbstleuchtenden Farben. 
Werden Wismutverbindungen innerlich angewendet, so farben sich die 
Abgiinge durch Wismutsulfid dunkel. 

Priifung nach D.A.B. 
1. Bei 120° verliere es 3-5 von 100 Gewichtsteilen und hinterlasse 

beim Gliihen, unter Entwicklung gelbroter Diimpfe, auf 100 Teile 79 bis 
82 Teile Wismutoxyd. 

2. 0,2 g basisches Wismutnitrat IOsen sich bei Zimmerwarme in 10 ccm 
verdiinnter Schwefelsiiure ohne Entwicklung von K 0 hie n s ii u r e klar 
auf, sonst sind Blei, Barium, Kalzium vorhanden. Ein Teil dieser Losung, 
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mit iiberschiissiger Ammoniakfliissigkeit versetzt, gebe em farbloses Fil
trat. Bei Kupfergehalt wiirde es blau sein. 

3. Wird 1 g basisches Wismutnitrat bis zum AufhOren der Dampfbildung 
erhitzt, nach dem Erkalten zerrieben, in wenig Salzsaure ge16st und mit 
3 ccm Zinnchloriir16sung gemischt, so darf im Lauf einer Stunde eine 
Farbung nicht eintreten (A r sen). 

4. 0,5 g, in 5 ccm Salpetersaure ge16st, geben eine klare Fliissigkeit, 
die, mit 0,5 ccm Silbernitrat16sung versetzt, hOchstens wei13schillernd 
getriibt (Salzsaure) sowie durch 0,5 ccm einer mit der gleichen Gewichts
menge Wasser verdiinnten Bariumnitrat16sung innerhalb 3 Minuten nicht 
verandert werde (S u If at). 

** Bismutum subgallicum. Wismutsubgallat. Basisches Wismutgallat. 
Dermatol. Gallate basique de bismuth. Sous-gallate de bismuth. 

C6H2(OH)3C02(BiO) + H20. 
Es stellt ein feines, geruch- und geschmackloses, zitronengelbes Pulver 

dar, das, in gleicher Weise wie das Jodoform angewandt, vor diesem den 
Vorzug der Ungiftigkeit hat. In Wasser, Weingeist oder Ather ist es voll
standig un16slich und solI bei seiner Anwendung keinerlei schadliche Neben
wirkungen zeigen. 

Darstellung. Man lost neutrales Wismutnitrat in Essigsaure, ver
diinnt die Losung mit Wasser und fiigt unter Umriihren eine noch warme 
Losung von Gallussaure in Wasser hinzu. Der entstehende Niederschlag 
wird so lange mit Wasser ausgewaschen, bis das Ablaufende nicht mehr 
sauer reagiert und keine Reaktion auf Salpetersaure mehr gibt. 

A n we nd u ng. Da Dermatol austrocknend wirkt, ist es ein Bestandteil 
von Streupulvern, wird auch auf Dermatolgaze verarbeitet, indem man das 
Pulver auf einer abgewogenen Menge Gaze durch Aufstreuen fein verteilt. 
Innerlich wirkt es gegen Durchfalle. 

N ach weis. SchiitteltmanO,lg basisches Wismutgallat mit 5ccm Wasser 
und 1 ccm Natriumsulfid16sung, so entsteht ein braunschwarzer Niederschlag 
von Wismutsulfid. Filtriert man die Fliissigkeit und fiigt ihr einige 
Tropfen verdiinnter Eisenchloridfliissigkeit zu, so farbt sie sich infolge 
der Gallussaure blauschwarz. 

**t Bismutum oxyjodogallicum. Jodwismutgallat. Wismutoxyjodid
gallate Airol. Oxyiodogallate de bismuth. 

C6H2(OH)3COOBi(OH)J. 
Ein graugriines, in Wasser, Ather und Weingei5t unlosliches, aber in 

warmer verdiinnter Salzsaure 16sliches Pulver, das an feuchter Luft oder 
mit Wasser gekocht rot wird. Man gewinnt es durch Erwarmen von Wis
mutsubgallat, Dermatol, mit J odwasserstoffsaure oder durch Erwarmen von 
frisch gefalltem rotem Wismutoxyjodid BiOJ mit Gallussaure. Es wirkt 
stark keimwidrig, antiseptisch und findet deshalb Verwendung zu Streu
pulvern und V er bandsto££en. 

Vanadinum. Vanadin. 
V 51,0. Drei-, vier und fiinfwertig. 

Der Name Vanadin kommt von dem Beinamen Vanadis der Gottin 
Freya. Vanadin findet sich nur in vanadinsauren Verbindungen, und zwar mit 
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Blei im Vanadinit 3 Pb3(V04)2 + PbC~ und Dechenit Pb(VOS)2' mit 
Kupfer im Vol b 0 r t hi t und anderen. Es ist ein hellgraues, feinkristallinisches 
Pulver, das man durch GUihen von Vanadinchlorid in Wassersto££gas her
stellt. Mit Sauersto££ vereinigt es sich zu Oxyden, deren Zusammensetzung 
denen des Sticksto££s entspricht. Von Siiuren unterscheidet man die Meta
vanadinsiiure HVOs goldgelbe Bliittchen, die Pyrovanadinsiiure 
H4V20 7 ein braunrotes Pulver und eine in Salzen bekannte Ortho
vanadinsiiure HaV04• Die Vanadinsiiuren finden in der Farberei Ver
wendung. Die SaIze hei.Ben Vanadinate. Von Salzen ist das wichtigste das 
Ammoniummetavanadinat, Ammonium vanadinicum, das in 
der Photographie und Teerlarbenbereitung, als schwarze Holzbeize, zur 
Herstellung von unauslOschlichen Tinten, in der Glasbereitung, um dem 
Glase die Eigenschaft zu geben, ultraviolettes Licht zu absorbieren, und 
in der Baumwolldruckerei Verwendung findet. Es ist ein wei.Bes, kristal
linisches Pulver. 

N ach weis. Die angesiiuerte Losung, mit Wasserstoffsuperoxydlosung 
und Ather vermischt, fiirbt den Ather dunkelrot. 

Tantalum. Tantal. Tantale. 
Ta 181,5 Drei- und fiin£wertig. 

Das Tantal findet sich meist mit dem Element Nio b - Nb = 93,5 
zusammen als tantalsaure und niobsaure Salze im Tantalit, Niobit, 
Yttrotantalit und anderen. 

Die Oxydverbindung T~05' Tantalsiiureanhydrid, ist ein wei.Bes, 
erhitzt gelb werdendes, aber nicht schmelzendes Pulver, das in Wasser 
und Siiuren unloslich ist. 

Tantal findet in der Elektrotechnik zu Gliihlampen Verwendung. 

Borum. Bor. Bore. Boron. 
B 11. Dreiwertig. 

Bor kommt nicht frei vor, sondern in der Borsiiure und ihren Salzen, 
im Tinkal oder dem natiirlichen Borax (Na2B40 7 + 10 HsO) , im Borazi t 
(2 MgaBs015 + MgCI2) , Sta.Bfurtit (2 MgaBs015 + MgCl2 + Ha0), Borkalk 
auchB oroka lz i toderDat oli thgenannt (2CaB40 7 + NasB407 + 18H20), 
dem Pandermit oder Kalziumborat und anderen. Man kennt zwei Formen 
des Bors, amorphes und kristallisiertes Bor. Das amorphe ist ein dunkel
griinlich-braunes Pulver, das, an der Luft erhitzt, zu Borsiiureanhydrid ver
brennt. Das kristallisierte Bor bildet mit Kohlensto££ verunreinigte, harte, 
stark lichtbrechende Kristalle - Bordiamanten -, die, an der Luft 
gegliiht, sich nicht veriindern. 

Von den Verbindungen des Bors kommt nur die Borsiiure teils fiir sich, 
teils in Verbindungen mit Basen fiir uns in Betracht. 

, 
Acidum bOricum oder boracicum. Borsiiure. Sedativsalz. Acide 

borique. Boric acid. 
Krista1linisch H3B03 B 0 r s au r e h y d rat; Molekulargewicht 62,0; 

wasserfrei B20 S Borsiiureanhydrid, Bortrioxyd. 
Die kristallinische Borsaure, Borsiiurehydrat, bildet kleine, schup

pige, etwas fettig anzufiihlende, seidengliinzende Kristalle, wird jedoch auch 
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durch gestorte Kristallisation und spateres Schleudern fast pulverformig 
hergestellt. Sie ist vollstandig geruchios und von schwach saurem Ges~hmack. 
Loslich in 25 Teilen Wasser von 15°, in 22 Teilen von 20°, in 3 Teilen 
kochendem Wasser, in 25 Teilen Weingeist und in 5 Teilen Glyzerin. Die 
Borsaure ist eine dreibasische Saure 

ihre Saize heiBen B 0 rat e. 

/ OH 
B-OH, 

"'-OH 

Zwischen 70°-100° verliert die kristallisierte Borsiiure 1 Mol. Wasser, 
sie wird zu Met abo r s a u r e HB02 (HaBOa = HB02 + ~O), langere 
Zeit auf 140°-160° erhitzt, schmilzt sie zu einer glasartigen Masse, zu 
Pyro- oder Tetraborsaure H2B,07' (4H3B03 = ~B407 + 5 H20). 
In der Rotgliihhitze verliert sie den ganzen Wassergehalt und wird zu 

Abb. 549. Borsauregewinnung. 

Borsaureanhydrid oder Bortrioxyd. Diese wasserfreie Borsaure 
B20 3, das Borsaureanhydrid ist eine starke, rue kristallinische eine 
schwache Saure; wahrend rue Ietztere mit ihren Losungen verdampft, 
verfliichtigt sich das Anhydrid erst bei starkster WeiBgliihhitze und \<:ann 
infolgedessen die starksten Sauren aus ihren Verbindungen verdrangen. 
Es ist eine farblose, durchsichtige Masse. 

Dber das Vorkommen der Borsaure in der Natur siehe Borax. Ge
wonnen wird die Borsaure in ziemlich bedeutenden Mengen, allerdings nicht 
rein, in Toskana, aus den sog. Borsaurelagunen, kleinen Teichen. Die 
Borsaure steigt mit Wasserdampfen, den Suffioni, Fumarolen aus Erd
spaiten auf; diese borsaurehaitigen Wasserdampfe verdichtet man, indem 
man sie in gema uerte Wasser becken a und b Ieitet, a us denen die Borsa ure dann 
durch Verdunsten des Wassers in treppenformig angelegten Bleipfannen c 
gewonnen wird (Abb. 549). Auch findet sie sich an den Kraterwanden auf 
der Insel Volcano. Die italienische natiirliche Borsaure ist iibrigens schwer zu 
reinigen; wo es auf unbedingte Reinheit ankommt, stellt man sie durch Zer
setzung von kiinstlichen oder natiirlichen Boraten her, z. B. von Pandermit, 
Borax oder Borokalzit mit Salzsaure. 
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Um kristallinisehe Borsaure leiehter in Pulverform iiberzufiihren, be
feuehtet man sie zweekmaBig mit Ather oder Weingeist und verdunstet 
naeh dem Pulvern die Fliissigkeiten dureh Erwarmen des Morsers im 
Wasserbade. 

A n we nd u ng. Zuweilen innerlieh in Gaben von 0,25 g, vor aHem als 
keimwidriges, antiseptisehes Mittel zu Gurgel- und Mundwassern, Verband
stoffen usw. Teehniseh findet sie, gleieh dem Borax, Verwendung als Erhal
tungsmittel, Konservierungsmittel. Fiir Nahrungsmittel ist sie als Er
haltungsmittel verboten worden. Endlich benutzt man sie auch bei der 
Darstellung von Schmelziiberziigen (Glasuren, Emaillen), zum Farben des 
Goldes. Zum Durehtranken der Dochte fiir Kerzen usw. 

N a c h wei s. 1. Die weingeistige Losung, oder eine Losung in Methyl
alkohol, brennt mit griiner Flamme. 

2. Die wasserige Losung (1 + 49), mit Salzsaure versetzt, farbt Kurkuma
papier naeh dem Troeknen braunrot, mit Salmiakgeist geht die braunrote 
Farbung in Griinschwarz iiber. 

Priifung n. D.A.B.: 
Die wasserige Losung (1 + 49) darf 
1. weder dureh N atriumsulfidlOsung (S e h w e r met a II s a I z e) noeh 
2. durch Bariumnitrat- (Sch wefelsaure), 
3. Silbernitrat (Chlorverbindungen), 
4. naeh Zusatz von Ammoniakfliissigkeit, durch NatriumphosphatlOsung 

(K a I z i u m - oder Mag n e s i u m v e r bin dun g e n) verandert werden. 
5. N aeh Zusatz einiger Tropfen Salzsaure darf die Losung dureh 0,5 cem 

Kaliumferrozyanidlosung (1 + 49) nieht sofort geblaut werden (Eisen). 
Die trberborsaure, die Perborsaure, Aeidum perb6ricum 

H3BO, oder HBOs entsteht dureh Einwirkung von Wasserstoffsuperoxyd 
auf Borate, sie gibt leieht Sauerstoff abo Die Salze hei13en Perborate . 

.A.cidum 8septinicum. 
Unter diesem Namen wird eine Losung von 5 g Borsaure in 1000 g 

Wasserstoffsuperoxydlosung mit oder ohne Zusatz von etwa 3 g Salizyl
saure in den Handel gebraeht. 

SolI als keimwidriges Mittel, als Antiseptikum dienen. 

Gruppe des Kohlenstoffs und des Siliziums. 
Beide Elemente sind vierwertig. Die Verbindungen des Kohlenstoffs 

sind so mannigfaltig, daB sie den besonderen Teil der Chemie bilden, den 
man organische Chemie nennt. Einige einfachere Verbindungen wie die 
des Sauerstoffs und des Sehwefels mit Kohlensto£f pflegt man jedoch in 
der anorganisehen Chemie zu behandeln. 

Kohlenstoff. Carb6neum. Carbone. Carbon. 
C 12,00 Vierwertig. 

Die mehr oder minder reinen Kohlenstoffe, welehe als schwarze 
Farben benutzt werden, sollen bei dem Absehnitte Farben ihre Besprechung 
finden. 
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Kohlenstoff kommt in der Natur sehr verbreitet vor, und zwar kristal
lisiert als Diamant und Graphit (s. Plumbago), amorph als Kohle. Die 
braunschwarzen Diamanten bezeichnet man als K arb 0 n soder K arb o
nate und verwendet sie zum Bohren, wo Stahl versagt oder zum Glatten 
von Karborundum- und Schmirgelschleifscheiben und Walzen. Gering
wertigere weiBe Diamanten, die nicht zu Schmuckdiamanten geschliffen 
werden konnen, dienen ebenfalls als Borts an Stelle der Karbons. Die 
geringwertigsten Borts, die StoBborts werden zu feinem Pulver ge
mahlen, und zum Schleifen von Diamanten benutzt. D i a man t s p lit t e r 
verwendet man zum Zerschneiden von Glas. Nach Forschungen von 
Scherrer und Debye und Nachweis mittels Rontgenstrahlen ist aber 
auch die Kohle nicht amorph, sondern graphitiihnlich. Gebunden findet 
er sich in dem Kohlendioxyd, Kohlensaureanhydrid, ferner mit Wasser

. stoff in den Erdolen und als wesentlicher Bestandteil alIer Tier- und 
PfIanzenstoffe sowie der fossilen Reste dieser, der Braun- und Stein
kohlen und des Torfes. Tod enthiilt bis zu 60% Kohlenstoff. Er 
entsteht noch heute aus den Torfmoosen. Braunkohle enthiilt bis 
zu 75% Kohlenstoff, sie ist aus untergegangenen Waldern entstanden, 
die aIteste heiBt Glanzkohle oder Gagat. Steinkohlen sind das 
Verkohlungsergebnis riesiger Baumfarne. Ihre Entstehung liegt viel weiter 
zuriick als die der Braunkohlen. Sie enthalten bis zu 90% Kohlenstoff. 
Die alteste Kohle ist Anthrazit mit einem Gehalt bis zu 95% 
Kohlenstoff. 

Wenn Pflanzen- oder Tierstoffe bei beschranktem Luftzutritt erhitzt 
werden, so entweichen brennbare Gase, Leuchtgas, und Kohle Holz-, 
Knochen-, Fleisch-, Blutkohle bleiben zuriick. Die Holzkohle, entstanden 
durch unvolIstandige Verbrennung von Holz unter AbschluJ3 der Luft, findet, 
nochmals in einem geschlossenen GefaB erhitzt, bis keine Dampfe mehr sich 
zeigen, und wieder abgekiihlt, im gepulverten Zustande, gewohnlich mit 
Carbo Tiliae, Lindenholzkohle bezeichnet, Verwendung zu Zahn
pulvern u. a. m. AuJ3erdem bereitet man daraus die Gliihkohle. Man 
vermischt Holzkohlepulver mit Pflanzenleim, den man aus Kartoffel
starke und Natronlauge erhiilt, unter Zusatz von etwa 3% Kaliumnitrat 
und preBt in Stangenform. Die durchlassige, porige Kohle, die Knochen
kohle, Tierkohle, Ebur ustum, nimmt infolge ihrer Adsorptions
k r aft, d. h. der Fahigkeit gewisse Stoffe auf sich in groBer Menge 
niederzuschlagen, aus Fliissigkeiten manche Farbstoffe, auch riechende und 
faulende Stoffe und Bakterienkeime auf und dient deshalb zum Ent
farben von Zuckersirup, zum Entfuseln des Rohspiritus usw. Unter der 
Bezeichnung Tierkohle, Carbo animalis, ist jetzt aber Blutkohle, 
Carbo Sanguinis, zu verstehen, die in groBen Mengen innerlich bei 
Darmerkrankungen oder bei Vergiftungen, z. B. mit Quecksilber odltr Blei, 
angewendet wird und fiir diese Zwecke vollstandig chemisch rein sein 
muJ3. In der Luft oder reinem Sauerstoff verbrennt Kohle. Die Haupt
verbindung des Kohlenstoffes mit Sauerstoff ist Kohlendioxyd, CO2, 

Kohlensaureanhydrid, oft kurz Kohlensaure genannt. Sie findet 
sich in der Luft, stromt in groBer Menge aus der Erde, z. B. in der Hunds
grotte bei Neapel, ist oft von Quellwasser aufgenommen, wird von Me:tl.schen 
und Tieren aus- und von Pflanzen eingeatmet, bildet an Kalk gebunden 
als Kalkstein, Kalkspat, Kreide, Marmor machtige Lager und ganze Ge-
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birge und wird dargestellt durch vollstandiges Verbrennen von Kohle oder 
durch Dbergie.6en von Marmor mit SaIzsaure, 

OaOOa + 2 HOI OaO~ + 002 + ~O 
Kalziumkarbonat + Salzsaure = KaIziumchlorid + Kohlendioxyd+ Wasser. 

Weitere Darstellungsweisen s. Mineral'llJiiBseT S.672. Kohlensaureanhydrid 
ist ein farbloses Gas von schwach sauerlichem Geruch und Geschmack, 
schwerer als Luft, spezifisches Gewicht 1,53, erstickt die Flamme, wirkt, 'in 
gro.6eren Mengen eingeatmet, giftig, la.6t sich durch Druck und KiUte, bei 00 

und 36 Atmospharen oder bei gewohnlichem Warmegrade bei 60 Atmo
spharendruck, aber nicht bei mehr als 32,5 0 verdichten zu einer Flussig
keit, die in Stahlzylindern in den Handel kommt. Wird flussige Kohlen
saure an der Luft verdunstet, so erzeugt sie eine Verdunstungskiilte von 
fast _800 und wird zu einer schneeartigen Masse. Kohlensaureanhydrid wird' 
von Wasser, namentlich unter Druck und bei niederen Warmegraden, reich
lich 'aufgenommen (kohlensaures Wasser, Schaumweine). Diese Losung ist 
sehr schwach sauer. Das Saurehydrat HsOOa, in freiem Zustande nicht 
bekannt, ist zweibasisch. So bildet die Saure neutrale und saure Salze. Die 
SaIze hei.6en Karbonate bzw. Bikarbonate oder saure Karbonate. 
In den Salzen dissoziiert die Kohlensaure nur schwach, so ist sie eine sehr 
schwache Saure. Die Dberkohlensaure oder Perkohlensaure H2020& 
kommt in freiem Zustande nicht vor, sondern nur in den Salzen, den Per
karbonaten, die man erhalt durch Elektrolyse der Karbonate, und zwar 
besonders der Alkalikarbonate. 

Nachweis. Kalkwasser wird durch Zutritt von 002 getrubt, infolge 
Bildung von unloslichem Kalziumkarbonat. 

Wenn Kohle bei nicht hinreichendem Luftzutritt verbrennt, oder 
wenn Kohlendioxyd mit gluhenden Kohlen in Beruhrung kommt und 002 
reduziert wird, entsteht Kohlenoxydgas, auch Kohlenmonoxydgas 
genannt, 00, farblos, geruchlos, brennbar, sehr giftig. Fuhrt zu Unglucks
fallen durch zu frUhzeitiges Schlie.6en der Ofenklappen oder durch Einatmen 
von Leuchtgas. Ein Gemisch von Kohlenoxydgas und Wasserstoff wird 
als Wassergas bezeichnet, mit Kohlenwasserstoffen gemischt, und auch 
zur Beleuchtung benutzt. Generatorgas, ein Gemenge von Kohlenoxyd
gas und Stickstoff, dient zum Heizen. 

La.6t man Ohlor bei Sonnenlicht auf Kohlenoxydgas einwirken, so 
entsteht Kohlenoxychlorid, Karboxylchlorid oder Phosgen, 00012, 

ein farbloses, erstickend riechendes Gas, das wahrend des Weltkrieges in 
gro.6en Mengen zur Fiillung von Gasbomben benutzt worden ist. 

Wird Kohle unter Anwendung von Katalysatoren, z. B. Eisenoxyd bei 
hohem Druck und Erwarmung, Wasserstoff angelagert, so wird die K 0 hIe 
verfl'ussigt, d. h. sie wird in Kohlenwasserstoffe iibergefiihrt. 

Sa uggas zum Treiben von Motoren ist ein Gemisch von Kohlenoxyd
gas, Stickstoff, Wasserstoff und kleinen Mengen Kohlendioxyd und Methan. 

Die Verbindung des Kohlenstoffes mit Stickstoff ON wird als 
Zyangruppe (Oy) bezeichnet und verhalt sich wie ein Element, und 
zwar wie die Halogene. Sie gibt wie diese eine Wasserstoffsaure 
HON oder HOy Zyanwasserstoffsaure oder Blausaure, Acid. 
hydrocyanicum, deren SaIze Zyaniire und Zyanide genannt werden 
(s. Kalium cyanatum). 



Gruppe des KohleDlltoffs und des Siliziums. 753 

N ach weis. Setzt man zu einer Blausiiure enthaltenden Fliissigkeit 
etwas Eisenoxyduloxydlosung und hierauf Natronlauge in geringem Uber
schusse, so entsteht ein schmutziger Niederschlag, der sich in verdiinnter 
SaIzsaure unter Hinterlassung von Berlinerblau auflOst. 

Die Verbindung des Zyans mit Schwefel (ONS) wird Rhodan 
oder Sulfozyan genannt. Es ist der Rest der Sulfozyansaure oder 
T h i 0 z y. a n s a u r e (HONS), die sich nicht von der Zyanwasserstoffsaure 
ableitet, sondern von der Zyansaure (HONO), indem das Sauerstoffatom 
durch ein Schwefelatom ersetzt ist. Durch Ersetzen des Wasserstof£es der 
Saure durch Metalle entstehen die SaIze, die Rhodanverbindungen, die 
als Rhodanide, Rhodanate, Thiozyanate oder Sulfozyanate be
zeichnet werden. Von £riiher her, wo man der Ansicht war, daB sich die 
Rhodanverbindungen von der Zyanwasserstoffsaure ableiten, stammen noch 
die alten Bezeichnungen Rhodanwasserstoffsiiure und Sulfozyan
wasserstoffsaure und so auch die alte Bezeichnung Rhodanide. Die 
zahllosen Verbindungen des Kohlenstoffs mit WasserstofI, Stickstoff und 
anderen Elementen, die fast ohne Ausnahme Erzeugnisse des pflanzlichen 
oder tierischen Lebens sind, finden ihre Einreihung in der II. Abteilung 
der Ohemikalienkunde. 

Graphit oder Plumbago. 
RelBblel. Bleigianz. Wasserblei. Pottlot. Ofenschwiirze. Graphite. 

Mine de piomb. Crayon de mine. Black lead. 
Der Graphit, dessen Name von dem griechischen Wort graphein 

= schreiben abgeleitet ist, und der in vollkommen reinem Zustand aus einer 
kristallinischen Art des Kohlenstoffes besteht, findet sich mehr oder weniger 
unrein, 70-96% reinenKohlensto£f enthaltend, in den Spalten des Urgesteins, 
des Granits, Gneis, Porphyrs usw. an verschiedenen Punkten der Erde. 
Kiinstlich bildet er sich hiiufig beim HochofenprozeB aIs Retortengraphit, 
Hochofengraphit, oder wenn Anthrazit mit Kalk, Kieselsaure und Ton
erde im elektrischen Of en bei groBer Hitze gegliiht wird. Geringwertige Sorten 
finden sich z. B. in Bohmen, bei Passau, vor allem zwischen Pfaffenreuth 
und Kropfmiihl, in der Friinkischen Schweiz bei Wunsiedel, im Odenwald 
usw.; sehr reine Sorten in England, Sibirien, Brasilien, Mexiko, Spanien, 
auf Oeylon, und zwar hier hiiufig in schanen groBen Kristallen, und 
auf Gronland und Madagaskar. Die Welterzeugung schatzt man auf 
140000 Tonnen. Die Beimengungen, welche neben reinem Kohlenstoff 
in dem Graphit enthalten sind, sind Kieselsaure, Eisenoxyd, Mangan, 
Kalk, Tonerde, Wasser. Der Graphit ist seltener kornig, gewohnlich 
blattrig, kristallinisch, blauschwarz, von lebhaftem Wismutglanz. Er farbt 
stark ab, fiihlt sich schliipfrig, fettig an und ist fast unverbrennlich. Er 
ist ein guter Leiter der Wiirme und der Elektrizitiit und wird von den 
meisten chemischen Agenzien, chemisch wirksamen Stoffen, nicht ange
griffen. Kocht man ihn mit einem Gemische von Salpetersaure (spezifisches 
Gewicht 1,420), Schwefelsiiure und Kaliumchlorat, so geht er in Gra phit
saure CU H40 6 und Mellithsaure, Honigsteinsaure 06 (OOOH)s 
iiber. Die Mellithsaure findet sich als mellithsaures Aluminium, als 
wachsgelbliches Mineral, als Honigstein in der Natur. 

An wen dun g. In seinen reinsten Sorten zur Herstellung der B lei
stifte. In £riiheren Zeiten benutzte man zum Schreiben Bleistangen, 

BuchheiBter·Ottersbach. I. 16. Aufl. 48 
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hiervon ist die Benennung Bleistifte beibehalten. Fiir Bleistifte war 
namentlich der Graphit der Grafschaft Cumberland in England ge
schatzt; doch sind die dortigen Gruben nahezu erschOpft. An deren 
Stelle sind die sibirischen Sorten getreten, da der sehr reine Ceylon
graphit wegen seines gro.13blatterigen Gefiiges nicht zur Bleistiftherstellung 
geeignet ist. Auch die Provinz Minas Geraes in Brasilien liefert gute Sorten. 
Die geringeren, mehr erdigen Arten dienen als Of en schwarze, ferner zur 
Herstellung feuerfester Schmelztiegel, sog. Passauer Tiegel, sowie auch bei 
Maschinenlagern, um die Reibung zu vermindern, ferner auch um SchmierOle 
zu strecken und leichte Mineralole, die wenig oder gar keine Schmierfahigkeit 
haben, fiir Schmierzwecke verwendbar zu machen. Hierzu diirfen aber nur 
reine Sorten, am besten der kiinstliche Graphit, und zwar nur in staub
feiner Form verwendet und dem Schmierol nur 1 % Graphit zugesetzt 
werden. Den besten und schonsten Ofenglanz liefert die gepulverte 
Ceylonsorte. Graphit wird auch zum Polieren des SchieBpulvers, des 
Schwarzpulvers und als Dberzug der Gipsformen in der Galvanoplastik ver
wendet, der kiinstliche Graphit zur Herstellung der Kohlenstifte fiir die 
Elektrotechnik. 

Um Bleistifte aus Graphit herzustellen, wird der Graphit von 
seinen Verunreinigungen so sorgfaltig wie moglich befreit, er wird r a f f i -
nie rt, und darauf in groBen Kufen mit Wasser verriihrt, das durch ein
geleiteten Dampf erhitzt wird. Die bestandig in Bewegung gehaltene 
Fliissigkeit kommt sodann in gro.13e Bottiche, die kolonnenartig, treppen
artig nebeneinander angeordnet sind! Durch Umriihren der Fliissigkeit 
in dem ersten Bottich wird der Graphit geschlemmt und die den Graphit 
in Schwebe haltende Fliissigkeit fl.ie.13t von Bottich zu Bottich, wo das 
Schliimmen fortgesetzt wird, so daB aus dem letzten Bottich eine dunkle 
Fliissigkeit erhalten wird, die die feinsten Teilchen Graphit in Schwebe 
halt. Diese Fliissigkeit wird in Filterpressen gefiihrt, das Wasser wird ab
gepre.13t und der Graphit in Form von dicken Kuchen der Presse ent
nommen und getrocknet. Der fiir die H erstellung von Bleistiften als Binde
mittel erforderliche Ton wird genau so behandelt wie der Graphit. Nunmehr 
werden Graphit und Ton in bestimmten Mengenverhaltnlssen mit Wasser 
zu einem diinnen Brei verarbeitet, den die B 1 e i m ii hie durch haufiges 
Durchmahlen innig vermengt. Darauf wird wiederum in der Filterpresse 
ein Teil des Wassers abgepre.13t und der PreBkuchen soweit eingetrocknet, 
da.13 er eine knetbare Masse darsteUt. Man fiiUt nun die Masse in zylin
drische Stahlgefa.13e, die im Boden ein oder mehrere kleine Locher haben, 
durch welche die Masse durch einen Kolben unter starkem Drucke hin
durchgepre.13t wird, so daB ein endloser diinner Faden entsteht, der sich 
in schneckenformigen Windungen aufrollt. Diese Faden legt man glatt 
ausgezogen, in gleiche Langen geschnitten, auf Bretter, trocknet sie aus 
und zerschneidet sie in die fiir die Bleistifte erforderliche Lange. Schlie.13-
lich werden diese Faden in luftdicht geschlossenen Graphittiegeln stun den
lang gegliiht. Um nun diese Graphitstengelchen in Holz zu fassen, wird 
das durch langeres Kochen in Wasser vom Harz befreite Holz der nord
amerikanischen Zeder, Juniperas virginiana, in bleistiftlange Brettchen zer
siigt, die meist so breit sind, daB auf einmal sechs Bleistifte daraus her
gestellt werden konnen. Die Hobelmaschine hobelt in diese Brettchen 
sechs kleine Rillen, in die die Graphitstengelchen eingeleimt werden. Ein 



Gruppe des Kohlenstoffs und des Siliziums. 755 

zweites gleiches Brettchen wird als Decke aufgeleimt und nunmehr fertigt 
der Hobel aus diesen Brettchen zu gleicher Zeit sechs Bleistifte in runder, 
drei-, vier- oder sechseckiger Form, die dann den Glanz durch Politur er
halten. 

, 
t Carb6neum suUuratum. Alcohol SuHuris. 

Schwelelkohlenstoff. Schwelelalkohol. KohlenstoffsuHid. Kohlenstoff. 
disulfid. Sullure de carbone. Acide sullocarbonlque. Carbonic dIsulphide. 

CS2 • Molekulargewicht 76,125. 
Farblose, leichtbewegliche, sehr stark lichtbrechende Fliissigkeit von 

1,270 spezifischem Gewicht; rein ist CS2 von eigentiimlichem, nicht gerade 
unangenehmem, unrein von stinkendem, stechendem Geruch; der Geschmack 
ist scharf, fast gewiirzhaft, hinterher etwas kiihlend. Der Schwefelkohlen
stoff siedet schon bei 46° und verdunstet bei jedem Grad; er erzeugt hierbei 
eine bedeutende Kii.lte. Die Dampfe, mit Luft gemengt, explodieren 
mit groBer Gewalt, entziinden sich iiberhaupt so leicht, daB schon 
eine gliihende Kohle oder ein warmes Metall zur Entflammung hinreicht; 
er verbrennt mit blauer, leuchtender Flamme zu Kohlendioxyd und 
Sch wefeldioxyd. 

CSs + 3 O2 - COil + 2 SOil 
Kohlendisulfid + Sauerstoff = Kohlendioxyd + Schwefeldioxyd. 

Man hat daher vorgeschlagen, Feuer in Schornsteinen und geschlossenen 
Raumen durch entziindeten Schwefelkohlenstoff zu ersticken. Er ist in 
Wasser fast unloslich, bedarf von 90 prozentigem Weingeist etwa 20 Teile 
zur Losung; in absolutem Alkohol, Ather, fetten und atherischen Olen lOst 
er sich in jedem Verhiiltnis. Er lost mit Leichtigkeit Schwefel, Phosphor, 
Kautschuk, Harze, Asphalt, fette Ole usw. 

Er wird dargestellt, indem man Schwefeldampf iiber rotgliihende 
Kohlen leitet. Und zwar erhitzt man in Retorten Holzkohle bis zum 
Gliihen und trii.gt durch ein Rohr Schwefel ein. Der Schwefel verdampft 
und verbindet sich mit dem Kohlenstoff. Die entweichenden Dampfe 
werden stark gekiihlt und die tropfbar gewordene Fliissigkeit unter Wasser 
aufgefangen (Abb. 550). Das erste Destillat ist gelb, von sehr stinkendem 
Geruch; es enthalt neben Schwefelwasserstoff eine groBe Menge ungebunde
nen Schwefel aufgelOst. Vom Schwefelwasserstoff reinigt man ihn durch 
Hindurchleiten der Diimpfe durch Kalkmilch, von ungebundenem Schwefel 
durch sehr vorsichtige Rektifikation aus dem Wasserbade. 

Um Schwefelkohlenstoff von seinem widerlichen Geruch zu befreien, 
der von beigemengten organischen, schwefelhaltigen Verbindungen herriihrt, 
schiittelt man ihn mit einer 1 prozentigen wasserigen Quecksilberchlorid
IOsung, wobei unlosliches Quecksilbersulfid ausgefallt wird, von dem man 
dann den reinen Schwefelkohlenstoff abfiltriert. 

Es empfiehlt sich, den so gereinigten Schwefelkohlenstoff iiber metal
lischem Quecksilber und vor Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Anwend ung. In der Heilkunde sehr wenig, dagegen wird er technisch 
in groBen Mengen benutzt zum Ausziehen von Olen und Fetten aus 
Knochen, gepulverten Olsamen, iiberhaupt fetthaltigen Stoffen; ferner 
zum Losen von Schwefel und Kautschuk, beim Vulkanisieren des Kaut
schuks sowie bei einer groBen Menge anderer chemisch-technischer MaB-

48* 
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nahmen. Er ist auch ein ausgezeichnetes Vertilgungsmittel von Feld
mausen und kleinen Insekten, die durch den Dampf des Schwefelkohlen
stoffes vernichtet werden. Man hat ihn mit groBem Erfolge gegen den Korn
wurm, die Traubenkrankheit, zum Vernichten der Motten in Pelzen, Her
barien usw. angewendet. 

Der Schwefelkohlenstoff ist aber der bei weitem feuergefahr
lichste KBrper, mit dem der Drogist zu tun hat. Die Entziindbarkeit 
und Explosionskraft seiner Dampfe ist weit grBBer und gefahrdrohender als 
selbst bei Ather. Umfiillen, Abwagen undArbeiten damit diirfen niemals in 
Raumen oder in der Nahe von Raumen vorgenommen werden, wo sich Licht 
oder Feuerung oder eine brennende Zigarre befindet; eine gute Liiftung 

I1 (' 
tJ~ 

Abb. 550. 
Gewinnung von Schwefelkohlenstoff. A Tiinerne Retorte. B Porzellanrohr zurn 
Einftillen von Schwefel. C Offnung zum Nachfiillen der Kohle. D Abzugsrohr 
ffir den gebiJdeten Schwefelkohlenstoff. E Vorlage. F Ableitungsrohr ffir den 
nlcht verdichteten Schwefelkohlenstoff. G Kiihlvorrichtung. H und J Abflull-

rohren ffir den Schwefelkohlenstoff. 

hinterher ist notwendig. Die V orratsgefiiJ3e sind unbeschadet der polizeilichen 
Vorschriften betreffend Lagerung stets im Keller aufzubewahren, sie mussen 
mit einem dichten Kork geschlossen, mit BIasenpapier verbunden und nur 
zu drei Viertel gefullt sein. Werden die GefiiJ3e in einen warmeren Raum 
gebracht, so ist der Kork anfangs ein wenig zu luften. Die Beforderung auf 
der Eisenbahn darf nur mit den Feuerziigen, bei irgend grBBeren Mengen 
nur in starkem Zinkblech oder eisernen Trommeln geschehen. 

Liil3t man Schwefelkohlenstoff auf a1koholische Kalilauge einwirken, !'IO 

bildet sich das gelbe l}ali u mae thy lxan tho gen at, das a e thy 1-
xanthogensaure Kalium, das zur Bekiimpfung der Reblaus dient. 

Verbindet man Schwefelkohlenstoff mit den Schwefelverbindungen der 
Alkalimetalle, so entstehen sulfokohlensa ure Salze, Sulfo karbo na te, 
Thio kar bo nate 

CS2 + K2S - K2CSa 
Kohlendisulfid + Schwefelkalium = Kaliumsulfokarbonat. 

Werden die SulfokarbOIiate mit Salzsaure zersetzt, so wird die Sulfokar
bo nsa ure, S ulfo kohle nsa ure, Thio kohle nsa ure, Sch wefel koh-
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1 e nsa ure H2CS3 frei. Sie ist eine rotbraune olige Fliissigkeit, die sich leicht 
zu Schwefelkohlenstoff und Schwefelwasserstoff zersetzt. 

H2CS3 CSs + HsS 
Sulfokarbonsaure = Kohlendisulfid + Wasserstof£sulfid. 

Zyan CN oder Cy.-C=N. Cy. - Cyanog~ne. Cyan. 
Die Verbindung des Kohlenstof£es mit Stickstoff, das sog. Zyan (siehe 

Kohlenstoff), hat in seinen Verbindungen den Halogenen vollstandig gleiche 
Eigenschaften, daB es aus Zweckmiilligkeitsgriinden gleich hier besprochen 
werden solI, obwohl es in das Gebiet der organischen Chemie gehOrt. Man 
bezeichnet das Zyan als ein Haloidradikal. Von seinen Verbindungen 
kommt, auBer Zyankalium, Zyannatrium und Zyankalzium (s. spater), die 
Wasserstoffverbindung £iir uns in Betracht. , 

**t Acidum hydrocyanicum oder borussicum oder zo6ticum. 
ZyanwasserstoH. Zyanwasserstolfsiiure. Blausiiure. Acide cyanhydrique. 

Acide prussique. Prussic acid. Hydrocyanic acid. 
HCN. 

Sie wird bereitet durch Destillation von gelbem Blutlaugensalz mit 
verdiinnter Schwefelsaure und Einleiten des entstehenden Zyanwasserstoffes 
in destilliertes Wasser. Der ganze Vorgang und die Verarbeitung des ge
wonnenen Erzeugnisses erfordern die grollte V orsicht, da der Zyanwasser
stoff das starkste alIer bekannten Gifte ist. Blausaure wurde friiher inner
lich in kleinen Gaben von 1/2-1 Tropfen gegen allerlei Krankheiten ge
geben, heute wird sie fiir diese Zwecke fast immer durch das Bittermandel
wasser ersetzt. Zum Vergiften von Tieren ist das ZyankaliuJJ1 geeigneter 
als die unsichere Blausaure. Jedoch wird die Blausaure viel als Ver
tilgungsmittel fiir Ungeziefer verwendet. Hierfiir nimmt man aber zweck
maBigdas tZyankalzium, Kalziumzyanid, Calcium cyanatum 
Ca(CN)2' das man aus Kalziumkarbid und Blausaure unter Zusatz von 
etwas Wasser herstellt. Es ist ein staubfeines durch Feuchtigkeit leicht 
zersetzbares Pulver, das sehr trocken aufbewahrt werden mull, da es sonst 
innerhalb weniger Minuten den ganzen Blausauregehalt abgibt. Die Ver
wendung darf nur unter den notigen Vorsichtsmallregeln unter vollstaRdiger 
Abdichtung der Raume und unter dem Schutz einer Gasmaske geschehen. 
Siehe Gesetzeskunde. 

Die Salze der Blausaure heiBen Zyaniire bzw. Zyanide. 

Silicium. Kiesel. Silice. 
Si 28,06. Vierwertig. 

S i Ii c i u m findet sich in der N a tur in a uBerordentlich groBen Mengen, 
aber nur in Verbindungen, besonders als Kieseldioxyd, Kieselsaure
anhydrid (Acidum siUcicum anhgdricum, Si02) als Bergkristall, Quarz, 
Quarzsand, Feuerstein, Achat, wasserhaltiger Opal und in Salzen 
der Kieselsaure, den Silikaten, wie Ton, Feldspat, Granit usw .. Das 
gewohnliche Glas ist ein Doppelsilikat, in dem ein Alkali und eine alka
lische Erde, gewohnlich Kalk, oder das Oxyd eines schweren Metalls, z. B. 
Blei, die Basen bilden. 

Urn G 1 ash e r z u s tell en, wird Kieselsaure, z. B. gemahlener Feuer
stein, oder Quarzsand mit Kalziumkarbonat (Kreide, Kalkspat, Kalkstein) und 
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Kalium- bzw. Natriumkarbonat in feuerfesten Tiegeln, sog. Glashafen, in 
Schmelzofen, sog. Glasofen, eine Zeitlang bis zur Wei13glut erhitzt. So erhalt 
man das Kalium-Kalziumsilikatglas - das Kaliglas - in den guten Sorten 
bohmisches Glas genannt, das schwer schmelzbar und widerstands
fahig ist - anderseits aber das leichter schmelzbarere Natrium-Kalzium
silikatglas - das Natronglas, das Fensterglas, auch franzosisches 
Glas genannt. Fur optische GIaslinsen dient das Flintglas, ein Kalium
Bleisilikat. Jenaer Normalglas ist ein Silikat aus Natrium, Kalzium, 
Zink, Barium, Aluminium und Mangan. Das grunliche Flaschenglas 
besteht meist aus Natrium-Kalzium-Aluminium- und Eisenoxyduisilikat, 
das durch Zusatz von etwas Mangansuperoxyd wei13 wird. Farbige Glaser 
werden durch Zusatz von Metalloxyden erhalten: echtes Rubinglas 
durch Gold, unechtes Rubinglas durch Kupferoxydul, blaues Kobalt
glas durch Kobaltoxyd, Mi I c h g I a s durch Zinnoxyd oder Kalziumphosphat. 
Beim Erhitzen von Quarz auf etwa 1750° im elektrischen Ofen schmilzt 
Quarz und wird zu Qua r z g I a s g e f a13 en verarbeitet. 

Alle kieselhaltigen Verbindungen werden durch Schmelzen mit kohlen
sauren oder atzenden Alkalien in losliche Salze der Kieselsaure verwandelt 
(s. Kalium silicicum). Durch Versetzen der Losung eines kieselsauren Salzes 
mit einer starkeren Saure, wie HCI oder H2S04, wird Kieselsa urehydra t, Met a
kieselsaure H2SiOs , als gallertartige Masse ausgeschieden. Verbindungen 
von Metallen mit Silizium hei13en Silizide. Unter der Bezeichnung 
Karborundum ist Siliziumkarbid SiC als Ersatzstoff fur Schmirgel, 
den es an Harte ubertrifft, im Handel. Es wird im elektrischen Ofen aUB 
25 Teilen Sand, 20 Teilen Kohle und etwas Kochsalz ais Flu13mittel her
gestellt. 

SiOs + 3 C SiC + 2 CO 
Sand + Kohle = Siliziumkarbid + Kohlenmonoxyd 

Darauf wird die griinglanzende Masse, um sie von Graphit, amorphem Koh
lenstoffsilizium und nicht zersetztem Sand zu befreien, mit Natronlauge 
zusammengebracht, mit Wasser gewaschen, zur Rotglut erhitzt und mit 
Fluorwasserstoffsaure behandelt. Gepulvert und geschlammt, wird es in 
verschiedenen Feinheitsgraden in den Handel gebracht und viel als Schleif
und Poliermittel, z. B. von Metallen, Stein und GIas verwendet. 

Terra silicea. Kieselgur. Infusorienerde. Kieselerde. Bergmehl. 
Terre lossile. Farine fosslle. Silicious marl. 

Der unter diesen Namen in den Handel kommende Stoff besteht fast 
nur aus reiner Kieselsaure, gebildet durch die Kieselpanzer abgestorbener, 
mikroskopisch kleiner Infusorien, Diatomeen, und findet sich oft in mach
tigen Lagern, z. B. in Deutschland, namentlich in der Luneburger Heide, 
auch in der Nahe von Berlin. Sie wird in gro13en Mengen im Tagebau ge
wonnen und hat eine bedeutende Wichtigkeit erlangt. Sie dient viel zur 
Darstellung des Wasserglases, ferner als schlechter Warmeleiter zum Ver
packen von Dampfkesseln und Dampfrohren, dann auch, wegen ihrer be
deutenden Aufsaugungsfahigkeit fur Flussigkeiten, zur Darstellung des 
Dynamits, das eine Mischung von Kieselgur mit Nitroglyzerin ist. Doch 
wird fur Dynamit vielfach auch der braune Faktis, ein Kautschukersatz 
(s. d.), als Aufsaugemittel verwendet. Fur den Drogisten hat Kieselgur 
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dadurch Wichtigkeit, da.B sie eines der billigsten und besten Putzmittel 
fiir samtliche Metalle ist. Mit Phlegma, dem Riickstande bei der Brannt
weinherstellung, zu einem dunnen Brei angemengt, gibt sie eine vorzugliche 
Bohnerfliissigkeit zum Abreiben ausgeschlagener polierter Mobel. Auch dient 
sie als Zusatz fur kosmetische Zwecke, z. B. fUr Hautpuder und Nagel
pflegemittel. Zu Putz- und Polierzwecken wird die Kieselgur zuvor kalzi
niert und dann durch Schlammen von allen gro.Beren Beimengungen be
freit, in den Handel gebracht. Terra silicea calcinata. 

Die kalzinierte Ware eignet sich aurh sehr gut als Mittel zum Filtrieren, 
zumal wenn feine Korperchen leicht durch das Papierfilter mit hindurch
gehen. Man stellt aus Kieselgur aurh Briketts zum Heizen, sog. Feld
briketts, her, indem man etwa 70 Teile geschmolzenes Paraffin von 
30 Teilen Kieselgur aufsaugen la.Bt und dann die Masse zu Platten pre.l3t 
und in Wiirfel zerschneidet. An Stelle von Kieselgur verwendet man aber 
auch feine Holzwatte. 

Fullererde, Bleicherde, auch wohl Walkerde (siehe unter Bolus), 
genannt, ist Aluminium-Magnesiumsilikat. Sie findet sich in Deutschland 
bei Fraustadt in Schlesien und kommt als Pulver von verschiedenem Fein
heitsgrad oder hirse- bis grie.BkorngroIl in den Handel. Man verwendet sie 
zum Entfarben von allen Olen und anderen Fetten, auch als Walkerde 
zum Entfetten, zum Walken des Tuches. Ebenfalls zum Bleichen von 
Olen kommt aus Japan, aus der Provinz Echigo, die Kambaraerde, 
in Papiersacken, die mit Strohgeflecht umgeben sind, in den Handel. Es 
ist ein grungelbliches Pulver, besteht aus Aluminiumsilikat 86%, Eisen
oxyd und Magnesiumoxyd und reagiert sauer. Die groIlte Bleichkraft dieser 
Erde ist bei 140°. 

Gruppe des Zinns. 
Zu dieser Gruppe gehoren die Elemente Zinno Titan, Zirkonium. Thorium 

und Germanium. Sie treten vierwertig auf, das Zinn auch zweiwertig, Titan 
auch zwei- und dreiwertig und ahneln in ihrem Verhalten sehr dem Silizium. 

Stannum. Zinno Etain. Tin. 
Sn 118,70. Zwei- und vierwertig. 

Zinn ist ein silberweiIles, metallglanzendes Element mit einem schwachen 
Stich ins Blauliche und metallischen Eigenschaften. Es hat ein stark kristal
linisches Gefiige, infolgedessen knistert oder schreit es beim Biegen. Es 
schmilzt bei 232°, in der Wei.l3gliihhitze ist es fliichtig; durch starke Kalte 
oder durch eine Ritze von 200° wird es so sprode, daIl es leicht gepulvert 
werden kann. An der Luft langere Zeit erhitzt, iiberzieht es sich mit grauer 
Oxydschicht, spater verbrennt es mit leuchtender Flamme zu weiIlem Oxyd. 
Spezifisches Gewicht 7,200--7,300. In verdiinnten organischen Sauren ist 
Zinn so gut wie unloslich, daher seine vielfache Verwendung zum Verzinnen 
eiserner und kupferner Kochgeschirre; verdiinnte Salzsaure dagegen lost es 
leicht unter Wasserstoffentwicklung zu Zinnchloriir oder Stannochlorid SnC~; 
Salpetersaure oxydiert es zu unloslicher Metazinnsii.ure ~Sn03' Durch kon
zentrierte Schwefelsaure wird es in Warme unter Entwicklung von Schwefel-
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dioxyd und Abscheidung von Schwefel zu Zinnsulfat SnS04 gelOst, durch 
Konigswasser schon in der Kalte zu Zinnchlorid oder Stannichlorid SnCl(. 

Das Zinn findet sich in der Natur niemals gediegen, sondern meist als 
Zinnoxyd, sog. Zinnstein Sn02 , aus dem es durch Reduktion mit Kohle 
gewonnen wird, und zwar durch Destillation aus tonernen Muffeln oder in 
Schachtofen, wo es dann aber durch nachfolgendes Ausseigern von den Ver
unreinigungen befreit werden mu13; seltener aIs Z inn k i e soder S ta n n in 
Sn S2' Aus den zuriickbleibenden Schlacken wird durch Ausschmelzen das 
Schlackenzinn gewonnen. Die geschatztesten Sorten des Handels sind 
die ostindischen, das Banka- und Malakka-Zinn, dann das englische und 
endlich das sachsische Zinn. Auch Siidamerika und Australien liefern Zinn, 
doch ziemlich umein. Grolle Mengen von Zinn werden auch auf elektro
lytischem Wege aus Weillblechabfallen, z. B. aus gebrauchten Konserven
dosen, wiedergewonnen. Hierbei dienen die Weillblechabfalle als Anode, als 
Elektrolyt benutzt man eine warme NatriumhydroxydlOsung, worin sich das 
Zinn als Natriumstannat auflost. Das in dem Weillblech vorhandene Eisen
blech dient als Kathode, und nun scheidet sich das Zinn an der Kathode ab 
und wird zusammengeschmolzen. 

Oder man prellt die Abfalle zusammen und lallt unter Druck und Ab
kiihlung verfliissigtes Chlorgas darauf einwirken. Das entstehende Chlor
zinn wird abdestilliert. 

Die Weltzinngewinnung betragt etwa 110000 t, wovon 80000 t von 
Ostindien geliefert werden. 

Die An wen dun g des Zinns ist sehr mannigfaltig. Teils dient es 
zur Darstellung der verschiedensten Legierungen: Amalgame, Schlagsilber 
(unechtes Blattsilber), Britanniametall, Glockenmetall, Bronzen; ferner in 
reinem Zustande zur Darstellung verschiedener Gefalle: Schalen, Malle, 
Helme von Destillierkesseln, Kiihlschlangen usw.; endlich zu Platten ge
gossen, ausgewalzt und mit holzernen Hammern geschlagen oder durch 
zwei Stahlwalzen getrieben als Zinnfolie oder Stanniol. Haufig wird 
zu allen diesen Verwendungen das Zinn nicht vollig rein, sondern mit 
etwas Blei legiert angewendet; es verliert dadurch sein kristallinisches 
Gefiige und ist leichter zu verarbeiten. Nach dem Deutschen Reichsgesetze 
wird fiir aIle Gegenstande, die irgend mit Genu13mitteln in Beriihrung 
kommen, wie Siphons, Kindersaugflaschen usw., Zinn verlangt, das hochstens 
1% Blei enthalten darf; ebenso solI Zinnfolie zum Einwickeln von Gegen
standen zu Genu13zwecken nur 1% Blei enthalten. Ein grollerer Blei
gehalt lallt sich durch Auflosen in Salpetersaure nachweisen: Blei kommt in 
Losung und lallt sich nach dem Verdiinnen leicht durch Natriumsulfid, 
Jodkalium und andere Reagenzien erkennen; auch verhindert ein irgend 
grollerer Zusatz von Blei das sog. Schreien des Zinns beim Biegen. 

Zinngegenstande diirfen nicht zu kiihl aufbewahrt werden, da das Zinn 
sonst leicht in die pulverformige graue Abart iibergeht und allmahlich 
zerfiillt, die sog. Zinnpest. Um dieses zu verhiiten, bringt man Zinn
gegenstande ofter in heilles Wasser. 

Von den Verbindungen des Zinns sind zu nennen: Mit Sauerstoff 
zwei Verbindungen: Stannooxyd oder Zinnoxydul, auch Zinnmonooyxd 
genannt SnO, und Stannioxyd oder Zinnoxyd, Zinndioxyd Sn02 (s. Stannum 
ozydatum). Ferner mit Sauerstoff und Wasserstoff zwei Hydroxyde, die 
Orthozinnsiiure', Stannitetrahydroxyd Sn(OH)(, H(Sn04, und die 
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gewohnliche Zinnsaure ~Sn03' Die Orthozinnsaure geht unter Abgabe 
von 1 Mol. H20 bald in die Zinnsaure iiber. Von dieser unterscheidet man 
eine in Sauren losliche Alphazinnsaure und eine in Sauren unlosIiche 
Betazinnsaure, die auch Metazinnsaure genannt wird. Die SaIze 
der gewohnIichen Zinnsaure heiIlen Stannate oder zinnsaure SaIze. 
Sie werden in wasseriger Losung sehr stark dissoziiert, reagieren infolge. 
dessen stark sauer. Mit Ohlor das Stannochlorid, Zinnchloriir, Zinndichlorid, 
ZinnsaIz, SnOl2 + 2 ~O (s. Stannum chloratum) und das Stannichlorid, Zinn
tetrachlorid, SnOI4• Eine Schwefelverbindung des Zinns ist das Musivgold 
(s. Stannum bisul/uratum). 

Nachweis. Stannochlorid, Zinndichlorid, Zinnchloriir, SnO~ fallt aus 
Quecksilberchlorid zuerst Quecksilberchloriir, dann metalIisches Quecksilber. 

SnO~ + 2 HgCl2 Hg20~ + SnOl4 
Stannochlorid + Quecksilberchlorid = Quecksilberchloriir + Stannichlorid 

Hg2Cl2 + SnO~ 2 Hg + SnOl4 

Quecksilberchloriir + Stannochlorid = Quecksilber + Stannichlorid. 
In Stannichloridlosung, ZinntetrachloridlOsung erzeugt KaIiumhydroxyd 
einen weiIlen Niederschlag, der sich im OberschuIl des Fallungsmittels wieder 
lost; auch wird dumh Zink metallisches Zinn (Zinnbaum) ausgeschieden. 

Verbindongen des Zinns m.it Saoerstoft" Dnd Saoerstoft' 
ond Wasserstoft". 

stannum oxydatum griseum. Cinis Iovis. Cinis Stanni. 
Zinnoxyd. Zinndioxyd. Graues Zinndioxyd. Stannioxyd. Zinnasche. 

Oxyde d'etaln. Oxyde stannlque. Dloxyde d'etain. 

Es ist ein Gemisch von metalIischem Zinn und Zinnoxyd (Sn02), 
aus dem sich durch Schlammen das weiI3e Zinnoxyd trennen laI3t. Es wird 
erhalten durch Erhitzen des Zinns an der Luft; hierbei bedeckt es sich 
mit einer grauen Haut, die von Zeit zu Zeit abgenommen wird und nach 
dem Feinreiben die Zinnasche des Handels darstellt. 

Anwendung findet die Zinnasche als ein vorziigIiches PoIiermittel 
fUr Stahl, Glas und Marmor. Ferner in der Milchglas- und Schmelzbereitung, 
fUr weiIle Ofenkacheln und als Mittel, um Fingernagel glanzend zu machen. 

Stannum oxydatum album. 
Zinnhydroxyd. Zinns8ure. Metazinns8ure. Betazinns8.ure. Acide stannique. 

Stannic acid. 
SnO(OH}2 oder H2SnOa• 

WeiIles, etwas kristalIinisches Pulver, das beim Erhitzen gelb, beim 
Erkalten wieder weill wird. Es verhalt sich teils wie ein Oxyd, teils wie eine 
Saure, da es auch mit Basen feste Verbindungen liefert. Es wird dargestellt 
durch Behandeln des Zinns mit heiI3er Salpetersaure, Auswaschen und Trock
nen des Niederschlages. 

An wen dun g. In der Technik, da es sich in Glasfliissen nicht lost, 
sondern nur verteilt, zur Darstellung von weiIlen Glasiiberziigen und 
Schmelz (Emaille). 
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Verbindungen des Zinns mit Halogenen. 

t stannum chloratum. Stannum muriaticum. Stannochlorid. 
Zinnchloriir. Zinndicblorid. Chlorzinn. Zinnsalz. Chlorure stanneux. 

Stannous chlorid. 
SnCl2 + 2 H20. 

Kleine, nadelformige, weiBe oder, wenn unrein, mehr gelbliche Kristalle, 
gewohnlich ziemlich feucht, geruchlos; in Wasser leicht, aber nicht vollig !dar 
loslich, weil reichlich Wasser das Salz unter Abscheidung einer basischen 
Verbindung des Stannochlorids Sn(OH)Cl zersetzt. Die milchige 
Losung klart sich sofort nach Zusatz von etwas Salzsaure. An der Luft 
nimmt Stannochlorid Sauerstoff auf und geht in Stannichlorid, Zinnchlorid, 
Zinntetrachlorid und Stannooxychlorid oder Zinnoxychloriir iiber, 
das in Wasser unlaslich ist. 

3 SnCl2 + ° SnCl4 + Sn20Cl2 

Stannochlorid + Sauerstoff = Stannichlorid + Zinnoxychloriir. 

In 3 Teilen Weingeist lOst sich das Zinnsalz ziemlich klar. Bei 40° schmelzen 
die Kristalle. Bei AbschluB der Luft, also aus einer Retorte, geht zuerst 
Wasser, dann wasserfreies Stannochlorid iiber. 

Es wird durch Auflosen von metallischem Zinn in heiBer Salzsaure 
unter Anwendung eines kleinen Dberschusses von Metall und nachherige 
Kristallisation bereitet. 

Sn + 2 HCI - SnCl2 + 2 H 
Zinn + Chlorwasserstoffsaure = Etannochlorid + Wasserstoff. 

Anwendung. In der Heilkunde so gut wie gar nicht. Das reine Salz 
dient dagegen vielfach, seiner reduzierenden Eigenschaften wegen, in der 
Chemie als Reagens zur quantitativen Bestimmung verschiedener Karper 
(Arsen, Quecksilber), so auch zu dem Bettendorfschen Reagens. 
Das rohe Salz findet technische Verwendung in der Farberei, teils als Beize, 
da es die Eigenschaft hat, sich mit vielen Farbstoffen ahnlich der Ton
erde zu unliislichen sog. Lacken zu verbinden und die Farbstoffe auf 
diese Weise in der Faser festzuhalten. Zu gleicher Zeit gibt das Zinnsalz 
verschiedenen Farben sehr schone Tone. 

In der Farberei werden eine Menge sog. Zinnkompositionen oder 
Zinnsol utio nen angewendet, vielfach auch von den Farbern selbst herge
stellt. Es sind dies Losungen des Zinns in Kanigswasser unter verschiedenen 
Mischungsverhaltnissen und verschiedener Starke, die unter Vermeidung jeder 
Warme hergestellt werden, jedoch stets unter Anwendung eines Dberschusses 
an Metall. Diese Losungen enthalten ganz oder zum Teil Stannichlorid 
SnCI4 , Zinnchlorid, Zinntetrachlorid, Stannum bichloratum, 
Chlorure stanniq ue, Stannic chlorid. In reinem Zustand ist das 
Stannichlorid eine farblose, an der Luft rauchende Fliissigkeit, S piri t us 
fumans Libavii, die mit wenig Wasser (lfa) vermischt zu einer kristal
linischen Masse der Zinnbutter, Butyrum Stanni SnCl4 + 5 H?O 
erstarrt. Nimmt man mehr Wasser und erwarmt, so scheidet sich die 
Metazinnsa ure aus: 

SnCl4 + 3 H20 = ~Sn03 + 4 HCI 
Stannichlorid + Wasser = Metazinnsaure + Chlorwasserstoff. 
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Pinksalz. UnterdiesemNamen,oder auch als Rosasalz, oder R 0 si e r
s a I z kommt ein Doppelsalz in den Handel, bestehend aus Stannichlorid 
und Ammoniumchlorid. SnCl4 + 2 NH4CI Ammoni umstannichlorid. Es 
stellt ein weiBes kristallinisches Pulver, zuweilen farblose Kristalle dar, ist sehr 
leicht in Wasser 16slich und wird erhalten, wenn eine konzentrierte, heiBe 
Stannichlorid16sung in eine ebenfalls heiBe Losung von Ammoniumchlorid 
gegossen wird. Die Doppelverbindung fallt als blendendweiBes Pulver nieder. 
Sie dient in der Fiirberei als Beize in den Fiillen, wo es auf vollige Neu
tralitiit ankommt, namentlich beim Rosafarben, daher der Name Rosasalz. 

Verbindungen des Zinns mit Schwefel. 

Stannum bisuHuratum. Aurum musivum. 
Zinnsulfid. Zinnbisulfid. Zinndisulfid. Stannisulfid. Musivgold. Zweifach
Schwefelzinn. Sulfure stannique. Or mussif. Stannic disulphide. Mosaic gold. 

SnS2 • 

Es bildet weiche, fettig anzufiihlende, goldgliinzende Flimmer. Wird 
auf sehr verschiedene Weisen hergestellt; gewohnlich durch Erhitzen von 
Zinn, Schwefel und Ammoniumchlorid oder noch besser von Zinnamalgam 
mit diesen beiden Korpern. Hager gibt als Mischungsverhiiltnis z. B. an: 
100 Teile Zinn werden mit 50 Teilen Quecksilber amalgamiert, gepulvert, 
mit 50 Teilen Ammoniumchlorid und 60 Teilen gepulvertem Stangenschwefel 
gemischt. In einem Glaskolben wird dieses Gemisch lungsam bis zum schwa
chen Rotgliihen erhitzt, und zwar so lange, bis Dampfe von Schwefeldioxyd 
auftreten. Nach dem Erkalten des Kolbens wird dieser zerbrochen. Unten 
findet sich gewohnlich eine Schicht von stahlgrauem Einfachschwefel
zinn, Zinnsulfiir, Stannosulfid SnS dariiber das Zinndisulfid. 1m 
Halse des Kolbens findet man gewohnlich Zinnober sublimiert. Das Queck
silber und der Salmiak dienen nur dazu, die Entstehung des Musivgoldes 
zu erleichtern. 

An wend ung findet das Musivgold, mit Gummischleimangerieben, alsun
ech tes M uschelgold zur Wassermalerei ; ferner mit Firnis oder Lacken angerie ben 
zu Bronzeiiberziigen und endlich zum kal te n Bro nziere n. Reibt man nam
lich Kupfer mit einer Mischung aus 1 Teil Schlammkreide und 1 Teil Musivgold 
mittels eines weichen Lappens kraftig ein, so erhalt es einenschOnen Goldglanz. 

Von den iibrigen Elementen der Zinngruppe haben fiir den Drogisten 
nur das Thorium, Zirkonium und Titan gewisse Wichtigkeit, wiihrend 
Germanium noch kaum Bedeutung hat. 

Titan Ti. Titanium. Titane. 
Atomgewicht 48,1, zwei- drei- und vierwertig. 

Findet sich nicht gediegen, sondern in Erzen, z. B. im Titaneisen und in 
manchen Silikaten, ferner im Rutil, Brookit, Anatas und Ilmenit, 
die in der Hauptsache aus Tita nsa urea nhydrid, Titan 0 xyd, Tit all
d i 0 x y d Ti02, bestehen. Es ist ein weiBgraues Pulver, in Salzsaure und 
Schwefelsaure 16slich. In Norwegen stellt man groBere Mengen Titan aus 
dem Ilmenit her, durch Behandeln dieses mit Sch wefelsaure bei groBer Hitze. 
Das Erz wird darauf durch Auswaschen vom Eisen befreit, stark gegliiht 
und wiederum gewaschen. So erhalt man das TitanweiB, in der Haupt-
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sache aus Titansaureanhydrid bestehend. Das Tit a n wei 13 findet bei dllr 
HersteHung von Porzellan und bereits in gro13eren Mengen als Malerfarbe 
als Ersatz fiir BleiweiI3, ZinkweiI3 und Lithopone Verwendung. Doch ist 
dabei zu beachten, dall sich Titanweill aHein fiir Olfarben nicht gut eignet, 
sondern mit gleichem Teile ZinkweiI3 vermischt werden mull, auch mull 
jeder Zusatz von Blei, selbst im Sikkativ vermieden werden. Ferner dient 
Titan zur Herstellung von Titanstahl. 

Germanium Ge. Germanium. 
Atomgewicht 72,5, zwei- und vierwertig. 

Findet sich mit Silber im Argyrodit, 3 Ag2S + GeS2, und im Kon
fieldit, 4 Ag2S + GeS2 • Ein wei13graues, metallglanzendes, sprOdes Element. 
in seinem Verhalten dem Silizium ahnlich. 

Zirkonium Zr. Zlrcone. 
Atomgewicht 90,6, vierwertig. 

Findet sich meist als gelbrotes Silikat z. B. im Zir ko n oder H yazi nth. 
ZrSi04, Zirkonium bildet amorph ein schwarzes Pulver, kristallisiert me
tallische Blattchen. Von den Verbindungen ist das Oxyd, das Zirkondi
oxyd, Zr02, die Zirkonerde wichtig, es ist eine sog. Edelerde, die bei 
geringeren Warmegraden in WeiI3glut kommen und so die ihnen zugefiihrte 
Warme in Licht umsetzen. Die Gliihstifte der Nernstlampen bestehen aus 
Zr02 • Auch in der Gliihstrumpfherstellung findet es Verwendung. Ferner 
zur Herstellung von Schmelztiegeln, die eine Hitze bis zu 2400 0 vertragen. 

Thorium Th. Thorium. 
Atomgewicht 232,5, vierwertig. 

Findet sich hauptsachlich mit Zerium und Lantban zusammen als 
phosphorsaures Salz im Monazit und als kieselsaures Salz im Thorit. 
Es ist gewohnlich ein dunkelgraues Pulver, das mit hohem Glanze verbrennt. 
Die Oxyde, die als Edelerde bezeichnet werden, haben die Eigenschaft. 
ihnen zugefiihrte Warme in Licht umzuwandeln und leicht in WeiI3glut zu 
geraten. Hierauf beruht die Verwendung zur Herstellung von Gliihstriimpfen 
fiir Gliihlicht. 3 Teile Thoriumoxyd ThOz mit einem Teile Zeroxyd CeOz ge
mischt, stellen den in der Rontgenphotographie anstatt des Bariumsulfats 
als Kontrastmittel angewendeten A k tin 0 p h 0 r dar. 

Das am meisten im Handel vorkommende Salz ist das Thori u m ni tra t. 
Th(NOa)4' Es wirdaus demMonazit gewonnen und bildet wasserlosliche kristal
linischeMassen. AlleThoriumverbindungen sind radioakti v (sieheRadium). 

Zur Herstellung der Gliihstriimpfe verwendet man meist eine 30bis 
33% prozentige wasserige Losung von Thoriumnitrat, dem man 1 % Zeriumni
trat zugesetzt hat.Mit dieser Losung trankt man strumpfartigesBaumwollenge
webe oder ein Gewebe aus Ramie, einer Zellulose, die aus einer indischen N es
selart gewonnen wird, trocknet es auf Formen, befestigt es an einemAsbestfaden 
und gliiht es vorsichtig. Es bleibt ein Skelett von Edelerde zuriick, das der 
Haltbarkeit balber fiir die Beforderung mit Kollodiumlosung geschiitzt wird. 

Aus den Riickstanden bei der Herstellung von Gasgliihstriimpfen. 
die thoriumhaltig sind, ist von O. Hah n ein Element gewonnen worden, dem 
er den Namen Mesothorium gegeben hat. Die Bromverbindung, Meso-
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thori urn bro mid, ist wie das Radiumbromid (siehe Radium) stark radio
aktiv. Beim Zerfall der Atome bildet sich das Radi ot h or. Wahrend sich bei 
der Zersetzung des Mesothoriums nur Beta- und Gammastrahlen zeigen, bilden 
sich beim Zerfall des Radiothors die viel starker wirkenden Alphastrahlen. 

Das Mesothorium findet in der Heilkunde Verwendung gegen Krebsleiden, 
technisch zur Herstellung von Radi urn - Leuchtfarben, mit Schwefel
zink zusammen zu leuchtenden Zifferblattern fur Uhren, fur Nachtglocken 
und ahnliches. G e fa II t e s Zinksulfid wird im geschlossenen Tiegel bis 
zur Wei.13glut erhitzt und mit einer kleinen Menge Kupfer, Blei oder Silber 
vermischt. Auf 10 Teile solchen Zinksulfids rechnet man 0,01 Teil Meso
thoriumbromid, das in Wasser geli:ist, mit dem Zinksulfid auf dem Wasser
bad eingetrocknet wird. Diese Farbe verreibt man mit einer Mischung 
von Kanadabalsam und Xylol und tragt sie ganz dunn auf. Urn auf 
Brauchbarkeit zu prufen, legt man einen leuchtensollenden Gegenstand in 
einen Kasten und offnet diesen nach etwa einer Stunde im Dunkeln, es 
mu.l3 jetzt ein starkes Leuchten eintreten. 

Metalle. 

Metalle der Alkalien. Alkalimetalle. 
Hierzu gehOren die Elemente Kalium, Rubidium, Zaesium, Natrium 

und Lithium. Stark elektropositive Elemente, die in ihrem Verhalten sehr 
ahnlich sind. 

Kalium. Kalium. Potassium. 
Ka oder K' 39,10. Einwertig. 

t Kalium metallicum. Kaliummetall. Potassium metallique. 
K. 

Es kommt in Gestalt kleiner Kiigelchen, meist mit einer wei.l3lichen Oxyd
schicht uberzogen, in Petroleum oder Benzin schwimmend in den Handel. 
In der Natur kommt es nur in Form von Salzen vor, aber ziemlich verbreitet, 
z.B. in den Sta.13furter Abraumsalzen alsKaliumchlorid im Sy I vin, alsKalium
Magnesiumchlorid MgCl2 + KCI + 6 H20 im Karnallit, als Kalium-Ma
gnesiumsulfat-Magnesiumchlorid MgK2(S04)2 + MgCl2 + 6 H20 im Kainit 
und als Kalium-Magnesiumsulfat MgK2(S04)2 + 6 H20 im Schoenit, 
ferner als Doppelsilikate im Granit, Feldspat, durch Verwitterung dieser 
in der Ackererde, in der Pflanzenasche und vielen anderen Verbindungen. 

Das Kaliummetall ist leichter als Wasser, hat ein spezifisches Gewicht 
von 0,862, ist bei gewohnlichem Warmegrade weich und knetbar wie Wachs, 
in der Kalte hart und zeigt auf der frischen Schnittflache einen Silberglanz; 
es hat eine solche Verwandtschaft zum Sauerstoff, da.13 es sich, der Luft 
ausgesetzt, sofort mit einer wei.13en Oxydschicht bedeckt. In Wasser ge
worfen, zersetzt es dieses, verbindet sich mit dem Sauerstoff desselben zu 
Kaliumoxyd bzw. durch hinzutretenden Wasserstoff zu Kaliumhydroxyd, 
und zwar unter so starker Erhitzung, da.13 aus dem zersetzten Wasser frei
werdender Wasserstoff sich sofort entzundet und infolge der Verdunstung 
von etwas Kalium mit schon violetter Farbe verbrennt. Das Wasser zeigt 
nun durch das aufge16ste Kaliumoxydhydrat eine alkalische Reaktion. 
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K + H20 = KOH + H 
Kalium + Wasser = Kaliumhydroxyd + Wasserstoff. 

Ahnliche Zusammensetzung hat das Kali u mh ydros ulfid KSH. 
eine S ulfo base. (Auch in Sauren und Salzen kann der Sauerstoff in ahn
licher Weise durch Schwefel ersetzt sein; es entstehen dann Sulfo
sauren und Sulfosalze.) 

Das Kaliummetall kann man durch starkes Gluhen von Kaliumkarbonat 
mit Kohle in gul3eisernen Retorten bereiten; es tritt hierbei eine Reduktion 
des Kaliumoxyds und der Kohlensaure zu Kaliummetall und Kohlenoxydgas 
ein. Das in Dampfform uberdestillierende Kalium wird unter starker Ab
kuhlung unter Petroleum verdichtet. Die Kugelchenform gibt man ihm. 
indem man es geschmolzen durch einen Trichter tropfenweise in Petroleum 
fallen lal3t. 

K2C03 + 2 C = 2 K + 3 CO 
Kaliumkarbonat + Kohle = Kalium + Kohlenoxyd. 

Hauptsachlich wird das Kalium aber durch elektrolytisches Verfahren. 
durch die Sch melzfl ul3 ele ktrolyse, aus dem geschmolzenen Kalium
hydroxyd oder einem geschmolzenen Salz des Kaliums hergestellt. 

N ach weis. Kaliumverbindungen erteilen der nichtleuchtenden 
Flamme eine violette Farbung. Durch ein Kobaltglas betrachtet, er
scheint die Flamme karmoisinrot. Die Kaliumsalze geben, in neutraler 
Losung mit WeinsaurelOsung versetzt, nach einiger Zeit einen kristallinischen 
N iederschlag von sa urem Kaliumtartrat, von Weinstein. 

Die Auf b e wah run g kann in allen solchen Stoffen geschehen, die 
vollkommen sauerstofffrei sind. Das Giftgesetz schreibt fiber die Aufbe
wahrung von metallischem Kalium und Natrium das Folgende vor: 

Kalium und Natrium sind unter Verschlul3, wasser- und feuersicher 
und mit einem sauerstofffreien Korper (Paraffinol, Steinol oder dergleichen) 
umgeben, aufzubewahren. 

Wenn es beim Abwagen von Kalium notig wird, die Stucke zu zerschnei
den, so ist sorgfaltig darauf zu achten, dal3 die Finger, die das Kalium halten, 
vollig trocken sind, andernfalls kann Entzundung eintreten. Das Zerschnei
den sollte nur unter Petroleum vorgenommen werden. Auch bei der Ent
zundung des Wassers durch Kalium ist grol3e V orsicht geboten, weil dabei 
leicht ein Umherspritzen stattfindet. Will man ein Gefiil3, worin Kalium 
aufbewahrt wurde, mit Wasser reinigen, so hat man sich vorher peinlichst 
zu vergewissern, dal3 nicht etwa auch noch so kleine Reste von Kalium 
vorhanden sind, da sonst gefahrliche Explosionen entstehen konnen. 

Verbindungen des Kaliums mit Sauerstoff. 

t Kali hYdricum. Kali causticum. Kalium oxydatum hydricum. 
Kalium hYdricum. Kalium hydroxydatum. Atzkali. 

Kaliumoxydhydrat. Kaliumhydroxyd. Kaustisches Kall. Kalihydrat. 
Potasse caustique ou a Ia chaux. Oxyde hydrate de potassium. 

Caustic potash. 
KOH. 

Das Atzkali kommt im Handel in sehr verschiedenen Graden der Rein
heit und auch in verschiedener Form vor, entweder in Pulverform als Kali 
causticum siccum oder geschmolzen als Kali causticum fusum. 
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i nFrustulis oderin Bacillis,inStiicken oderStiibchenform. DasDeutsche 
Arzneibuch kennt nur die beiden letzteren, und zwar mit einem Gehalt von 
mindestens 85% Kaliumhydroxyd. Diese bilden trockene, weiBe, schwer
zerbrechliche, sehr iitzende, an der Luft feucht werdende Stiicke oder 
Stiibchen, die auf der Bruchfliiche ein kristallinisches Gefiige zeigen. Es ist 
geruchlos, von schadem, laugenhaftem Geschmack, leicht lOslich in Wasser 
und Weingeist, bliiut rotes Lackmuspapier stark. In Losung dissoziiert 
es elektrolytisch stark in K-Ionen und OH'-Ionen. In der Rotgliihhitze 
schmilzt es zu einer klaren, oligen Fliissigkeit. 

Das Kali causticum siccum, in Pulvedorm, enthiilt noch 15-20% Wasser. 
Das Xtzkali kann dadurch hergestellt werden, daB man in erhitztes 

Kaliumkarbonat in Losung Kalkmilch eintriigt, um die Kohlensiiure an den 
Kalk zu binden, und eine Zeitlang kocht. Die entstandene Losung von Xtz
kali wird von dem Kalziumkarbonat, das sich abgesetzt hat, getrennt und 
entweder unter fortwiihrendem Riihren bis zur Trockne eingedampft 
oder zuletzt in einem glatten, blanken eisernen Kessel, und, wenn es sich 
um ein chemisch reines Priiparat handelt, in einem silbernen GefiiBe so lange 
erhitzt, bis alles Wasser entfernt ist und die trockene Masse schmilzt. 

~C03 + Ca(OH)2 2 KOH + CaCOa 
Kaliumkarbonat + Kalziumhydroxyd = Kaliumhydroxyd + Kalzium

karbonat. 

Dann wird sie entweder in versilberte oder silberne Formen oder auf 
blanke Eisenplatten oder a.uf versilberte Kupferplatten ausgegossen, halb
erkaltet zerschlagen und sofort in dicht schlieBende GefiiBe eingefiiIlt, do. das 
Xtzkali mit Begierde Feuchtigkeit und Kohlensiiure aus der Luft aufnimmt. 
Die Herstellung des Xtzkalis durch Umsetzung von Kaliumkarbonat mittels 
Xtzkalk ist jedoch durch die Darste1lung von Xtzkali auf elektrolytischem 
Wege verdriingt. Der Vorgang hierbei ist folgender: Durch eine konzen
trierte Losung von Kaliumsulfat wird ein starker elektrischer Strom ge
leitet. An der einen Elektrode scheidet sich das Kaliumoxyd aus, das sich so
fort mit Wasser zu Kaliumoxydhydrat verbindet, wiihrend die an der anderen 
Elektrode sich abscheidende Schwefelsiiure durch Kalziumkarbonat oder 
noch besser Bariumkarbonat, das in der Fliissigkeit fein verteilt, suspen
diert ist, gebunden wird. Die gekliirte Lauge wird dann beliebig durch 
Eindampfen konzentriert oder ganz zur Trockne gebracht. Meistens be
nutzt man aber zur elektrolytischen Scheidung nicht das Kaliumsulfat, 
sondern das Kaliumchlorid, das Chlorkalium, das sich in groBen Mengen 
in den Sta13£Urter Abraumsalzen findet. Man leitet durch eine wiisserige 
Losung von Kaliumchlorid einen elektrischen Strom. Das Kalium scheidet 
sich am negativen Pol und das Chlor am positiven Pol abo Das Kalium 
bildet mit dem Wasser sofort Kaliumoxydhydrat, und Wasserstoff wird £rei. 
Bei diesem Vorgange diirfen Chlor und Kalila.uge nicht zusammenkommen; 
die beiden, aus Graphit bestehenden Elektrodenriiume werden daher durch 
eine aus Kaliumchlorid und Zement erhaltene stromdurchliissige Scheide
wand, ein Diaphragma, getrennt, wodurch eine Vereinigung der beiden 
Stoffe verhindert wird. 

Durch Siittigung der gewonnenen Kalilauge mittels Kohlensiiure kann 
dann auch Kaliumkarbonat dargestellt werden. Die rohe Handelsware 
wird nach ihrem Prozentgehalt verkauft. Handelt es sich um ein vollig 
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reines Xtzkali, wie solches zu chemischen Analysen benutzt wird, so reinigt 
man ein schon an und fiir sich gutes Praparat noch dadurch, daB man die 
geschmolzene Masse in absolutem Alkohol auf16st, hierbei bleiben aIle Ver
unreinigungen zuriick, die klare Lasung wird dann in einem silbernen Gefall 
abgedampft und geschmolzen. Ein solches Praparat wird mit Kali causti
cum Alcohole depuratum bezeichnet. 

A n we nd ung. In der Heilkunde als Xtzmittel; technisch in der Seifen
siederei usw.; in der Chemie vielfach als wasserentziehendes Mittel und 
zu analytischen Zwecken. 

A ufb ewa hrung. Stets in sehr sorgfaltig geschlossenen GefaBen, 
um es vor Kohlensaure und Feuchtigkeit zu schiitzen. Man tut gut, die 
Stapsel der GefiiBe mit Paraffin zu durchtranken. Korkstapsel werden 
namlich sehr leicht zerfressen. Glasstapsel dagegen setzen sich, da 
Kaliumhydroxyd das Glas etwas angreift, derartig fest, daJ3 sie kaum zu 
lOsen sind. 

N ach weis. Die wasserige Lasung, mit Weinsaure16sung iibersattigt, 
gibt aIlmahlich einen weill en, kristaIlinischen Niederschlag. 

Priifung n. D.A.B. 1. Wird 1 g Kaliumhydroxyd in 2 ccm Wasser 
ge16st und mit 10 ccm Weingeist gemischt, so darf sich nach einigem 
Stehen nur ein sehr geringer Bodensatz bilden. (A b w e sen h e i t von 
K i e s e Is a u r e. Ton e r d e und fr e m den S a I zen.) 

2. Werden 2 ccm der mit verdiinnter Schwefelsaure hergesteIlten Lasung 
(1 + 19) mit 2 ccm Schwefelsaure gemischt und nach dem Erkalten mit 
1 ccm Ferrosulfatlasung iiberschichtet, so darf eine gefarbte Zone nicht 
entstehen. (A b w es e nhei t vo n S a I p et er sa ure.) 

3. Die mit Salpetersaure iibersattigte Lasung (1 + 49) darf weder durch 
Bariumnitratlasung sofort veriindert noch durch SilbernitratlOsung mehr 
als weiBlichschillernd getriibt werden. (A b we sen h e it von S c h w e
felsaure und ChI or.) 

4. Wird eine Lasung von 1 g Kaliumhydroxyd in 10 cem Wasser mit 
15 ccm Kalkwasser gekocht, so darf das Filtrat beim EingieJ3en in reichlich 
Salpetersaure keine BIasen von Kohlensaure entwickeln, sonst ist der Ge
halt an Kar bonat zu groJ3. 

5. Gehaltsbestimmung. Werden 5,6 g Kaliumhydroxyd in so viel 
Wasser ge16st, daJ3 die Lasung 100 ccm betriigt und die Lasung mit Di
methylaminoazobenzoIlasung (1 + 199 Weingeist) vermischt, so miissen zur 
Neutralisation von 20 ccm dieser Lasung mindestens 15,15 ccm Normal
Salzsiiure natig sein, was 85% Gehalt an KOH entspricht. 1 ccm Normal
Salzsiiure siittigt 0,05611 g Kaliumhydroxyd. 

AuJ3er in fester Form bildet das Xtzkali auch in Lasung als Xtzkali
lauge, Liquor Kali caustici, Liquor Kalii hydroxydati eine 
Handelsware. Eine solche Lauge wird nach Graden Baume gehandelt. 
Nebenstehende Dbersichtstafel zeigt den Prozentgehalt an Kalium 
hydricum bei den verschiedenen spezifischen Gewichten bei 15° (nach 
Lunge). 

Die Kalilauge des Deutschen Arzneibuches hat eine Dichte 1,135 -1 ,137 
und enthiilt in 100 Teilen Fliissigkeit 14,8 Teile Kaliumhydroxyd. 

Fiir technische Zwecke, besonders fiir die Herstellung von Kaliseife 
kommt eine Kalilauge von 50° Be in eisernen Fassern von 600 kg in den 
Handel. 
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Spez. Gewicht Grade Baume Proz. KOR Spez. Gewicht I Grade Baume I Proz. KOR 

1,075 

I 

10 9,2 1,274 31 
I 

28,9 
1,083 II 10,1 1,285 32 29,8 
1,091 12 10,9 1,297 33 30,7 
1,100 13 12,0 1,308 34 31,8 
1,108 14 12,9 1,320 35 32,7 
1,116 15 13,8 1,332 36 33,7 
1,125 16 14,8 1,345 37 34,9 
1,134 17 15,7 1,357 38 35,9 
1,142 18 16,5 1,370 39 36,9 
1,152 19 17,6 1,383 40 37,8 
1,162 20 18,6 1,397 41 38,9 
1,171 21 19,5 1,410 42 39,9 
1,180 22 20,5 1,424 43 40,9 
1,190 23 21,4 1,438 44 42,1 
1,200 24 22,4 1,453 45 43,4 
1,210 25 23,3 1,468 46 44,6 
1,220 26 24,2 1,483 47 45,8 
1,231 27 

I 

25,1 1,498 

I 

48 

I 

47,1 
1,241 28 26,1 1,514 49 48,3 
1,252 29 27,0 1,530 50 49,4 
1,263 30 28,0 

Verbindnngen de!!! Kalium!!! mit Schwefel. 

Kalium suHuratum. Hepar SUlluris. Schwelelkallum. 
Schwelelleber. Foie de soulre. Polysulfure de potassium. Liver of sulphur. 

Frisch leberbraune, bald gelbgrun werdende Stucke, die an der Luft 
schnell Feuchtigkeit, Sauerstoff und Kohlendioxyd (C02) anziehen und 
dann stark nach Schwefelwasserstoff riechen. 

3 K2S3 + H20 + CO2 + 7 ° = K2S04 + K2S20 a + K2COa 
Schwefel- + Wasser + Kohlen- + Sauer- = Kalium- + Kalium- + Kalium-

leber dioxyd stoff sulfat thiosulfat karbonat 

+ ~S + 5S 
+ Schwefelwasserstoff + Schwefel. 

In 2 Teilen Wasser ist es fast giinzlich mit gelbgriiner Farbe lOslich. Die 
Lasung hat eine alkalische Reaktion und scheidet an der Luft Schwefel aus. 

Wird bereitet, indem man 1 Teil Schwefel und 2 Teile Kaliumkarbonat in 
einem hessischen Tiegel so lange schmilzt, bis die Masse ruhig flieBt und eine 
herausgenommene Probe sich in Wasser vallig lOst. Dann wird sie auf einen 
Stein ausgegossen, nach dem Erstarren zerklopft und warm in fest zu schlie
Bende GefiiBe gefullt. Es besteht in seiner Hauptmenge aus Dreifachschwefel
kalium, Kaliumtrisulfid, K2Sa und Kaliumsulfat. Die Zusammensetzung 
des Priiparates ist verschieden, je nachdem niedere oder hahere Wiirme
grade bei der Darstellung angewendet werden. 

A n we nd u ng. In der Heilkunde hauptsiichlich zur Darstellung kiinst
licher Schwefelbiider, gegen Flechten, gichtische Leiden und Metallvergif
tungen. Technisch wird es namentlich von Goldarbeitern zum Dunkelbeizen 
von Edelmetallen angewendet. Auch zum Haarfiirben als Nachbeize bei 
der Anwendung von Silbernitrat und schlieBlich in groBen Mengen zum 
Fiirben von Pelzwerk. 

Bucbbeister-Ottersbacb. I. 15. Auf!. 49 
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N a c b wei s. Die wii.sserige Losung (1 + 19) scheidet, mit Essigsii.ure 
im Oberscbu13 erhitzt, Schwefel aus und entwickelt reichlich Schwefel
wasserstoff. Wird die Fliissigkeit von dem Schwefel abfiltriert und nach 
dem Erkalten mit Weinsii.urelosung vermischt, so zeigt sich allmii.hlich ein 
weiller kristallinischer Niederschlag. 

Aufbewahrung. Schwefelleber mu.13 ganz besonders vorLuft und 
Feuchtigkeit geschiitzt werden, da sie anderenfalls in sehr kurzer Zeit 
vollig unbrauchbar ist. Man tut daher gut, den Glasstopsel des Stand
gefiiJles noch durch Vaselin oder Talg zu dichten. 

Kalium rhodanatum. K. sulfocyanatum. K. sulfocyanicum. Kalium 
rhodanicum. K. thiocyanicum. Rhodankalium. Kaliumrhodanld. 

Schwefelzyankallum. Kaliumrhodanat. Kaliumsulfozyanat. Kallumtbiozyanat. 
Thlozyansaures Kalium. Rhodanate de potasse. Sulfocyanate de potassium. 

Hinsichtlich der Bezeichnungen vergleiche man S. 753. 
KCyS oder KCNS. 

Farblose, spiellige oder siiulenformige Kristalle, an der Luft leicht 
zerfliellend, geruchlos, von kiihlendem, salpeterii.hnlichem Geschmack; 
leicht loslich in Wasser und Weingeist. Es wirkt giftig. 

Wird bereitet, indem man 1 Teil gepulvertes und darauf entwassertes 
Blutlaugensalz mit 35 Teilen Kaliumkarbonat und 70 Teilen Schwefelblumen 
mengt, in einen rotgliihenden Tiegel eintragt und so lange gliiht, bis die 
Masse vollig im Flull ist. Dann wird sie auf Platten ausgegossen und hierauf 
mit Alkohol ausgekocht. Beim Erkalten schiellt das Kaliumthiozyanat in 
feinen Kristallen an. Als Riickstand bleiben Schwefeleisen und Kaliumsulfat. 

A n we nd u ng findet es vor aHem in der Analyse zum Nachweis von 
anorganischen Eisenoxydsalzen; noch in 1000 OOOfachet Verdiinnung farbt 
eine Spur Kaliumthiozyanat die Losung blutrot unter Bildung von Eisen
thiozyanat. Hierauf beruht auch seine Anwendung bei den Zauberkiinstlern zu 
der Vorfiihrung, Weillwein in Rotwein zu verwandeln. Das Salz wird auch ge
braucht zur Herstellung des Merkurithiozyanats, Merkurisulfo
zyana ts, Rhodanq uecksilbers, Schwefelzyanq uecksil bers, Hy
drargyrum thiocyanicum, Hydrargyrum sulfocyanicum, 
Hydrargyrum rhodanatum, Hydrargyrum sulfocyanatum, 
eines weill en, in Wasser unloslichen Pulvers, aus dem die sog. Pharao
schlangen angefertigt werden, ein sehr gefahrliches Spielzeug, da die 
beim Anziinden sich entwickelnden Dampfe stark quecksilberhaltig sind. 
Zuriick bleibt eine aufgeblahte Masse, die aus Mellon besteht (CaN12). 

Haloidsalze des Kaliuml!l. 

Kalium chloratum. Kaliumchlorld. Chlorkallum. 
Chlorwasserstoffsaures Kalium. Dlgestivsalz. Chlorure de potassium. 

Sel digestiVe Sel febrifuge de Sylvius. Potassium chlorid. 
KCI. 

Farblose, luftbestandige, wiirfeI- oder saulenformige Kristalle, geruchlos, 
von bitter-salzigem Geschmack; loslich in 3 Teilen kaltem und 2 Teilen 
hei13em Wasser, wenig loslich in absolutem Alkohol, etwas mehr in wasser
haltigem Weingeist. In der Rotgliihhitze schmilzt das Salz und verdampft 
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zuletzt. In wasseriger Losung ionisiert das Salz stark in K- und 
Cl'-Ionen. 

Findet sich als S y I v i n und wird namentlich in den Sta13furter Fabriken 
in gro13en Mengen aus dem sog. Karnalli t, Verbindung von Kaliumchlorid, 
Magnesiumchlorid und Wasser, hergestellt. 

An wend ung. In der Heilkunde nur gering, dient namentlich zur 
Herstellung von Kaliumkarbonat, Kalisalpeter, Xtzkali und Kaliumchlorat, 
sowie als Diingemittel. 

**t Kalium jodatum. Kalium hydroj6dicum. 
Kaliumjodid. Jodkalium. Jodwasserstoffsaures Kalium. 

Iodure de potassium. Potastlium iodide. Iodide of potassium. 
KJ. Molekulargewicht 166,02. 

Farblose, zuweilen auch porzellanwei13e, wiirfelformige Kristalle von 
scharf salzigem, hinterher etwas bitterem Geschmack; sie sind lOslich in 
% TeiIen Wasser und 12 Teilen Weingeist. Die Losung, die stark ionisiert, 
solI neutral reagieren; sie vermag eine gro13e Menge freies Jod mit dunkel
brauner Farbe aufzulOsen. Die Kristalle schmelzen und verdampfen bei 
Rotgliihhitze allmahlich. Vollig reines, neutrales Jodkalium ist sehr wenig 
wasseranziehend, enthalt es dagegen, wie dies vielfach vorkommt, Spuren 
von Kaliumkarbonat und jodsaurem Kalium, Kaliumjodat, so wird es 
rasch feucht, riecht durch eintretende Zersetzung schwach nach J od und 
farbt sich gelb. Noch leichter tritt die Gelbfarbung ein, wenn Jodnatrium, 
Natriumjodid, zugegen ist. 

Bereitet wird es meist in der Weise, daB man zuerst aus dem reinen 
Jod und Eisen Eisenjodiirjodid (FeaJs) hersteIlt: 

1. 2 J + Fe FeJ 2 

Jod + Eisen = Eisenjodiir. 

II. 3 FeJ2 + 2 J = FeSJ 8 

Eisenjodiir + Jod = Eisenjodiirjodid 

und dieses in der Warme durch Kaliumkarbonat zersetzt, 

FeaJs + 4K2COa + ~O = 8 KJ + Fea0 4 + 4 CO2 + H20 
Eisenjodiir-+ Kalium- + Wasser=Kalium~+ Eisenoxy-+ Kohlen-+ Wasser. 

jodid karbonat jodid duloxyd dioxyd 
Friiher wurden besonders groBe, porzellanwei13e Kristalle geschatzt, die 
durch sehr langsame Verdunstung der Losung erhalten wurden. Es hat 
sich aber gezeigt, da13 gerade diese wei13en, gro13en Kristalle viel Mutterlauge 
einschlieLlen, wahrend die kleinen, vollig klaren und durchsichtigen weit 
reiner sind. Oder man stellt es so her, da13 man in erwarmte Kalilauge so 
lange Jod eintragt, bis die Fliissigkeit gelbbraun ist. Neben Kaliumjodid ent
steht Kaliumjodat. Aus diesem Grunde dampft man die Losung mit Holz
kohle ein, bis alles zu Kaliumj odid reduziert ist, und bringt, nachdem das Salz 
in Wasser gelOst ist, zur Kristallisation. 

1. 6 KOH + 6 J 5 KJ + KJOa + 3 H20 
Kaliumhydroxyd + Jod = Kaliumjodid + Kaliumjodat + Wasser. 

II. KJOa + 3 C = KJ + 3 CO 
Kaliumjodat + Kohle = Kaliumjodid + Kohlenmonoxyd. 

49* 
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An wen dun g. In der Heilkunde innerlich gegen Krankheiten der Driisen, 
gichtische und syphilitische Leiden und gegen Katarrhe der Bronchien. 
aullerlich in Mischungen mit Fett usw.; technisch in groBen Massen in der 
Photographie, und um Flecke zu entfernen, die durch Hollenstein ent
standen sind, wie es bei Haadiirbemitteln vorkommt. Auch als Erhaltungs
mittel, Konservierungsmittel, ffir Katgut. 

Auf be wah run g. In gut geschlossenen GefaBen, am besten vor 
Sonnenlicht geschiitzt, da dieses selbst bei geringem Feuchtigkeitsgehalt die 
Zersetzung beschleunigt. 

N ach weis. Die wasserige Losung, mit wenig Chlorwasser oder einigen 
Tropfen Salzsiiure und Chloraminlosung versetzt und mit Chloroform ge
schiittelt. farbt letzteres violett; mit Weinsaurelosung gibt sie allmiihlich 
einen weill en, kristallinischen Niederschlag. 

Priifung. 1. Am Platindraht erhitzt, muB das Salz die Flamme von 
Anfang an violett farben, Gelbfarbung dad sich hOchstens voriibergehend 
zeigen, sonst sind Natriumsalze zugegen. 

2. Einige Bruchstiicke, auf befeuchtetes rotes Lackmuspapier gelegt, 
diirfen es nicht sogleich violettblau farben (Kaliumkarbonat). 

3. Die wasserige Losung (1 + 19) mit 3 Tropfen verdiinnter Essig
saure vermischt dad durch NatriumsulfidlOsung nicht verandert (Schwer
zp.etalle) und, 

4. mit verdiinnter Schwefelsaure gemischt, auf Zusatz von Starkelosung 
nicht sofort geblaut werden, sonst ist K ali u m j 0 d a t zugegen. Bei dieser 
Priifung mull das zur Losung edorderliche Wasser durch Kochen und 
Wiedererkaltenlassen von der Kohlensii.ure befreit werden. 

5. VeranlaBt man mittels Zink und Salzsaure eine lebhafte Gasentwick
lung und fiigt die mit StarkelOsung versetzte Auflosung des Kaliumjodids 
hinzu. so dad sich diese nicht bla uen (K ali u m nit rat). 

6. Die wasserige Losung (1 + 19) darf durch Bariumnitratlosung 
nicht verandert werden (Schwefelsaure). • 

7. Mit einem Kornchen Ferrosulfat und einem Tropfen Eisenchlorid
losung, nach Zusatz von Natronlauge gelinde erwarmt, dad sich diese 
Losung nicht blau farben, wenn man sie mit Salzsaure iibersattigt, sonst 
ist Zyankalium zugegen, das aus angewandtem unreinen Jod herriihrt. 

8. Werden 0,2 g Kaliumjodid in 8 ccm Ammoniakfliissigkeit gelOst, 
unter Umschiitteln mit 13 ccm Zehntel-Normalsilberlosung ausgefallt, so 
dad das Filtrat nach "Obersattigung mit Salpetersaure innerhalb 10 Minuten 
nicht bis zur Undurchsichtigkeit getriibt bzw. dunkel gefarbt werden (SaIz
s ii ure, B rom wasserstoffsa ure, T hiosc h we£elsa ure). 

9. Eine fiir die meisten Zwecke ausreichende Priifung besteht darin, 
daB man etwas Kaliumjodid fein zerreibt, in der Wiirme des Wasserbades 
austrocknet und genau 0,5 g des trockenen Pulvers mit 13 ccm 98prozen
tigem Alkohol iibergieBt und ofter umschiittelt. Nach 1 Stunde ist das 
reine Kaliumjodid klar gelOst, und etwaige Beimengungen von jodsaurem 
Kalium (Kaliumjodat), Kaliumnitrat, Kaliumsulfat, Kaliumbromid bleiben 
ungelost. Kleinere Mengen von Kaliumkarbonat kommen allerdings mit in 
Losung, verraten sich aber durch alkalische Reaktion. 

Das Kaliumjodid darf, wie aus der ganzen Abhandlung zu ersehen ist, 
nicht mit dem Kaliumjodat, dem jodsauren Kalium, Kalium 
jodicum KJ03 verwechselt werden. Dieses bildet weiBe, wiirfelformige 
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Kristalle, die sieh erst in 13 Teilen Wasser Hisen. Konzentrierte Schwefel
saure seheidet aus der Losung kein Jod ab, im Gegensatz zu Kaliumjodid, 
wo dureh Schwefelsaure Jod ausgeschieden wird. Die Darstellung ist ent
sprechend der des Kaliumchlorats. 

Es wird hauptsachlich in der Analyse gebraucht. 

Kalium bromatum. Kalium hydrobr6micum. 
Kaliumbromid. Bromkalium. Bromwasserstolfsaures Kalium. 

Bromure de potassium. Potassii Bromidum. Bromide of potassium. 
KBr. Molekulargewieht 119,02. 

Wei13e, luftbestandige, ziemlieh groBe, wiirfelformige Kristalle oder 
ein kristallinisches Pulver, geruchlos, von stark salzigem Gesehmack; loslich 
in 1,5 Teilen Wasser und 200 Teilen Weingeist. Erhitzt zerspringen die 
Kristalle unter Knistern, gleich dem Natriumchlorid, in der Rotgliihhitze 
sehmelzen sie und verfliichtigen sich ohne Zersetzung. Die wasserige Losung 
ionisiert stark in K'- und Br/-Ionen. 

Dargestellt wird das Praparat wie das Jodkalium (s. d.). Man 
stellt sich Eisenbromiir FeBr2 her und verfahrt genau wie bei der Dar
stellung des J odkaliums. Oder man gewinnt es wie das J odkalium aus 
Kalilauge und Brom. 

A n wen dun g. In der Heilkunde als kraftiges, nervenberuhigendes Mittel 
bei Sehlaflosigkeit, Fallsucht (Epilepsie), Delirien, iiberhaupt hochgradiger 
Erregung, und zwar in Gaben von 0,5-2,0; technisch in der Photographie. 

N ach weis. Die wasserige Losung (1 + 19) mit wenig Chlorwasser 
oder mit verdiinnter Salzsaure und einigen Tropfen ChloraminHisung 
versetzt und mit Ather oder Chloroform geschiittelt, farbt letztere rot
gelb; mit Weinsaure vermischt, gibt sie nach einigem Stehen einen wei13en, 
kristallinisehen Niederschlag. Ein Dberschu13 von Chlor mu13 vermieden 
werden, da sich sonst farbloses Chlorbrom bildet. 

Priifung. 1. Am Platindraht mu13 das Salz die Flamme violett 
farben, eine Gelbfarbung dad hochstens vorubergehend eintreten (B rom
natrium). 

2. Zerriebenes Kaliumbromid, auf wei13em Porzellan ausgebreitet, 
darf sieh nicht sofort gelb farben, wenn ein Tropfen verdiinnte Sehwefel
saure dazu gebracht wird (S alp e t e r). 

3. Einige Bruchstiicke, auf befeuchtetes rotes Lackmuspapier gelegt, 
diirfen die beriihrten Stellen nicht sogleich violettblau farben (A 1 k ali -
karbonate). 

4. Die wasserige Losung (1 + 19) darf weder durch Bariumnitrat
Hisung (Schw ef elsa ur e), 

5. noch naeh Zusatz von 3 Tropfen verdiinnter Essigsaure durch 
3 Tropfen Natriumsulfidlosung verandert werden. 

6. Die wasserige Losung, mit etwas Salzsaure angesauert, dad durch 
0,5 ccm Kaliumferrozyanidlosung nieht sogleich blau gefarbt werden (Eisen). 

7. Wi,d eine Losung (1 + 9) mit verdiinnter Sehwefelsaure gemischt, 
darauf mit etwas Chloroform gesehiittelt, so dad sich das Chloroform nicht 
gelb farben (bromsaures Kalium). 

8. Ein Gemisch von 1 g Kaliumbromid und 3 cern Natriumhypo
phosphitlosung darf, im siedenden Wasserbad eine Viertelstunde erhitzt, 
keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). 
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9. Zehn ccm der wasserigen Losung, (1 + 19) mit 3 Tropfen Eisenchlorid
losung vermischt und alsdann mit StarkelOsung versetzt, diirfen letztere 
innerhalb 10 Minuten nicht farben, Bonet ist J 0 d k a I i u m zugegen. 

Das Kaliumbromid dad nicht verwechselt werden mit dem Kalium
bromat, dem bromsauren Kalium, Kalium bromicum, KBrOs, 
Bromate de potassium, das in der Analyse, sowie in der Farberei und 
Druckerei verwendet wird. Man unterscheidet es vom Kaliumbromid durch 
Schwefelwasserstoffwasser, bei Vorhandensein von Kaliumbromat scheidet 
sich Schwefel ab unter Entstehung von Bromkalium. 

t Kalium biDuoratum. 
Kaliumbflluorid. Saures Kaliumfluorid. Doppemuorkalium. Fluorkalium

Fluorwasserstoff. Fluorhydrate de fiuorure de potassium. 
KF·HF. 

Farblose, bliitterige, in Wasser leicht losliche KristalIe. Schwerloslich 
in Wasser, das Fluorwasserstoffsaure enthalt. Das Salz wird durch Zu
sammenbringen von FluBsaure und Fluorkalium KF gewonnen. Das 
t Fluorkalium, fluorwasserstoffsaure Kalium, Kaliumfluorid, 
Kalium fluoratum stellt man her durch Neutralisieren von Kalilauge 
mit Fluorwasserstoffsaure in PlatingefaBen, da die wasserige Losung des 
Fluorkaliums GIas angreift. Es ist ein weiBes, leicht zerflieBliches Salz. 

Anwend ung. Als Garung hemmendes Mittel. Das Kaliumfluorid 
auch in der GIasatzerei. 

t K8lium cyanatum. Kaliumzyanid. Zyankalium. Zyanwasserstoffsaures 
Kalium. Cyanure de potassium. Potsssii cyanidum. Cyanide of potassium. 

KCN oder KCy. 
WeiBe, porzellanartige Stiicke von schwachem Geruch nach Blausaure, 

das vollig trockene Salz riecht nicht, aber schon durch die Feuchtigkeit 
und die Kohlensaure der Luft wird Blausaure abgesehieden. (N aeh weis.) 
Das Salz zieht sehr stark Feuehtigkeit an, ist leicht lOslich in Wasser, 
sehwieriger in Weingeist; in der GIiihhitze sehmilzt es unter teilweiser 
Bildung von zyansaurem Kalium, Kaliumzyanat. Die wasserige Losung 
ist nieht haltbar, sie zersetzt sieh unter Bildung von Ammoniak in 
Kaliumformiat, ameisensaures Kalium 

KCN + 21I:aO = NHa + HCOOK 
Kaliumzyanid + Wasser = Ammoniak + Kaliumformiat. 

Alle Handelsware enthalt wegen ihrer Bereitung Spuren von zyansaurem 
Kalium, vielfach auch noeh Kaliumkarbonat; daher geben die Preislisten ge
wohnlieh den Gehalt an reinem Zyankalium in Prozentgehalt an, 30%, 60%, 
88/100%. Die fast reine Ware (98/11)0) ist etwas durchscheinend. Sehr giftig! 

Bereitet wird es durch Sehmelzen von gepulvertem und entwassertem 
gelben Blutlaugensalz mit Kaliumkarbonat in eisernen Gefa13en, bis die 
Masse diinnfliissig geworden ist und eine herausgenommene Probe nach dem 
Erkalten vollig weiB erscheint. Dann laBt man bei gelinder Warme das aus
geschiedene Eisen absetzen und gie13t klar in Formen oder auf Metallplatten 
aus (Verfahren nach Liebig). Die Stiieke werden naeh dem Erkalten zer
schlagen und sofort in gut schlieBende Gefa13e gefiillt. Statt des Kalium
karbonats wird vielfach wasserfreies Natriumkarbonat angewendet, und zwar 
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aus dem Grunde, weil das so entstandene Gemisch von Zyankalium und 
Zyannatrium bei weit niederen Warmegraden schmelzbar ist als das reine 
Zyankalium und infolgedessen weniger zyansaures Salz entsteht. 

K4Fe(CN)6 + K2C03 = 5 KCN + KCNO + CO2 + Fe 
Kalium- + Kalium- = Zyan- + zyansaures + Kohlendioxyd + Eisen. 

ferrozyanid karbonat kalium Kalium 

Diese friiher allgemein gebrauchliche Weise der Darstellung ist jedoch 
durch die Darstellung des Zyankaliums auf durchaus veranderter Grundlage 
verdrangt. Hierzu ist kein BIutlaugensalz edorderlich, ein Umstand, der 
den Preis der Ware bedeutend ermaBigt hat. Man leitet Ammoniakgas 
iiber ein Gemisch von Kaliumkarbonat und Kohle bei etwa 900°. Die 
Reaktionsmasse wird ausgelaugt, aus der konzentrierten Losung das ent
standene Zyankalium durch Kaliumkarbonat kristallisiert ausgeschieden 
und geschmolzen. Der V organg ist folgender: 

K2COa + C + 2 NHa 2 KCN + 3 H20 
Kaliumkarbonat + Kohle + Ammoniak = Zyankalium + Wasser. 

Auch stellt man Zyankalium viel aus dem Kalziumzyanamid oder 
Kalkstickstoff (s. d.) her. 

Das Kalziumzyanamid wird durch Zusammenschmelzen mit Natrium
karbonat in Zyankalzium und dieses durch Zusammenschmelzen mit 
Natriumchlorid in Zyannatrium iibergefiihrt. Das rohe Zyannatrium wird 
durch Saure zersetzt, die freiwerdende Zyanwasserstoffsaure abdestilIiert 
und in eine Losung von Kaliumhydroxyd, bzw. wenn man tNatrium
zyanid, Natrium cyanatum, zyanwasserstoffsaures Natrium 
haben will, in Natriumhydroxyd eingeleitet. 

Anwendung. Das Zyankalium hat in der Technik eine groBe Ver
wendung, so in der Photographie zum Losen von Brom- und Jodsilber, 
namentlich aber zur galvanischen Vergoldung, Versilberung, Vernickelung 
usw. Hier und da wird es auch von Goldarbeitern zum Loten benutzt. Ferner 
zum Toten von Insekten, indem man Gips mit der Losung zu einem Brei 
anriihrt und auf den Boden der GefaBe streicht. Die weitaus groBten 
Mengen aber finden Verwendung zum Ausziehen goldhaltiger Erze. In 
der Chemie dient es mit Natriumkarbonat gemischt zum Nachweis von 
Schwefelverbindungen des Arsens, indem die Mischung in einem Arsen
reduktionsrohrchen erhitzt wird, wobei Arsen reduziert wird, das sich als 
Arsenspiegel niederschlagt. 

Bei der iiberaus groBen Giftigkeit des Praparates, 0,3 g gel ten schon 
als todliche Menge, ist die weitgehendste Vorsicht notwendig. DaB es 
iiberhaupt nur den Landesgiftgesetzen gemaB verkauft werden dad, versteht 
sich von selbst. Aber auch beim Abwagen ist die groBte Vorsicht notig, 
da die kleinsten Mengen beim Eindringen in eine etwaige Wunde die schlimm
sten Folgen hervorrufen konnen. NiemaIs solI man daher die Stiicke mit 
den Fingern anfassen und alles dabei gebrauchte Gerat sofort auf das sorg
faltigste reinigen. Leicht kann sich beim Arbeiten mit Zyankalium die 
auBerst giftige, nach Bittermandelol riechende Zyanwasserstoffsaure ab
spaIten, vor deren Einatmen man sich peinIichst zu hiiten hat. Ein eigen
tiimliches Kratzen im HaIse zeigt eine sehr gefahrliche Vergiftung an, 
man gehe vor allen Dingen ins Freie. 
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Sauerstoffsalze des Kaliums. 

KaIium aceticum. Kali aceticum. Terra folliita Tartari. 
Kaliumazetat. Essigsaures Kalium. 

Acetate de potassium. Terre loliee de tartre. Potassii acetas. 
C2HaK02 oder CHaCOOK. Molekulargewicht 98,12. 

Wei13es, glanzendes, schuppiges Kristallpulver, geruchlos, von mild 
salzigem Geschmack, an der Luft leicht zerflie13end; IOslich in !fa Teil Wasser 
und '/10 Teilen Weingeist; die Losung reagiert schwach alkalisch. Beim Er
hitzen schmilzt es zuerst, bei hOheren Warmegraden entweicht Essigsaure, 
und Kaliumkarbonat bleibt zurUck. 

Wird bereitet durch Obersattigen einer Losung von Kaliumkarbonat 
mit reiner Essigsaure und Eindampfen der Losung bis zur Trockne. 
2 CSH40 2 + K2COS 2 C2HaK02 + lis0 + CO2 

Essigsaure + Kaliumkarbonat = Kaliumazetat + Wasser + Kohlendioxyd. 
Anwendung. Als Heilmittel innerlich bei Wassersucht, Nierenleiden, 

Gicht- und Steinbeschwerden; technisch vielfach zur Darstellung anderer 
essigsaurer Verbindungen, ferner als Feuchtigkeit entziehendes Mittel in 
der Photographie und Galvanoplastik. 

Nachweis. Die wasserige Losung gibt mit WeinsaurelOsung einen 
weiBen, kristallinischen Niederschlag; EisenchloridlOsung farbt sie tiefrot. 

t Kalium arsenicicum. Kallumarsenat. Arsensaures Kalium. 
Einbasisch-Kallum8J'llenat. 

KH2As°4 " 

Farblose, luftbestandige, wasserlOsliche, sehr giftige Kristalle. Werden 
gewonnen durch Zusammenschmelzen von Kaliumnitrat und Arsenig
saureanhydrid, Auflosen der Schmelze in Wasser und Auskristallisieren. 

Anwend ung. Als Beize in der Zeugdruckerei. 
N ach weis. Siehe unter Acidum arsenicicum. 

t Kalium arsenic6sum. Kallumarsenit. Arsenigsaures Kalium. 
Arseniate de potassium. Sel arsenical de Macquer. Potassium arsenite. 

KAs02 + HAs02 + lisO. 
Kristallinisches Salz oder Pulver, grauwei13 bis gelblich, schwerloslich. 

Stark giftig. 
Wird erhalten dumh Eintragen von Arsenigsaureanhydrid in wenig 

Kalilauge und Oberschichten der erhaltenen Fliissigkeit mit Weingeist. 
Anwendung. Als Beize in der Zeugdruckerei. Zur Herstellung von 

Spiegeln und von Fliegenpapier. 
N ach weis. Siehe unter Acidum arsenicosum. 

Kalium carb6nicum. Kallumkarbonat. Kohlensaures Kalium. 
Einfaches Kaliumkarbonat. Sekundiires Kaliumkarbonat. 

KICOs ' Molekulargewicht 138,20. 

1. Kalium carboni cum crudum. Cineres clavellati. Sal Tartari. Rohes 
KaUumkarbonat. Pottasche. HoIzasche. Welnsteinsalz. Carbonate de potasse. 
Sel de tartre. Potasse carbonatee. Potassii Carbonas. Potassium car~onate. 
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Die rohe Pottasche bildet weiBe, zuweilen blauliche, selten rotliche, trockene, 
kornige und stiickige Massen, geruchlos, von scharf laugenhaftem Geschmack, 
an der Luft leicht feucht werdend. In gleichen Teilen Wasser ist sie fast los
lich - es diirfen hOchstens 5% Unreinigkeiten zuriickbleiben -, unloslich in 
Weingeist. Der Wert der rohen Pottasche wird im groBen nach ihrem wirk
lichen Gehalt an Kaliumkarbonat bestimmt; dieser schwankt zwischen 
50-90%. 

Friiher war die rohe Pottasche die Grundlage zur Bereitung der samt
lichen Kaliumsalze, und aHes Kalium der Pottasche stammte aus den 
Pflanzen, die es in Form von pflanzensaurem Kaliumoxyd in sehr wechseln
den Mengen enthalten. Einzelne Arten, die man deshalb auch wohl mit Kali
pflanzen bezeichnet, z. B. Riiben, Sonnenblumen, Weinrebe, Erdrauch, Bohnen 
und andere enthalten sehr bedeutende Mengen davon, andere wiederum nur 
wenig. Verbrennt man die Pflanzen zu Asche, so wandeln sich die Verbin
dungen des Kaliumoxyds mit organischen Sauren in kohlensauresKaliumoxyd, 
in Kaliumkarbonat, um, und dieses findet sich, neb en den iibrigen minera
lischen Bestandteilen, in der Asche vor. Hierauf beruhte vor der Entdeckung 
der riesigen Kalisalzlager zu StaBfurt und Kalusz in Galizien die Herstellung 
aller Pottasche, und auch heute werden noch graB ere Mengen auf diese Weise 
hergestellt. Man verbrennt in waldreichen Gegenden die Holzabfalle voll
smndig zu Asche, laBt diese dann 24 Stunden mit Wasser durchfeuchtet 
liegen und bringt sie jetzt auf Auslaugefasser. Hier iibergieBt man sie mit 
warmem Wasser und zapft nach einiger Zeit abo Die zuerst abflieBende Lauge 
zeigt etwa 20° Be. und kann unmittelbar versotten werden. Die Asche wird 
im FaB noch einmal ausgelaugt, und die hierbei gewonnene, diinne Lauge 
zum Ausziehen neuer Mengen Asche benutzt. Die gesammelten Laugen 
werden jetzt in eisernen Pfannen bis zur Bildung eines Salzhautchens ein
gedampft und entweder unter fortwahrendem Umriihren mit eisernen Stangen 
zur Trockne gebracht - a usgeriihrte Pottasche - oder man erhitzt 
ohne Umriihren, bis der ganze Pfanneninhalt zu einer festen Masse erhartet 
ist, die nach dem Erkalten mit dem MeiBel losgeschlagen wird - ausge
schlagene Pottasche. In beiden Fallen ist die Pottasche durch aufgelOste 
brenzlige Stoffe dunkelbraun und hat noch einen Wassergehalt von 6--10%. 
Fiir einzelne technische Verwendungen, bei denen groBe Hitze erforderlich 
ist, z. B. bei der Blutlaugensalzbereitung und der Herstellung von gering
wertigem Glas, schaden diese Beimengungen nichts; die Pottasche kann 
unmittelbar so verwendet werden, in den meisten Fallen wird sie aber durch 
Kalzinieren davon befreit. Dies geschah friiher in eisernen T6pfen. 
daher der Name Pottasche, heute aber allgemein in offenen Flammen
of en, auf deren Sohle die Pottasche ausgebreitet und, wahrend die Flammen 
dariiber streich en, so lange fortwahrend durchgerakt wird, bis sie vollstandig 
wei13 und trocken erscheint. Die Erhitzung darf nicht zu lange fortgesetzt 
werden, weil die Pottasche sonst schmilzt und in die meist aus Backsteinen 
bestehende Sohle einsickert. Sobald sie weill gebrannt, wird sie sofort aUB 
dem Of en entfernt und nach dem Erkalten in moglichst dichte Fasser ver
packt. Die viel£ach auftretende bliiuliche Farbung der Pottasche riihrt von 
Spuren von Kaliummanganat her. Aul3er dieser Beimengung enthalt die 
auf diese Weise bereitete Pottasche ziemlich bedeutende Mengen von Kalium
sulfat (5-40%), Kaliumchlorid (bis zu 10%), Natriumkarbonat u. a. m. 
Die Hauptgewinnungslander £iir diese Sorte sind Illyrien, Kroatien, Ungarn, 
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RuBland und vor allem N ordamerika. Die geschatztesten Sorten sind die illyri
sche und die nordamerikanische, in ihren besseren Sort en Perlasche ge
nannt; am wenigsten geschiitzt ist die russische, die vielfach aus den sonst 
nicht zu verwertenden Steppenpflanzen gebrannt wird. Seit einigen J ahr
zehnten sind zwei weitere Bereitungsweisen der Pottasche in Gebrauch 
gekommen, einmal die aus der sog. Melasseschlempe, der Schle m pe
kohle, d. h. den Riickstanden, die bei der Vergarung der Zuckerriibenmelasse 
verbleiben; diese werden gegliiht und wie oben behandelt. Zweitens die aus 
dem WollschweiBe der Schafe. In den 20er Jahren vorigen Jahrhunderts 
entdeckte ein franzosischer Chemiker, da13 die gro13en Mengen Kalisalze, 
die die Schafe in ihrem Futter zu sich nehmen, zum gro13en Teil durch ihren 
Schwei13 ausgeschieden werden, und zwar gebunden an Fettsauren, z. B. 
Stearinsaure, Olsaure oder Palmitimaure. Man verarbeitet daher die Wasch
wasser in den Wollwaschereien auf Pottasche, indem man sie eindampft 
und den Riickstand in Retorten erhitzt, wo dann die 30% Kaliumkarbonat 
enthaltende Schlempekohle zuriickbleibt, die ausgelaugt und eingedampft 
wird. Die hierdurch gewonnene Menge wird ffir Frankreich, wo diese Ge
winnung heimisch ist, auf jahrlich 1000000 kg geschatzt. Pottasche, die 
aus den Wollwaschwassern gewonnen ist, mull sorgfaltig auf Arsengehalt 
gepriift werden, da die Schafe haufig als Mittel gegen Raude und gegen 
Ungeziefer mit arsenhaltigen Losungen behandelt werden (s. weiter unten). 
Kleinere Mengen von Pottasche werden auch in den Weingegenden durch 
Verbrennung der sog. Weinkamme und der Trester und Drusenriickstande 
gewonnen. Viel wichtiger als diese Verfahren wurde die Entdeckung der 
oben genannten Steinsalzlager, in deren oberen Schichten, den sog. A b
raumsalzen, sich unberechenbare Mengen von Kalisalzen, namentlich 
Chlorkalium, Kaliumchlorid, vorfinden. Dieser Lager hat sich alsbald die 
Chemie bemachtigt, und aus ihnen werden heute so gro13e Mengen Kalisalze 
gewonnen, da13 die Pottaschebereitung aus Holzasche immer mehr und mehr 
verdriingt wird. Man befolgt, um aus dem Kaliumchlorid Kaliumkarbonat 
herzustellen, dasselbe Verfahren wie bei der Leblancschen Sodabereitung (s.d.). 
Das Kaliumchlorid wird durch Schwefelsaure zunachst in Kaliumsulfat iiber
gefiihrt und dieses durch Gliihen in FlammenOfen unter Zusatz von Kalzium
karbonat und Kohle in Kaliumkarbonat. Auch das Ammoniaksodaverfahren 
(s. d.) lii13t sich anwenden, ist aber ffir die Rohpottasche deshalb nicht so zweck
ma13ig, weil zur Trennung des Ammoniumchlorids yom Kaliumbikarbonat, da 
beide in Wasser sehr leicht lOslich sind, ein Zusatz von Weingeist erforderlich 
ist, um das Kaliumbikarbonat abzuscheiden. Sehr vorteilhaft dagegen ist 
dieses Verfahren zur Herstellung des reinen Kaliumkarbonats. Oder man bringt 
Kaliumchlorid und Magnesiumkarbonat und Kohlendioxyd zusammen, wobei 
sich Kalium-Magnesiumkarbonat und Magnesiumchlorid bilden. Das Kalium
Magnesiumkarbonat zersetzt man darauf mit hei13em Wasser in in Wasser 
lOsliches Kaliumkarbonat und nichtlOsliches Magnesiumkarbonat. 

Aber auch diese Bereitungsweise wird verdrangt durch die Darstellung 
der Atzkalilauge mittels Elektrolyse aus dem Chlorkalium; hierdurch wird 
auch die Verwendung der Pottasche zur Bereitung der Kalilauge iiber
fliissig gemacht und der Verbrauch derselben notwendigerweise verringert. 
Siehe Abhandlung "Atzkali". 

Anwendung. Rohe Pottasche findet technisch Verwendung zur :Be
reitung von anderen Kalisalzen, ferner von Schmierseifen, Kaliglas uSW. 
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Die eigene Herstellung Deutschlands an Pottasche ist allmiihlich derart 
gestiegen, daB die Ausfuhr die Einfuhr um ein Bedeutendes iibersteigt. 

2. Kalium carbonicum depuratum. Gereinigte Pottasche. FUr viele 
Zwecke der Technik ist es notwendig, die Pottasche moglichst von ihren Bei
mengungen zu befreien. Dies geschieht am einfachsten in der Weise, dall man 
sie mit der P/2fachen Menge kaltem Wasser iibergieBt und 24 Stunden unter 
<ifterem Umriihren beiseite setzt. Die Losung wird kIar abgegossen, dasletzte 
durch Glaswolle filtriert, dann in eiserner Schale unter fortwiihrendem Um
riihren mit einem blanken eisernen Spatel bis zur Trockne eingedampft. Sie 
bildet ein feines kristallinisches Pulver, das in gleichen Teilen Wasser fast klar 
loslich sein mull. Lost man diese gereinigte Pottasche nochmals in gleichen 
Teilen Wasser auf und dampft nach der Klarung wieder ein, erhiilt man 
Kalium carbonicum bisdepuratum, ein noch reineres Praparat. 

Anwendung findet diese Pottasche aIs Heilmittel zu Salben, 
Waschungen usw.; technisch fiir Backwaren usw. 

3. Kalium carbonicum purum. Kalium carbonicum e Tartaro. Sal 
Tartari cristallisatum. Reines Kaliumkarbonat. Carbonate de potasse pur. 
PotassU Carbonas. Reinweilles, kristallinisches Pulver, im iibrigen von 
den Eigenschaften wie bei 1. Das Deutsche Arzneibuch verlangt einen 
Gehalt von annahernd 95% Kaliumkarbonat. Es enthalt gewohnlich 4-5% 
Wasser. Wurde friiher bereitet entweder durch Erhitzen von reinem Wein
stein und Kalisalpeter, daher der friihere Name Sal Tartari; heute haupt
sachlich durch Erhitzen von Kaliumbikarbonat (s. d.). 

2 KHCOa ~C03 + CO2 + H20 
Kaliumbikarbonat = Kaliumkarbonat + Kohlendioxyd + Wasser. 
A n we nd u ng findet es in der Heilkunde. Ferner in England bei der 

Herstellung des Flintglases fiir optische Glaser, sowie auch in der Photo
graphie. 

Nachweis. Die wasserige Losung braust, mit WeinsaurelOsung iiber
sattigt, auf und lallt allmiihlich einen weillen kristallinischen Niederschlag 
fallen. Sie blaut rotes Lackmuspapier. Diese alkalische Reaktion des 
neutralen SaIzes riihrt daher, dall das Salz in wasseriger Losung hydrolytisch 
gespalten wird und so die starke Base infolge der starken Dissoziation als 
OH'-Ion hervortritt, wahrend die schwache Kohlensaure nicht ionisiert. 

KsCOa + 2 H20 = H2COs + 2 KOH' 
KaIiumkarbonat + Wasser = nichtionisierte Kohlensiiure + Kalium

hydroxyd. 
Das SaIz soll, am Platindraht erhitzt, der Flamme eine violette und nicht 
eine andauernd gelbe Farbung geben (N atri u msalz). 

Priifung n. D.A.B. 1. Die wasserige Losung (1 + 19) darf auf Zusatz 
von Salpetersiiure im "OberschuB durch Silbernitratlosung hOchstens weiB
schillernd getriibt werden. 

2. Ein Raumteil- dieser Losung in 10 Raumteile Zehntel-Normal-Silber
nitratlosung gegossen, muB einen gelblichweiBen Niederschlag geben, der 
bei gelindem Erwarmen nicht dunkIer gefarbt werden darf (A m e i sen
saure). 

3. Mit wenig Ferrosulfat- und Eisenchloridlosung gemischt und gelinde 
erwarmt, darf die Losung sich nach Ubersattigung mit SaIzsaure nicht 
blau farben (Zyankalium). 
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4. Zwei ccm einer mit verdiinnter Schwefelsiiure hergestellten Losung des 
SaIzes diirfen, nach Zusatz von 2 ccm Schwefelsiiure und Abkiihlung nach 
Oberschichtung mit 1 ccm Ferrosulfatlosung, eine gefiirbte Zone nicht geben 
(Kali umni trat). 

5. Die wiisserige Losung (1 + 19), mit verdiinnter Essigsaure bis zur 
schwachsauren Reaktion gegen blaues Lackmuspapier versetzt, darf weder 
dU'l"ch Bariumnitratlosung (S c h w e f e I s ii u r e) noch durch 3 Trop£en 
Natriumsulfidlosung (Sch w ermetalle) verandert werden. 

6. Die wiisserige, mit Salzsiiure iibersiittigte Losung (1 + 19) darf durch 
0,5 ccmKaliumferrozyanidlosung nicht sogleich blau gefarbt werden (Eisen). 

7. Ein Gemisch von 0,5 Kaliumkarbonat und 5 ccm Natriumhypo
phosphitlosung darf nach viertelstiindigem Erhitzen im siedenden Wasser
bade keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). 

8. Gehaltsbestimmung. 1 g Kaliumkarbonat solI zur Siittigung 
mindestens 13,7 ccm Normal-Sa.lzsiiure erfordern. Man titriert unter An
wendung von Dimethylaminoazobenzollosung (1 + 199 Weingeist) als In
dikator, bis eine deutliche Rosafiirbung eingetreten ist. 1 ccm NormaI
Salzsiiure = 0,0691 g Kaliumkarbonat. 

Kalium bicarb6nieum. Kalium earb6nieum aeidulum. 
Kallumbikarbonat. Primiires Kaliumbikarbonat. DoppeIt kohlensaures 
Kalium. Saures kohlensaures Kalium. Bicarbonate de potasse. Carbonate 

de potasse sature. Potassii bicarbonas. 
KHCOa. Molekulargewicht 100,11. 

Farblose, durchsichtige, luftbestandige, siiulen- oder tafelformige 
Kristalle, geruchlos, von schwach alkalisch salzigem Geschmack, lOslich 
in 4 Teilen Wasser, unloslich in Weingeist. Mit Siiuren iibergossen, tritt 
Aufbrausen ein. Die wiisserige Losung reagiert schwach alkalisch und gibt 
beim Erhitzen bis zum Sieden die HiiIfte ihrer Kohlensiiure ab, so daB ein
faches Kaliumkarbonat zuriickbleibt. 

2 KHCOa = K2COa + CO2 + H20 
Kaliumbikarbonat = Kaliumkarbonat + Kohlendioxyd + Wasser. 
Dargestellt wird es entweder durch Einleiten von Kohlendioxyd 

in KaliumkarbonatlOsung, 
~COa + H20 + CO2 2 KHCOa 

Kaliumkarbonat + Wasser + Kohlendioxyd = Kaliumbikarbonat, 
oder durch Erwarmen einer Losung von Kaliumkarbonat mit Ammon
karbonat auf 60°-70°, oder indem man Kaliumchlorid mittels Ammon
bikarbonat umsetzt und das entstandene Kaliumbikarbonat durch Wein
geist ausscheidet. 

A n we nd u ng. Als Heilmittel ffir sich nur selten, in gleicher Weise wie 
das Natriumbikarbonat, sonst vielfach zur Darstellung anderer Kalisalze. 
im groBen auch zur Herstellung von reinem Kaliumkarbonat. 

N ach weis. Wie bei Kalium carbon. pur. 
Priifu ng. 1. Die wiisserige Losung (1 + 19), mit Essigsaure bis zur 

schwachsauren Reaktion gegen Lackmuspapier versetzt, darf weder durch 
Bariumnitrat (Sch wefelsaure), 

2. noch durch 3 Tropfen NatriumsulfidlOsung (Sch wermetalle) 
veriindert, noch 
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3. nach Zusatz von Salpetersaure durch Silbernitrat mehr als weiBlich
schillernd getriibt werden (Ohlor). 

4. Die wasserige Losung, mit Salzsaure iibersattigt, dad durch 0,5 ccm 
Kaliumferrozyanidlosung nicht sofort blau gefarbt werden (Eisensalze). 

5. Gehaltsbestimmung. Beim Gliihen dad sich Kaliumbikarbonat 
auch nicht zeitweilig schwarzen und muB 69% Riickstand geben. 

Kalium percarbonicum. Kalium hypercarb6nicum. 
Kalium supercarbonicum. 

Kaliumperkarbonat. Kaliumhyperkarbonat. Kaliumsuperkarbonat. 
Uberkohlensaures Kalium. Percarbonate de potassium. 

K 2C206 + H20. 
BlaulichweiBes, kristallinisches, an der Luft zerflie.6endes Pulver. 

Ein kraftiges Oxydationsmittel, indem die wasserige Losung schon bei 
45 0 Sauerstoff abgibt. 

~020a K2003 + 002 + 0 
Kaliumperkarbo~at = Kaliumkarbonat + Kohlendioxyd + Sauerstoff. 

Durch Behandeln mit verdiinnten Sauren, z. B. Salzsaure, entsteht 
nE-ben Kaliumchlorid und Kohlendioxyd Wasserstoffsuperoxyd. 

K2020 a + 2 HOI • 2 KOI 
Kaliumperkarbonat + Ohlorwasserstoffsaure = Kaliumchlorid 

+ 2002 + H20 2 
+ Kohlendioxyd + Wasserstoffsuperoxyd. 

Silberoxyd, Mangansuperoxyd und Bleisuperoxyd werden durch Kalium
perkarbonat unter heftiger Sauerstoffentwicklung reduziert. 

Man gewinnt es durch Elektrolyse einer auf _15 0 abgekiihlten Kalium
karbonatlosung. 

Anwendung. In der Photographie unter der Bezeichnung Anti
h y P 0 zur schnellen Entfernung des Fixiersalzes. Als Bleichmittel. In 
der Farberei zom Wei.6beizen blaugefarbter Stoffe. 

Auf be wah run g. Es muB in gut geschlossenen Gefa.6en trocken 
aufbewahrt werden. 

t Kalium chl6ricum. Kalium 6xymuriaticum. Chlorsaures Kalium. 
Kaliumchlorat. Chlorate de potasse. Sel de Berthollet. Potassii chloras. 

KOlOa' Molekulargewicht 122,56. 
Luftbestandige, farblose, glanzende Schupp en oder kristallinisches 

Pulver, geruchlos, von kiihlendem, salpeterartigem Geschmack. Loslich 
ist es in 17 Teilen kaltem, in 2 Teilen siedendem Wasser und in 130 Teilen 
Weingeist. Erhitzt schmilzt das Salz und gibt seinen samtlichen Sauerstoff 
ab, so daB zuletzt nur Ohlorkalium, Kaliumchlorid, zuriickbleibt (vgl. 
Sauerstoff S. 663). Mit Salzsaure entwickelt es aus seiner Losung Ohlorgas, 
mit konzentrierter Schwefelsaure verpuffen die Kristalle, indem das sehr 
leicht explosive gasformige Unterchlorsaureanhydrid, 0102, entsteht, 
mit brennbaren Korpern, wie Schwefel, Kohle, ferner Zucker, Schwefel
antimon, gemengt, explodiert es heftig durch Reibung oder Schlag. 
3 KOlOa + 2 H2S04 = 2KHS04+ KOI04 + 20102 + ~O 
Kalium- + Schwefel- = Kalium- + Kalium- + Unterchlorsaure-+ Wasser. 
chlorat saure bisulfat perchlorat anhydrid 
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Bereitet kann es in der Weise werden, da13 man in eine hei13e, gesattigte 
Lasung von Kaliumchlorid, gemengt mit dem dreifachen Aquivalent Kalk
milch, so lange Chlorgas einleitet, als dieses aufgenommen wird. Es ent
stehen zuerst Kalziumchlorid und Kalziumchlorat, und dieses letztere 
setzt sich mit dem Kaliumchlorid um in Kalziumchlorid und Kaliumchlorat, 
das aus der KalziumchloridlOsung auskristallisiert. 
I. 6 Ca(OH)2 + 12 CI = 5 CaCl2 + Ca(CI03)2 + 6 H20 

Kalziumhydroxyd + Chlor = Kalziumchlorid + Kalziumchlorat + Wasser. 
II. Ca(CI03)2 + 2 KCI 2 KCI03 + CaCl2 

Kalziumchlorat + Kaliumchlorid = Kaliumchlorat + Kalziumchlorid. 
Bei weitem die gra13ten Mengen von Kaliumchlorat gewinnt man jedoch 

auf elektrolytischem Wege ohne Anwendung eines Diaphragmas, indem 
man eine hei13e, schwach alkalisch gehaltene KaliumchloridlOsung zersetzt. 

6 KCI + 3 H20 = KCI03 + 5 KCI + 6 H 
Kaliumchlorid + Wasser = Kaliumchlorat + Kaliumchiorid+ Wasserstoff. 
Bei Abkiihlung der Losung scheidet sich das entstandene KaIiumchiorat aus. 

An wen dun g. J n der Heilkunde teils innerlich bei Lungenschwindsucht, 
Leberleiden usw., hauptsachlich zu Gurgelwassern bei Diphtheritis, Ent
ziindungen des Schlu:qdes, zum Spiilen des Mundes bei Mundfaule, zu Zahn
pasten usw. Technisch in der Zeugdruckerei zur Hervorbringung von 
Anilinschwarz in der Faser; in der Feuerwerkerei (P y rot e c h n i k); zur 
Darstellung von rein em Sauerstoffgas und in der Ziindholzherstellung. 

Chlorsaures Kalium, innerlich in gro13eren Mengen genommen, fiihrt 
den Tod herbei, da es aber zu Mundwassern viel gebraucht wird, hat man 
durch einen Vermerk auf der Umhiillung den Kaufer darauf aufmerksam 
zu machen, da13 maglichst nichts vom Mundwasser heruntergeschluckt 
wird. Eine Starke von 2-4% fiir Mundwasser ist die geeignete. Bei der 
Benutzung des chiorsauren Kaliums zu Feuerwerkskarpern ist die gra13te 
Vorsicht notig. Einmal darf nie rohe Schwefelbliite dazu verwendet werden, 
weil die ihr anhangende freie Schwefelsaure eine Zersetzung des chiorsauren 
Kaliums und damit eine Selbstentziindung des Feuerwerksatzes hervorruft; 
immer mu13 gewaschener Schwefel oder gemahiener Stangenschwefel ange
wendet werden! Ferner darf eine derartige Mischung n i e in einem Morser 
mit Pistill vorgenommen werden. Man verfahrt am besten in der Weise, 
da13 man die Mischung aller anderen Karper ohne das chlorsaure Kalium zu
erst bewerkstelligt und dieses, fUr sich vorsichtig fein gerieben, mit den 
Handen ohne irgendwelche Reibung zumengt. Andernfalls sind die 
gefahrlichste n Ex plosio ne n Ieich t maglich. 

Fiir die Befarderung mit der Eisenbahn sind besondere Vorschriften 
gegeben. Kaliumchiorat unterliegt den Bestimmungen des Giftgesetzes. 

N ach weis. Die wasserige Lasung, mit SaIzsaure erwarmt, farbt sich 
griingelb und entwickelt reichlich Chlor; 

KCIOa + 6 HCI = 3Cl2 + KCI + 3 H20 
Kaliumchlorat + Chlorwasserstoff = Chior + Kaliumchlorid + Wasser; 

mit W einsa urelOsung gibt sie allmahlich einen wei13en, kristallinischen Nieder
schlag von Kaliumbitartrat. Die wasserige Lasung des KCI03 dissoziiert 
in die einwertigen Ionen K und ClOa, enthiiIt somit keine freien Chlorionen 
und gibt daher auch nicht mit Silbernitrat einen wei13en Niederschlag von 
Silberchiorid. 
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Priif u ng. 1. Die wasserige Losung (1 + 19) dad weder durch Ammon
iumoxalat- (Kalzi um v er bi nd ungen), 

2. noch durch SilbernitratlOsung (C hI 0 r k a I i u m) , 
3. noch durch BariumnitratlOsung (S c h we f e I s a u r e) verandert 

werden. 
4. Nach Zusatz von 3 Trop£en verdiinnter Essigsaure dad sie durch 

8 Trop£en Natriumsul£idlOsung keine dunklere Farbung annehmen 
(Sch wermetalle). 

5. Die wasserige Losung mit etwas Salzsaure angesauert, darf durch 
0,5 ccm Kaliumferrozyanidlosung nicht sofort geblaut werden (Eisen). 

6. Erwarmt man 1 g des Salzes mit 5 ccm Natronlauge, so wie mit je 
0,5 g Zinkfeile und Eisenpulver, so darf sich ein Geruch nach Ammoniak 
nicht entwickeln (K a I i u m nit rat). 

t Kalium chr6micum. Kalium chromicum flavum. 
Kaliumchromat. Gelbes chromsaures Kalium. Neutrales chromsaures 

Kalium. Chromate de potasse. Potassii chromas. 

K 2Cr°4 • 

Kleine, gelbe, Iuftbestandige Kristalle, geruchlos, 'von herbem, metal
lischem Geschmack; lOslich in 2 Teilen Wasser, unloslich in Weingeist. Die 
Losung reagiert infoige schwacher hydrolytischer Spaltung gegen Lackmus 
und Kurkuma schwach alkalisch, sie enthalt die zweiwertigen Chromationen 
CrOr und die einwertigen lonen KK. Giftig! 

Wird dargestellt, indem man in eine Losung von Kaliumdichromat 
(s. foigende Abhandlung) so lange Kaliumkarbonat eintragt, ais Aufbrausen 
erfoIgt, und die Losung dann bis zur Kristallisation abdunstet. 

K2Cr207 + K2COa 2 K2Cr04 + CO2 

Kaliumdichromat + Kaliumkarbonat = Kaliumchromat + Kohlendioxyd. 
Anwend ung in der Farberei und Tintenbereitung, in derPhotographie, 

zur Herstellung von Chromleim, in der Farbenbereitung, in gleicher Weise 
wie das Kaliumdichromat. Ferner als lndikator in der MaBanalyse bei der 
Titration von Halogenen. 

N a ch w ei s. SieheAbhandlung Kalium dichromicum. Von diesem unter
scheidet es sich, abgesehen von dem AuBeren, durch die alkalische Reaktion 
gegen Lackmus und Kurkuma. 

t Kalium dichr6micum, auch falschlich bichr6micum. 
Kalium chr6micum rubrum oder falschlich acidulum. 

Kaliumdichromat, auch fiUschlich Kaliumbichromat. Dichromsaures Kalium. 
Doppeit chromsaures Kali. Rotes chromsaures Kali. Rotstein (Vorsicht I). 

Bichromate de potasse. Potassii bichromas. 
K2Cr20 7 • Molekulargewicht 294,22. 

GroBe, gelbrote, rhombische Kristalle, geruchlos, von herb em, bitterem, 
metallischem Geschmack; lOslich in etwa 8 Teilen kaltem, leichter in heiBem 
Wasser, unloslich in Weingeist. Giftig. Die wasserige Losung enthalt die 
roten zweiwertigen Dichromationen Cr20~ und die Kationen KK , sie 
reagiert gegen Lackmuspapier schwach sauer, indem die Dichromationen 
starker elektronegativ sind als die Chromationen. 
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Es wird falschlich als saures chromsaures Kalium bezeichnet, das 
die Formel KHCr04 haben wiirde, ist jedoch das neutrale Salz der nicht 
in freiem Zustande bekannten Dichromsaure, H2Cr20 7 • 

Wird dargestellt durch Zusammenschmelzen von gemahlenem Chrom
eisenstein, FeOCr20 3 , mit Pottasche und Sal peter. Das hierbei sich bildende 
einfache Kaliumchromat wird ausgelaugt und durch Zusatz einer hin
reichenden Menge Salpetersaure in Kaliumdichromat umgewandelt. Das 
daneben entstehende Kaliumnitrat wird durch Kristallisation davon ge
trennt und zu neuen Schmelzungen verwandt, oder man gewinnt es folgen-

. dermaBen: Chromeisenstein wird gegliiht, gemahlen, mit Xtzkalk und 
Kaliumkarbonat gemischt und zur Rotglut erhitzt. Man erhalt hierdurch 
eine griinliche Masse, bestehend aus Kalziumchromat, CaCr04 , Kalium
chromat, K2Cr04 , Eisenoxyd und Xtzkalk. Kalziumchromat und Kalium
chromat werden ausgelaugt und das Kalziumchromat durch Kalium
karbonat in Kaliumchromat iibergefiihrt: 

CaCr04 + K2C03 K2Cr04 + CaC03 

Kalziumchromat + Kaliumkarbonat = Kaliumchromat + Kalzium
karbonat. 

Das erhaltene Kaliumchromat fiihrt man darauf mittels Schwefel
saure in Kaliumdichromat iiber. 

2 K2Cr04 + H2S04 = K2Cr20 7 + K2S04 + H20 
Kaliumchromat + Schwefel- = Kaliumdichromat + Kalium- + Wasser. 

saure sulfat 

In groBen MengeI1 gewinnt man das Kaliumdichromat auf elektro
lytischem Wege, indem man eine Losung von Chromhydroxyd in Kali
lauge der Elektrolyse unterwirft. 

An wen dun g. In der Heilkunde so gut wie gar nicht; technisch dagegen 
sehr viel in der Farbenbereitung, Farberei, Zeugdruckerei, Galvanoplastik, 
Gerberei, Photolithographie, Photographie, zur Herstellung von Tinten, 
Chromleim, in der Elektrotechnik, als oxydierendes Mittel bei der Her
stellung von Teerfarben, sowie iiberhaupt bei chemischen Vorgangen. 
Ofter auch um Warzen abzubeizen und in schwacher wasseriger Losung oder 
als Streupulver mit Starke vermischt bei FuBschweiB. Auch gegen Wanzen. 

Beim Arbeiten mit und Abgeben von Kaliumdichromat ist stets auf 
seine groBe Giftigkeit Riicksicht zu nehmen; 0,5-1,0 g gelten als todliche 
Gabe. Ebenso soIl die Lasung, in Wunden gebracht, Blutvergiftung hervor
rufen konnen. 

In der Technik wird das Kaliumdichromat durch das Nat r i u m
d i c h rom a t vielfach verdrangt. 

N ach weis. Die wasserige Losung (1 + 19), die schwach saure 
Reaktion besitzt, farbt sich beim Erhitzen mit dem gleichen Raumteile 
Weingeist unter reichlichem Zusatz von Salzsaure griin, indem neben Azetal
dehyd und Wasser das griingefarbte Chromichlorid entsteht. - Die wasse
rige Losung, mit Weinsaure versetzt, gibt einen weiBen, kristallinischen 
Niederschlag. 

Priifu ng. 1. Die mit Salpetersaure angesauerte, wasserige Losung 
(1 + 99) soIl durch BariumnitratlOsung (Kaliumsulfat) innerhalb drei 
Minuten nicht verandert werden. 
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2. Werden gleiche Raumteile der Lasung und Salpetersaure erwarmt, 
so darf die Flussigkeit durch Silbernitratlasung (Kaliumchlorid) nicht 
verandert werden. 

3. Versetzt man die wasserige Lasung mit Ammoniakflussigkeit und 
fiigt eine Losung von Ammoniumoxalat hinzu, so darf keine Triibung 
eintreten (Priifung auf Kalk). 

K3lium ferro-cyanatum flavum. Kalium zooticum. K8.lium 
borussicum. Gelbes Blutlaugensalz. KaUumeisenzyaniir (fiilschlich auch 
blausaures KaU). KaUumferrozyanid. Ferrozyankalium. Ferrocyanure de 

potassium. Prussiate jaune. PotassH lerrocyanidum. 
K4Fe(CN)6 oder K4FeCY6 + 3 H20. 

Bildet gelbe, tafei£ormige (Abb. 551), ziemlich luftbestandige, weiche, 
zahe, daher schwer zu pulvernde Kristalle, gewohnlich in groBen Klumpen 
zusammenhangend. Es ist geruchlos, von schwach sii13lichsalzigem Ge
schmack; loslich in 2 Teilen siedendem und in 4 Teilen kaltem Wasser, nicht 
loslich in Weingeist. Bei 100° gibt es sein Kristallwasser 
ab und verwittert zu einem weiBen Pulver. Mit Sauren 
erhitzt, entwickelt es Blausaure. In der Rotgliihhitze 
schmilzt es unter Abgabe von Stickstoff, Abscheidung 
von Eisen und Bildung von Zyankalium. Es ist das 
Kaliumsalz der vierbasischen Ferrozyanwasserstoff
saure, H4Fe(CN)6' die die Wasserstoffverbindung des 
hier vierwertig auftretenden Atomkomplexes Fe(CN)6' 
des Anions Fe(CN)6''' darstellt. Die Verbindungen der 
Ferrozyanwasserstoffsaure nennt man Ferrozyanide. 
Das Radikal Fe(CN)6 tritt jedoch auch dreiwertig auf, 
ais dreiwertiges Anion Fe(CN)6" und bildet dann mit 

Abb.551. 
Blutlaugensalz

kristalle. 

Wasserstoff die dreiwertige Ferrizyanwasserstoffsaure, HaFe(CN)6' 
Die Verbindungen dieser Saure nennt man Ferrizyanide. 

Die Ferrozyanwasserstoffsaure stellt farb- und geruchlose, 
blatterige Kristalle dar, lOslich in Wasser und Weingeist. Die Losung der 
Luft ausgesetzt, farbt sich blau und entwickelt Zyanwasserstoff. 

Die Ferrizyanwasserstoffsaure bildet braune Kristallnadeln, 
die in Wasser und Weingeist IOslich sind. 

Es wird bereitet durch Eintragen von stickstoffhaltigen Stoffen, wie 
Lederabfallen, Horn, friiher auch Blut, daher der Name Blutlaugensalz, 
in ein geschmolzenes Gemisch von Kaliumkarbonat und Eisenfeile. Der 
chemische Vorgang bei der Entstehung des Doppelsalzes ist ziemlich ver
wickelt. Es bildet sich zunachst neben anderen Verbindungen aus dem 
Kaliumkarbonat, der entstandenen Kohle und dem Stickstoff Zyankalium. 

~COa + 4 C + 2 N 2 KCN + 3 CO 
Kaliumkarbonat + Konle + Stickstoff = Zyankalium + Kohlenoxyd. 

Das Zyankalium verbindet sich beim Auslaugen mit dem Schwefeleisen, 
das aus der Eisenfeile und den schwefelhaltigen organischen Stoffen ent
standen ist, zu Kaliumeisenzyaniir. 

6 KCN + FeS K4Fe(CN)6 + K2S 
Zyankalium + Schwefeleisen = Kaliumeisenzyaniir + Schwefelkalium. 
Bucbbeister-Ottersbacb. L 15. Auf!. 50 



786 Chemikalien anorganischen Ursprungs. 

Das Rohsalz wird dann durch Umkristallisieren in das Salz des Handels 
iiberge£iihrt, das hiiufig noch mit Kaliumsulfat verunreinigt ist. Un
mittel bar nicht giftig! 

Anwendung. Zum Harten des Eisens; es bildet aus ihm Stahl, 
indem es Kohlenstoff an das Eisen abgibt; ferner in der Farberei und 
um Holz rot zu beizen, indem man das Holz mit einer siedenden 1 pro
zentigen Kupfersulfatlosung trankt und nach dem Trocknen eine heille 
9prozentige Kaliumferrozyanidlosung auftragt. Zur Darstellung des 
Berlinerblaus und anderer Eisenzyanpraparate; vielfach auch in der 
Analyse. 

Nachweis. Mit Eisenoxydsalzen, z. B. Eisenchloridlosung, gibt es 
sofort einen tiefblauen Niederschlag von Berlinerblau, Ferriferrozyanid, 
das nicht in Salzlosungen, wohl aber in reinem Wasser loslich ist, 

3 K,Fe(CN)s + 4 FeCIa = Fe,[Fe(CN)Ja+ 12 KCI 
Kaliumferrozyanid + Eisenchlorid = Berlinerblau + Kaliumchlorid, 

mit Eisenoxydulsalzen dagegen bei LuftabschluB einen weiBen, aus Ferro
eisenzyaniir und Kaliumferroeisenzyaniir bestehenden, an der Luft blau 
werdenden Niederschlag. 

Kalium ferri-cyanatum rubrum. Ferri-Kalium cyanatum. 
KaHnmeisenzyanld. Rotes Blutlaugensalz. KaHumferrlzyanid. Gmellnsches 
Salz. Ferrldzyankallnm. Ferrlcyanure de potassium. Potassll ferrlcyanldum. 

KaFe(CN)s oder KaFeCys. 

Tiefrote, tafelformige (Abb. 551), luftbestiindige Kristalle, geruchlos, 
von ahnlichem Geschmack wie das vorige. Es ist in 21/2 Teilen kaitem 
Wasser, wenig in Weingeist Ioslich. 

Es wird bereitet, indem man in eine wasserige Losung von geibem 
Blutlaugensalz so lange Chlorgas einleitet, bis ein herausgenommener Tropfen 
eine Eisenchloridlosung nicht mehr bIau, sondern braun farbt. Das neben 
dem roten Blutlaugensalz entstandene Kaliumchlorid wird durch Kristalli
sation getrennt. 

K,Fe(CN)a + CI = KaFe(CN)s + KCI 
Geibes Blutiaugensaiz + Chlor = rotes Blutiaugensaiz + Kaliumchiorid. 

Unmittelbar nicht giftig! 
Anwendung. Hier und da in der Farberei, hauptsachlich aber als 

Reagens, zu Lichtpausen, in der Zeugdruckerei und als Beize fiir 
Eichenholz. 

N ach weis. Mit Eisenoxydulsalzen z. B. Ferrosulfat, gibt es einen 
tiefblauen Niederschlag aus TurnbullsbIau, Ferroferriferrozyanid, 
bestehend, Fea(Fe( CN 6))2 , 

2 KaFe(CN)a + 3 FeSO, = Fea[Fe(CN)s]2 + 3 KaSO, 
Kaliumferrizyanid + Ferrosulfat = Turnbullsblau + Kaliumsulfat, 

mit Eisenoxydsalzen eine Braunfarbung. Es ist das Kaliumsalz der drei
basischen Ferrizyanwasserstoffsaure (siehe diese). 
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Kalium. nitricum. Kali nitricum.. Nitrum. Sal Nitri. 
Kaliumnltrat. Kalisalpeter. Salpetersaures Kalium. 

Azotate de potasse. Nitrate de potasse. Sel de nitre. Sal petre. PotassU nltras. 
KN03 • Molekulargewicht 101,lI. 

Saulenformige, meist der Lange nach gestreifte, farblose, durchsichtige 
Kristalle (Abb. 552) oder weiBes Kristallmehl, luftbestandig, nicht Feuchtig
keit anziehend, geruchlos, von kiihlendem, etwas salzig
bitterlichem Geschmack. Loslich ist der Kalisalpeter in 
0,4 Teilen siedendem und in 4 Teilen kaltem Wasser, 
fast unloslich in Weingeist; die Losungen reagieren 
neutral, sie ionisieren in K"- und NO~-Ionen. Er 
schmilzt schon vor der Rotgliihhitze zu einer £arb
losen Fliissigkeit, die, erkaltet, porzellanartig erstarrt 
(Nitrum tabulatum). Bei anhaltender Rotgliih
hitze zersetzt sich die Salpetersaure des Salzes, so 
daB zuletzt Atzkali zurUckbleibt. Mit brennbaren 
Stoffen zusammen gerieben. explodiert er bei der 

Abb.552. 
Kalisa\peterkrlstal\e . 

Entziindung (Bereitung des SchieBpulvers), indem er eine stark oxydierende 
Wirkung ausiibt. 

Salpeter (Sal Petrae, Steinsalz) findet sich vielfach in der Natur 
fertig gebildet vor; so nehmen z. B. einzelne Pflanzengattungen, namentlich 
Amarantusarten, bedeutende Mengen an Kalisalpeter aus dem Boden in 
sich auf. Er entsteht ferner iiberall dort, wo stickstoffhaltige Stoffe, wie 
Abgange, Exkremente, von Vogeln, bei Gegenwart von Kaliumoxyd z. B. 
verwitterndem Feldspat und von Feuchtigkeit unter Luftzutritt verwesen. 
Dieser Vorgang geschieht fast iiberall in jedem humusreichen Boden, in 
besonders starkem MaB in tropischen Gegenden, so auf Ceylon, an den Ufern 
des Ganges, in Bolivien, aber auch in den TheiBniederungen in Ungarn, wo 
man ihn durch Tranken des Bodens mit Jauche noch unterstiitzt. Hier ist 
der Boden derartig mit Salpeter getrankt, daB er sich in der trockenen 
Jahreszeit in weiBen Massen an der Oberflache absondert - effloresziert 
- (Bliihen des Bodens) und zur Gewinnung zusammengefegt werden kann. 
Hierdurch und durch Auslaugen des Bodens werden in jenen Gegenden groBe 
Mengen von Salpeter gewonnen. N eben dem Kaliumnitrat finden sich in der
artigem Boden immer auch Kalzium- undMagnesiumnitrate, die in den Laugen 
durch Zusatz von Kaliumkarbonat, gewohnlich nimmt man Holzaschen
lauge, zu Kaliumnitrat umgesetzt werden. Der zuerst erhaltene rohe Sal
peter ist noch sehr unrein und muB durch wiederholtes Umkristallisieren, 
sog. Raffinieren, gereinigt werden. Die groBen Kristalle des Salpeters 
schlieBen erfahrungsgema.13 eine ziemlich bedeutende Menge Mutterlauge 
ein, daher stellt man vielfach durch gestorte Kristallisation, d. h. durch 
fortwahrendes Riihren wahrend des Erkaltens der heiBgesattigten Losung, 
Kristallmehl dar, das durch Schleudern von der anhangenden Mutter
lauge befreit wird. In friiheren Zeiten wurde in den meisten Landern Euro
pas,insog. Sal peterplantagen, aufkiinstlichem WegeSalpeter hergestellt, 
indem man die oben angedeuteten Bedingungen, wie sie in jenen Gegenden 
die Natur bietet, nachahmte. Man mengte verwesende Korper, wie Dung, 
Jauche, Blut, Fleischabfiille, mit Erde und gelOschtem Kalk zusammen, 
formte mauerartige Haufen daraus, die man ofter mit Jauche begoB und 

50· 
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monatelang sich selbst iiberlieI3. Das aus den faulenden, stickstoffhaltigen 
Stoffen entstehende Ammoniak wurde hier durch die Gegenwart des Kalkes 
und durch Mitwirkung von kleinen Lebewesen, Mikroorganismen (Bacillus 
nitrificans) pradisponiert, d. h. sehr geeignet gemacht, sich mit dem 
Sauerstoff der Luft zu Salpetersaure umzuwandeln, die sich dann mit 
dem Kalk zu Kalziumnitrat verband. Dies Kalziumnitrat wurde nach dem 
Auslaugen durch Holzasche in Kaliumnitrat umgesetzt. Derartiges Kal
ziumnitrat ist auch der sog. Mauersalpeter, wie er in Stallen und 
feuchten Kellern sich vielfach bildet. Die kiinstliche Bereitung hat man 
fast iiberall aufgegeben, seitdem man gelernt hat, den Natronsalpeter 
(Chili- oder Perusalpeter) mittels Kaliumkarbonat oder, wie dies nach 
Entdeckung der StaI3furter Kalisalzlager, fast allgemein geschieht, durch 
Kaliumchlorid in Kalisalpeter umzusetzen. Bringt man namlich Lasungen 
von Natriumnitrat mit Kaliumchlorid zusammen, so entstehen Natrium
chlorid und Kaliumnitrat (K 0 n v e r s ion s s a I pet e r), die sich leicht 
durch Kristallisation voneinander trennen lassen. 

NaNOs + KCI - KNOa + NaCI 
Natriumnitrat + Kaliumchlorid = Kaliumnitrat + Natriumchlorid. 

Auf diese Weise ist Deutschland von England, das friiher durch seinen 
ostindischen Salpeter den Markt beherrschte, vollkommen unabhangig ge
worden, fiihrt sogar selbst nach England bedeutende Mengen aus. 

Wahrend der Kriegszeit hat man es maglich gemacht, Ammoniak 
synthetisch aus Stickstoff der Luft und Wasserstoff (s. Ammoniak) und 
aus Kalkstickstoff herzustellen. Dieses Ammoniakgas fiihrt man unter 
Anwendung von Katalysatoren durch Oxydation in Salpetersaure iiber, 
woraus man dann durch Hineinleiten in Kalilauge das Kaliumnitrat 
gewinnt. 

An we nd u ng. In der Heilkunde inkleinenGaben, groI3ewirkenschadlich, 
10-20 g auf einmal sogar tadlich, innerlich als fieber- und entziindungs
widriges und harntreibendes Mittel. Zur Herstellung des S a I pet e r pap i e r s 
desAsth rna pa piers. TechnischzuKaltemischungen; alsZusatz beimPakeln 
des Fleisches; in der Tapferkunst, der Keramik; Galvanoplastik, Farberei und 
Druckerei; in der Feuerwerkerei, der Pyrotechnik; vor allem zur Bereitung 
des SchieI3pulvers, des Schwarzpulvers, wo er nicht durch Natronsalpeter 
ersetzt werden kann, wahrend dieser ihn ffir andere Zwecke: Darstellung 
der Salpetersaure, Diingung usw. vollstandig ersetzt. Schwarzpulver 
oder schwarzes SchieI3pulver ist je nach dem Verwendungszweck ver
schieden zusammengesetzt. Als Jagdpulver besteht es aus 75 Teilen 
Kaliumnitrat, 11,5 Teilen gepulvertem Stangenschwefel und 13,5 Teilen 
Kohle. Zur Herstellung der hierzu erforderlichen harzfreien Kohle dient 
vor allem das Holz des Faulbaums, der Linde und der Pappel. Ffir Spreng
zwecke als Sprengpulver enthalt es die dreifache Menge Kohle und das 
Doppelte an Schwefel. Bei der Entziindung des Pulvers entwickeln sich 
vor allem Kohlendioxyd, Stickstoff und Kohlenmonoxyd. 

Nachweis. Die wasserige Lasung gibt mit Weinsaure nach einiger 
Zeit einen weiI3en, kristallinischen Niederschlag und farbt sich mit Schwefel
saure und nach dem Erkalten mit iiberschiissiger FerrosulfatlOsung gemischt, 
braunschwarz. 

Priifung. 1. Die wasserige Lasung (1 '+ 19) mull neutral sein und 
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2. darf, mit 3 Tropfen verdiinnter Essigsaure vermischt, weder durch 
3 Tropfen Natriumsulfidli.isung (Schwermetalle) noch 

3. durch Bariumnitrat (Schwefeisaure), noch 
4. durch Silbernitrat (0 h lor k a I i u m) verandert werden. 
5. Die Losung, mit einigen Tropfen Salzsaure angesauert, darf durch 

0,5 ccm Kaliumferrozyanidlosung nicht sofort geblaut werden (E i sen s a I z e). 
6. Lost man 0,25 g schwach gegliihtes Kaliumnitrat in 5 ccm Wasser 

und sauert die Losung mit Salpetersaure an, so darf sie auf Zusatz von 
Silbernitratli.isung hOchstens schwach weiBschillernd getriibt werden 
(Perchlorsa ure). 

7. Kaliumnitrat, am Platindraht erhitzt, darf die Flamme nur voriiber
gehend gelb farben (N atri umsalze). 

8. Fiigt man der wasserigen Losung Ammoniakfliissigkeit und Ammo
niumoxalat16sung zu, so darf sie sich nicht verandern (Kalziumsalze). 

9. Ebenfalls darf keine Veranderung durch Natriumphosphat16sung 
eintreten (Magnesiumsalze). 

Kalium nitr6sum. Kaliumnitrit. Salpetrigsaures Kalium. 
Nitrite de potassium. 

KN02 • 

Farblose bis gelbliche, Ieicht zerflieBende, prismatische Kristalle. Die 
Losung reagiert schwach alkalisch. Man gewinnt Kaliumnitrit durch Zu
sammenschmeIzen von Kaliumnitrat und Blei. Man riihrt so lange mit 
einem Eisenstabe, bis das Blei zu Bleioxyd geworden ist. 

KNOa + Pb = KN02 + PbO 
Kaliumnitrat + Blei = Kaliumnitrit + Bleioxyd. 

Anwendung. Zur Kobalt- und Nickelanalyse. Ferner in der Teer
farbstoffbereitung und Photographie. 

t Kalium bioxalicum. Oxalium. Sal Acetosellae. 
Kaliumbioxalat. Kleesalz. Sauerkleesalz. Bitterkleesalz. 

Saures oxalsaures Kalium. Bioxalate de potasse. Bioxalate of potassium. 
COOK 

KH020 4 + H20 oder I • H20. 
OOOH 

WeiBe, undurchsichtige, prismatische Kristalle oder Kristallmehl. 
geruchlos, von herb em , sauerlichem Geschmack und saurer Reaktion. 
Loslich ist es in 40 Teilen kaltem und in 6 Teilen kochendem Wasser, unlos
sich in Weingeist. Giftig! 1st haufig ein Gemenge von saurem und iiber
saurem Kaliumoxalat. Das iibersaure Kalium ist aufzufassen ais eine 
Vereinigung des sauren SaIzes mit freier Oxalsaure (KH020 4 + C20 4H2 

+ 2 H 20). 
Wurde friiher aus dem Sauerklee, Oxalis acetosella, durch Eindampfen 

des Saftes bereitet, daher der friiher gebrauchliche Name Sal Acetosellae. 
Heute wird das SaIz stets kiinstlich hergestellt (s. Acidum oxalicum), indem 
man die Oxalsaure zur Halfte ihres Aquivalentgewichtes mit Kalium
karbonat sattigt. 

Anwend ung. In der Heilkunde gar nicht; technisch dagegen vielfach 
in der Zeugdruckerei, zum Reinigen von Strohhiiten und Holz, zum Ent-
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fernen von Tinten- und Rostflecken, indem das sich dabei bildende 
Doppelsalz Eisenoxyd - Kaliumoxalat in Wasser loslich ist. Ein 
Zusatz zu Fleckwasser, Eau de Javelle oder Eau de Labarraque, ge
schieht, um die letzten Spuren des darin enthaltenen Kalkes auszu
fiillen, da die Oxalsaure mit dem Kalk eine unlosliche Verbindung bildet. 

10-20 g gelten als todliche Gabe. Gegenmittel sind Kalkwasser, Kreide. 
Nachweis. Die wasserige Losung, mit Kalkwasser versetzt, gibt 

einen weiBen, etwas kristallinischen Niederschlag, der sich in verdiinnter 
Essigsaure nicht lOst. Mit WeinsaurelOsung vermischt, entsteht ein weiBer 
kristallinischer Niederschlag. 

Das Kaliumbioxalat darf nicht verwechselt werden mit dem 
namentlich in der Photographie, zur Herstellung des Eisenoxalatent
wicklers, in groBen Massen gebrauchten tKalium oxalicum neutrale 
(K2C20 4). Dieses Salz ist in seinem AuBern und in seinen meisten Eigen
schaften dem Kaliumbioxalat sehr ahnlich, nur ist es in Wasser weit leichter 
lOslich und rea¢ert nicht wie das Kaliumbioxalat sauer, sondern neutral. 

t Kalium oxalicum. Neutrales Kaliumoxalat. Neutrales oxalsaures 
Kalium. Dikaliumoxalat. Oxaisaures Kalium. Oxalate neutre de potasse. 

Oxalate 01 potassium. 
COOK 

K2C20 4 + H20 oder I • ~O. 
COOK 

Farblose Kristalle, in der Warme verwitternd; loslich in 3 Teilen Wasser. 
Die Losung reagiert neutral. 

Wird bereitet durch Neutralisation in der Warme von 10 Teilen Kalium
karbonat mit 9,1 Teilen Oxalsaure. 

An wen dun g. Vor allem in der Photogra phie, zur Bereitung des 
Eisenoxalatentwicklers und in der Analyse. Ferner in der Galvanoplastik. 

Nachweis. Gleichwie bei Kalium bioxalicum, jedoch wird blaues 
Lackmuspapier durch neutrales Kaliumoxalat nicht verandert. 

Kalium perchl6ricum. Kallumperchlorat. Uberchlorsaures Kalium. 
Perchlorate de potasse. 

KCI04 • 

Farblose, rhombische Kristalle oder weiBes, kristallinisches Pulver. 
In kaltem Wasser schwer (1 + 65), in kochendem Wasser leicht loslich. 
Auf iiber 400° erhitzt, zerfallt das Salz in Kaliumchlorid und Sauerstoff. 
Salzsaure wirkt auf Kaliumperchlorat nicht ein. 1st nicht ganz so gefahrlich 
wie das Kaliumchlorat. 

An wen dun g. In der Feuerwerkerei und in der Photogra phie zur 
Herstellung des Blitzlichtes. AuBerdem in der Farberei und Druckerei. 

Man stellt es dar durch vorsichtiges Erhitzen von Kaliumchlorat, 
bis die Schmelze teigartig wird und sich kein Sauerstoff mehr entwickelt, 
und reinigt durch Umkristallisieren aus heiBem Wasser 

2 KCIOa KCI04 + KCI + 2 0 
Kaliumchlorat = Kaliumperchlorat + Kaliumchlorid + Sauerstoff. 
Nachweis. Die wasserige Losung gibt mit Weinsaurelosung allmahlich 

einen weiBen kristallinischen Niederschlag von Kaliumbitartrat. 
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Von Kaliumchlorat unterscheidet man es durch Schwefelsaure; tragt 
man ein winziges Kristallchen Kaliumperchlorat in 1 cern! Schwefelsaure 
mit der notigen groBen Vorsicht ein, so tritt nicht, wie es bei 
Kaliumchlorat der Fall ist, rotbraune Farbung ein. GroBe Vorsicht ist des
halb notig, weil Kaliumchlorat mit Schwefelsaure die heftigsten Explosionen 
herbeifiihrt. 

Kalium permanganicum. K. hypermanganicum. 
KallumpermangaBat. tl'bermaBgaBsaures Kalium. 
PermaBgaBate de potasse. Potassii permaBgaBas. 

KMn04 • Molekulargewicht 158,03. 

Dunkelviolette, fast schwarze, diinne, saulenformige Kristalle mit 
griinlichem oder stahlblauem Schimmer; geruchlos, von herbem, metaUi
schem Geschmack. Es ist in 16 Teilen Wasser mit tief purpurroter Farbung 
loslich. Die Losung ionisiert in K' und violettrot gefarbte Permanganationen 
MnO,'. Erhitzt, gibt es einen Teil seines Sauerstoffes ab, ebenso in Losung 
bei Gegenwart von organischen Stoffen unter Ausscheidung von braunem 
Manganoxydhydrat oder Mangansuperoxydhydrat. Es ist selbst nicht ent
ziindbar, abermit organischen brennbaren Stoffen, z. B. Siigemehl, zusammen
gebracht, konnen sich diese, sobald etwas Feuchtigkf>it hinzutritt, durch den 
abgegebenen Sauerstoff entziinden. 

Bereitet wird es, indem man eine Mischung von Mangansuperoxyd mit 
Kaliumhydroxyd und Kaliumchlorat langere Zeit einer schwachen Rot
gliihhitze aussetzt. Nach dem Erkalten zeigt die Masse eine dunkelgriine 
Farbung und besteht der Hauptsache nach aus mangansaurem Kalium, 
Kaliummanganat, mineralisch~m Chamaleon. 

3 Mn02 + 6 KOH + KCIOa =3~Mn04+ KCI + 3 ~O 
Mangansuperoxyd + Kalium- + Kalium- = Kalium- + Kalium- + Wasser. 

hydroxyd chlorat manganat chlorid 

Die wasserige Losung ist tiefdunkelgriin, nimmt aber an ozonisierter 
Luft in kurzer Zeit eine rote Farbung an, indem sich das Kaliummanganat 
durch Aufnahme von Sauerstoff in Kaliumpermanganat verwandelt. 

2~Mn04 + ~O + 0 2KMn04 + 2KOH 
Kaliummanganat + Wasser + Sauerstof£= Kaliumpermanganat+Kalium

hydroxyd. 

Noch schneller und vollstandiger wird diese Umwandlung vollendet, 
wenn man Chlorgas in die Losung leitete. Die Losung wird dann rasch abge
dampft, entweder zur Trockne als Kalium permanganicum crud urn, 
oder zur KristaUisation beiseite gesetzt, um das reine Salz zu erhalten. Letzteres 
erfordert meistens noch eine weitere UmkristaUisation. Man gewinnt 
Kaliumpermanganat aber vor aUem auf elektrolytischem Wege, indem man 
durch eine Kaliummanganatlosung den galvanischen Strom leitet. Man 
trennt die Elektroden durch eine stromdurchlassige Scheidewand. In 
die Abteilung der positiven Elektrode fiillt man die Kaliummanganat
losung, in die der negativen Wasser. Es tritt durch den Strom eine Bildung 
von Kaliumpermanganat, Kaliumhydroxyd und Wasserstoff ein. Die 
beiden letzteren werden im Wasser abgeschieden. 
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1 K2Mn04 KMn04 + K 
Kaliummanganat = Kaliumpermanganat + Kalium. 

II K + 1I:a0 = KOH + H 
Kalium + Wasser = Kaliumhydroxyd + Wasserstoff. 

A n we nd u ng. Das Kaliumpermanganat ist wegen seiner leichten Ab
gabe von Sauerstoff eines der kraftigsten keimwidrigen Mittel, Desinfektions
mittel, die wir haben. Die Wirkung ist jedoch nur beschrankte Zeit, da es 
sich sehr rasch zersetzt. Es wird als Heilmittel in kleinen Gaben innerlich bei 
Diphtherie, Opiumvergiftung und Krankheiten des Magens gegeben; vor 
allem ist es ein ausgezeichnetes Gurgelwasser zur Zerstorung der diphtheri
tischen Pilzbildung im Schlund; ebenso zur SpUlung der Mundhohle bei 
Mund/aule, stinkendem Atem, wo dieser durch faulige Zersetzung des 
Mundspeichels hervorgerufen wird. Sehr stark verdiinnt wird es auch zu 
Einspritzungen, Injektionen, gebraucht; ferner zu Waschungen bei eiternden 
Wunden, in starkerer Losung auch zum Abbeizen eiternder Brandwunden. 
AuJ3erdem um der Haut kiinstlich Sonnenbraune zu geben. 1st hierbei 
eine zu starke Braunung eingetreten, entfernt man sie wieder durch ver
diinnte Salzsaure. Technisch benutzt man es zum Farben von Haaren, 
namentlich bei Pferden, von Holz, zur Herstellung von Blitzpulver ffir 
die Photographie, in der Kunsttopferei, Keramik, Galvanoplastik, und 
zum Entfarben oder Bleichen organischer Gewebe. Diese werden hierzu 
zuerst mit einer KaliumpermanganatlOsung getrankt und dann durch ver
diinnte schweflige Saure gezogen. 

Wasserige Losungen von Kaliumpermanganat diirfen nicht durch 
Papier filtriert werden, da organische Stoffe reduzierend auf das 
Kaliumpermanganat einwirken. 

Die braunen Flecke auf der Haut, durch Kaliumpermanganat hervor
gerufen, bestehen aus Mangansuperoxydhydrat 

2 KMn04 + 3 H20 = 2 MnO(OH)2 
Kaliumpermanganat + Wasser = Mangansuperoxydhydrat 

+ 2KOH + 30 
+ Kaliumhydroxyd + Sauerstoff, 

sie lassen sich durch ein wenig Salzsaure oder Wasserstoffsuperoxyd, auch 
Natriumbisulfit in Losung leicht entfernen. - Viele, leicht verbrennliche 
Stoffe entziinden sich beim Zusammenreiben mit Kaliumpermanganat 
unter Explosion, es iet daher in dieser Beziehung Vorsicht geboten. Auch 
darf Kaliumpermanganat nicht in auch nur einigerma13en starkem Wein
geist gelOst werden, da ebenfalls Explosion eintreten kann. 

N a c h wei s. Die wassrige Losung (1 + 999) mit etwas verdiinnter 
Schwefelsaure vermischt, entfarbt sich durch etwas Ferrosulfat oder Natrium
sulfit sofort, durch OxalsaurelOsung erst bei Erwarmung. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Priifung. 1. nach D.A.B. 0,5 g, miissen, mit 2 ccm Weingeist und 

25 ccm Wasser zum Sieden erhitzt, ein farbloses Filtrat geben, das, nach 
dem Ansauern mit Salpetersaure, durch Bariumnitratlosung nicht sogleich 
verandert (Kali ums ulfat), 

2. noch nach Zusatz von etwas Salpetersaure durch Silbernitratlosung 
mehr als wei13lichschillernd getriibt werden darf (ChI or kali um). 
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3. Eine Mischung von 2 ccm des klaren Filtrates mit 2 ccm Schwefel
saure darf nach dem Erkalten beim nberschichten mit 1 ccm Ferrosuliat
losung eine gefarbte Zone nicht zeigen (Salpetersaure). 

Kalium persuHUrieum. Kalium hypersuUurieum. 
Kaliumpersulfat. Kallumhypersulfat. tl'berschwefelsaures Kalium. 

Persulfate de potassium. 

K:aS:aOs· 

Da die Uber- oder Perschwefelsaure, HzSsOs, keine sauren Salze 
bildet, gibt man ihr auch die Formel HSO, und dementsprechend dem 
Kaliumpersuliat auch KSO,. Bildet kleine, weHle, saulenformige Kristalle, 
in Wasser schwer loslich. Erhitzt gibt es Sauerstoff abo Man stellt es dar, 
indem man eine Losung von Kaliumbisuliat unter Abkiihlung der Elektro
lyse unterwidt, es scheidet sich an der Anode aus. 

An wen dun g. In der Technik als Oxydationsmittel, ferner in der 
Photographie, seltener als Abschwacher und unter der Bezeichnung Anti
thio oder Anthion, um das Fixiernatron unwirksam zu machen, auch in 
der Farberei und Druckerei. AuJ3erdem als Bleichmittel. 

Nachweis. Die wasserige Losung gibt mit Weinsaurelosung allmahlich 
einen kristallinischen Niederschlag. Mit Salzsaure erwarmt, entwickelt sich 
Chlor. Aus Jodkaliumlosung scheidet sich Jod abo 

Kalium silleieum. Kaliumsilikat. Kieselsaures Kalium. Kaliwasserglas • 
. Wasserglas. Silicate de potasse (Uquide). 

Sowohl das Kaliwasserglas, als auch das Natronwasserglas, N atri um 
silicicum, NazSi,Oe, sowie das sog. Doppelwasserglas, eine Mischung 
von beiden, sind Polysilikate, Tetrasilikate, und finden heute eine 
groBe, technische Verwendung. AlIe sind sie basische Verbindungen, 
die Losungen wirken daher auf Fett und ahnliche Stoffe losend, gleich 
einer Lauge. Dies erklart sich so, daB die Alkalisalze der Kieselsauren 
in Losung stark hydrolytisch zersetzt werden und die Losung so viele 
alkalisch reagierende Hydroxylionen - OH'-lonen - enthii.lt. Man 
stellt sie in verschiedener Weise dar, indem man entweder fein ge
mahlenen Quarzsand, Feuerstein oder Kieselgur, aIle drei ziemlich reine 
Kieselsaure, mit Kaliumkarbonat und Kohlenpulver, bei dem Natron
wasserglasmitNatriumkarbonat (Karbonatwasserglas) oder Kalium
sulfat bzw. Natriumsulfat (Sulfatwasserglas) in bestimmten Verhalt
nissen mengt und in einem Glasschmelzofen mindestens 6 Stun den lang in 
feurigem Flu.13 erhii.lt. Die Masse wird dann ausgegossen und das schwach
griinlich oder gelblich gefarbte Glas entweder fest in den Handel gebracht, 
oder man stellt in den Fabriken fliissiges Wasserglas von etwa Sirupdicke 
daraus her. (Liquor Kalii silicici, Liquor Natrii silicici.) Zu 
diesem Zwecke wird es nach dem Erkalten fein gemahlen, dann, nachdem 
es einige Zeit der Luft ausgesetzt ist, in kaltem Wasser ausgewaschen 
und nun in eisernen Kesseln durch anhaltendes Kochen in Wasser gelost 
und die LOBung Bchlie131ich durch Abdampfen auf die gewiinschte Dicke 
gebracht. 
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Oder die Kieselsiiure wird durch einfaches Kochen mit dem Ka
lium oder Natrium verbunden. Steht Kieselgur, Infusorienerde, zur Ver
fiigung, so geniigt einfaches Kochen mit den betreffenden Laugen. 
Wird Quarzsand oder Feuerstein angewendet, so wird die Kochung 
im geschlossenen Kessel unter stark erhohtem Dampfdrucke vorge
nommen. 

Das fliissige Wasserglas, wie es in den Handel kommt, bildet eine 
farblose oder schwachgefarbte Fliissigkeit von stark alkalischer Reaktion, 
sie ist geruchlos, von laugenhaftem Geschmack, von 01- Lis Sirupdicke. 
Sie wird nach dem spezifischen Gewicht bzw. na()h Graden Baume, meist 
36 0 --42 0 , gehandelt und soll 35% Silikat enthalten. Das D.A.B. verlangt 
eine Dichte von 1,296 bis 1,396. 

An wend ung. GroBe Mengen Wasserglas dienen in der Seifensiederei 
zum sog. Fiillen der Seifen, ein nicht gerade lobenswertes Verfahren. Dann 
als Maueranstrich, um den Kalk gewissermaBen zu verkieseln, mit Kalk 
vermengt als Mortelkitt, mit Magnesit zusammen als Steinkitt, ferner zur 
Bereitung von Dach- und Steinpappen; als Bindemittel fiir Farben, 
wenigstens fiir solche, die eine so alkalische Fliissigkeit vertragen, Silikat
farben, in der Kunsttopferei, Keramik, und in der Stereochromie, um 
Wandgemalde haltbar zu machen. Fiir FuBboden und derartige Anstriche 
kann ein Wasserglasanstrich die Olfarbe nicht ersetzen. Auch als Frisch
erhaltungsmittel, Konservierungsmittel, fiir Eier und zum Durchtranken 
von Geweben, um diese feuersicher zu machen. 

In der Wundbehandlung wird das Wasserglas zu Verbanden an
gewandt. 

Aufbewahrung. In gut geschlossenen Gefa.f3en, da es sonst durch 
die Kohlensiiure der Luft zersetzt wird und gallertartige Kieselsiiure ab
scheidet. Der VerschluB darf nicht durch Glasstopsel geschehen, da 
diese sich in kurzer Zeit festsetzen; am besten verwendet man Kautschuk
oder mit Paraffin durchtrankte Korkstopfen. 

An der Glaswandung herunter gelaufenes und erhartetes Wasserglas 
atzt meist etwas das Glas. Man entfernt es einigermaBen durch Benetzen 
mit Salzsaure oder Essigsaure und darauffolgendes Abreiben mit einer Paste 
aus Bimssteinpulver und Natronlauge. 

Prfifung. 1. Um Wasserglas auf die Brauchbarkeit zu prftfen, 
Eier frisch zu erhalten, verririscht man 15 g Wasserglas mit 15 g 90%igem 
Weingeist; es muB sich jetzt eine kornige, keine breiige schmierige Masse 
bilden, aus Mono- oder Disilikat bestehend, und der darftber stehende 
Weingeist darf nur sehr schwach alkalisch sein, also rotes Lackmuspapier 
nur eben blaulich farben. Enthalt das Wasserglas zuviel freies Alkali, so 
scheidet sich die Kieselsaure nicht genfigend in kolloidaler Form ab, sie 
verschlie.f3t so nicht die Poren der Eischale und das freie Alkali dringt in 
das Ei ein. 

2. Ferner mu.f3 man auf Alkalisulfide prftfen: auf Zusatz von etwas 
Salzsiiure darf sich kein Geruch nach Schwefelwasserstoff zeigen, auch dar
fiber gehaltenes Bleiazetatpapier nicht dunkel gefarbt werden infolge Ent
stehung von Bleisulfid. Schlie13lich soll es nur geringe Mengen Natrium
trisilikat NaaSia0 7 enthalten und in der Hauptsache aus Natriumtetrasilikat 
bestehen (NazSi,Og). 
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Kalium suHuricum. Arcanum duplicatum depuratum. 
Sal de du6bus. Tartarus vitriolatus depuratus. Kaliumsulfat. 

Schwefeisaures Kalium. Sekundiires Kaliumsullat. Duplikatsalz. Sulfate 
de potasse. Sel duobu8 Tartre vitrlole. Sel polychreste. Potassii sulphas. 

K2S04 • Molekulargewicht 174,27. 
Wei.6e, sehr harte, daher fast wie Glas klingende Kristallkrusten oder 

feines Kristallmehl; geruchlos, von scharfem, salzigem, etwas bitterlichem 
Geschmack; lOslich in 5 Teilen kochendem und in 10 Teilen Wasser von 
20 0 , unloslich in Weingeist. Die wasserige Losung dissoziiert elektrol ytisch 
in K"K" und die zweiwertigen SOt-Ionen. 

Au.6er diesem reinen, fiir die Heilkunde und chemische Zwecke ge
brauchlichen Praparat kommen bedeutende Mengen von rohem Kalium
sulfat in den Handel, die meist zu Dungzwecken dienen und oft nur 40 bis 
60% Kaliumsulfat enthalten. Der iibrige Teil besteht aus Natriumsulfat, 
Kaliumchlorid, Natriumchlorid und anderen Beimengungen. 

Es wird gewonnen, teils als Nebenerzeugnis beim Reinigen des Kalium
karbonats aus Holzasche, oder bei der Verarbeitung der Sta.6furter Kali
salze, und zwar des Kaliumchlorids auf Kaliumkarbonat nach dem Leblanc
Verfahren usw. 

Anwendung. AlsgelindesAbfiihrmittel in kleinen Gaben, 15-30 g 
a.uf einmal sollen todlich wir ken. Es ist ein Bestandteil des pulver
formigen, kiinstlichen Karlsbader SaIzes. Ferner in der Farberei und 
Druckerei, als Diingemittel, zur Darstellung des Alauns und der Pottasche. 

Nachweis. Die wasserige Losung gibt mit Weinsaure nach einiger 
Zeit einen wei.6en, kristallinischen, mit Bariumnitrat sogleich einen wei.6en, 
in Sauren unloslichen Niederschlag. 

Priifung n. D.A.B. 
1. Am Platindraht erhitzt, mu.6 Kaliumsulfat die Flamme violett, 

hochstens voriibergehend gelb farben (N atri um ver bi nd ungen). 
2. Die wasserige Losung (1 + 19) solI neutral sein und darf, mit 

3 Tropfen verdiinnter Essigsaure angesauert, durch 3 Tropfen Natrium
sulfidlOsung nicht verandert werden (S c h w e r met a 11 e), 

3. Die wasserige Losung (1 + 19) darf nach Zusatz von Silbernitrat
losung hOchstens wei.6schillernd erscheinen (0 h lor k ali u m) und 

4. nacb Zusatz von Ammoniakfliissigkeit durcb Natriumphosphatlosung 
nicht verandert werden (Kalzium und Magnesiumverbindungen). 

5. Die wasserige Losung, mit einigen Tropfen Salzsaure angesauert, darf 
nach Zusatz von 0,5 ccm Kaliumferrozyanidlosung nicht sofort geblaut 
werden (Eisensalze). 

6. Wird ein Gemisch von 1 g zerriebenem Kaliumsul£at und 3 ccm 
Natriumhypophosphitlosung eine Viertelstunde im siedenden Wasserbad 
erhitzt, so darf es keine dunklere Farbung annehmen (Arsen), 

Kalium su]furicum acidum. Kalium bisuHuricum. Tartarus 
vitriolatus acidus. Kaliumblsulfat. Saures Kaliumsulfat. Kaliumhydro
sulfate Primares Kaliumsulfat. Saures schwelelsaures Kalium. Doppelt. 

schwefelsaures Kalium. Bisulfate de potassium. 
KHS04 , Molekulargewicht 272,36. 

Es bildet tafelformige, rhombische Kristalle, in Wasser leicht lOslich. 
Die wasserige Losung dissoziiert elektrolytisch in K" und die einwertigen 
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HSO~-lonen. Diese HSO~-lonen dissoziieren z. T. wieder in H·- und SO¥,
lonen, weshalb das Salz sauer reagiert. Dber 200 0 erhitzt, gibt es Kristall
wasser ab und wird zu Kaliumpyrosul£at, K2S20 7 , das sich bei 600 0 

in neutrales Kaliumsulfat und Schwefelsaureanhydrid spaltet, worauf die 
An wen dun g in der Analyse und der AufschlieI3ung der Mineralien be
ruht. Es wird dargestellt durch Erhitzen des neutralen Kaliumsulfates 
mit Schwefelsaure 

K2S04 + ~S04 2 KHS04 
Kaliumsulfat + Schwefelsaure = Kaliumbisulfat. 

An wend ung. Mit Natriumbikarbonat zusammen zu Kohlensaure
badern. 

2 KHS04 + 2 NaHCOa K 2S04 + Na2S04 

Kaliumbisulfat + Natriumbikarbonat = Kaliumsulfat + Natriumsulfat 
+ 2H20 + 2 CO2 

+ Wasser + Kohlendioxyd. 
Ferner zur Reinigung von Platinkesseln und in der Analyse. 

N ach weis. Gleichwie bei Kalium sulfuricum. Die wasserige Losung 
rotet jedoch blaues Lackmuspapier. 

Kalium bisuHur6sum. Kalium mlltabisuHur6sum. 
Kaliumbisulfit. KaliummetabisuHit. Doppeltschwemgsaures Kalium. 

Bisulfite de potassium. 
KHSOa· 

Farblose Kristalle oder kristallinisches Pulver, Feuchtigkeit anziehend. 
in Wasser leicht lOslich. Die wasserige Losung enthalt K- und HSO;-lonen. 

Man stellt es dar durch Einleiten von Schwefeldioxyd in Kalium
karbonatlOsung bis zur Dbersattigung. 

K2COa + 2 S02 + ~O = 2 KHSOa + CO2 
Kaliumkarbonat + Schwefel- + Wasser = Kaliumbisulfit + Kohlen-

dioxyd dioxyd. 
Anwendung. In der Photographie als Zusatz zu Fixierbadern. 
A ufbewahrung. In gut geschlossenen GefaI3en, da es leicht Schwefel

dioxyd abgibt. 
Nachweis. Die wasserige Losung gibt mit WeinsaurelOsung nach 

einiger Zeit einen weiI3en, kristalIinischen Niederschlag und entwickelt 
Geruch nach Schwefeldioxyd. Die Losung rotet blaues Lackmuspapier. 

Kalium tartaricum. Tartarus solubilis (franzosischer), Tartarus 
tartarisatus. Kaliumtartrat. Neutrales weinsaures Kalium. 

Tartrate de potasse neutre. Sel vegetal. Potassi tartras. 
CH(OH)COOK 
I • 1/2 H20 oder C4~H406 + 1/2 H20. Molekulargewicht 235,24. 

CH(OH)COOK 
Farblose, durchscheinende Kristalle, geruchlos, von bitterlichem, salzi

gem Geschmack, an der Luft, ohne zu zerflieI3en, feucht werdend; lOslich 
in 0,7 T. Wasser zu einer neutral en Fliissigkeit, nur wenig lOslich in 
Weingeist. Beim Erhitzen verkohlt das Salz unter Entwicklung von Karamel
geruch und Hinterlassung eines alkalisch reagierenden Riickstandes. 
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Wird bereitet, indem man in eine heille Losung von Kaliumbikarbonat 
so lange kalldreien Weinstein, Kaliumbitartrat, in kleinen Mengen eintragt, 
bis die Losung vollig neutral erscheint. Nach dem Filtrieren wird diese bis 
zum Salzhautchen abgedampft und dann zur Kristallisation beiseite gesetzt. 
2C4KH508+2KHC03=2(C4~H408+1/2~O)+ 2 COz + ~O 
Kalium- + Kalium- = Neutrales Kalium- + Kohlendioxyd + Wasser. 
bitartrat bikarbonat tartrat 

A n we nd u ng. Als gelinde abfiihrendes und harntreibendes Mittel; 
in der Technik zum Entsauern von Wein, wobei aus dem Kalium
tartrat, durch die im Wein enthaltene Weinsaure, Kaliumbitartrat ent
steht. In der Feuerwerkerei. 

N ach weis. Die konzentrierte, wasserige Losung des Salzes gibt mit 
verdiinnter Essigsa ure einen in N atronla uge IOslichen, weil3en, kristallinischen 
Niederschlag, der aus Kaliumbitartrat besteht. 

Priifung n. D.A.B. 
1. Wenn 1 g des Salzes in 10 ccm Wasser gelOst und die Losung mit 

5 ccm verdiinnter Essigsaure geschiittelt wird, so darf die von dem aus
geschiedenen KristaIlmehl durch Abgiel3en getrennte Fliissigkeit, mit gleich
viel Wasser verdiinnt, durch 4 Tropfen Ammoniumoxalatlosung innerhalb 
einer Minute nicht verandert werden (K a lz i u m tar t rat). 

2. Die wasserige Losung (1 + 19) darf durch 1 Tropfen Phenolphthalein
losung nicht gerotet werden (£reies Alkali), noch nach Zusatz von 
3 Tropfen verdiinnter Essigsaure durch 3 Tropfen Natriumsulfidlosung ver
andert werden (Schwermetalle). 

3. Die Losung (1 + 19) mit Salpetersaure angesauert und von dem aus
geschiedenen KristaIlmehl getrennt, darf durch Silbernitratlosung nicht 
mehr als weil3schillernd getriibt (Salzsaure) und durch Bariumnitrat
losung nicht verandert werden (S c h w e f e I s a u r e). 

4. Die wasserige Losung (1 + 19) mit einigen Tropfen Salzsaure an
gesauert und mit 0,5 ccm Kaliumferrozyanidlosung (1 + 19) vermischt, darf 
nicht sofort geblaut werden (Eisensalze). 

5. Wird Kaliumtartrat mit Natronlauge erwarmt, darf sich Ammoniak 
nicht entwickeln (Ammonsalze). 

6. Ein Gemisch von 1 g Kaliumtartrat und 3 ccm Natriumhypophosphit
lOsung darf nach viertelstiindigem Erhitzen im siedenden Wasserbade keine 
dunklere Farbung annehmen (Arsen). 

Kalium -Natrium tartaricum. Tartarus natronatus. N atro -Kali 
tartaricum. Sal polychrestum Seignetti. 

Kaliumnatriumtartrat. Natrium-Kaliumtartrat. Weinsaures Kalium
Natrium. Natronweinstein. Seignettesalz. Rochellesalz. Tartrate de potasse 

et de soude. Sel de Seignette. Sel polychreste soluble. Soda tartarata. 
CH(OH) • COONa 

C4KNaH,Oe + 4 ~O oder I ·4 H20. Molekulargewicht282,20. 
CH(OH) . COOK 

Es sind farblose, durchsichtige, saulenformige KristaIle; geruchlos, von 
schwach salzigem, etwas kiihlendem Geschmack; loslich in etwa 1,4 Teilen 
Wasser, in trockener Luft verwittern sie, bei etwa 4:0° schmelzen sie in 
ihrem Kristallwasser. 
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Dargestellt wird es, indem man 5 Teile Kaliumbitartrat mit 4 Teilen 
kristallisiertem Natriumkarbonat und 25 Teilen Wasser zusammenbringt und 
nach beendigter Kohlensaureentwicklung bis zum Sieden erhitzt. Die Losung 
wird einige Tage der Rube iiberlassen, damit der etwa vorhandene Kalk 
sich absetzt, und dann die klare Fliissigkeit zur Kristallisation abgedampft. 

2 C4KH60& + (Na2COa + 10 140) 
Weinstein + kristall. Natriumkarbonat 

= 2 (C4KNaH40 S + 4 H20) + CO2 + 3140 
Kaliumnatriumtartrat + Kohledioxyd + Wasser. 

A n we nd u ng. Als gelindes Abfiihrmittel, es ist ein Bestandteil des 
Seidlitzschen Brausepulvers, Pulvis aerophorus laxans. Ferner zur Her
stellung der Fehlingschen KupferlOsung zum Nachweis von Zucker und 
ferner in der Photographie. 

Nachweis. Werden die Kristalle iiber 40° hinaus weiter erhitzt, ent
wickelt sich nach dem V erd unsten des Kristall wassers ein Geruch nach Karamel, 
und zuletzt verbleibt ein alkalisch reagierender, kohliger Riickstand. Loslich 
ist das Salz in 1,4 Teilen Wasser zu einer gegen Phenolphthaleinlosung neu
tralen Fliissigkeit, in der Essigsaure einen weiBen, kristallinischen Nieder
schlag von Kaliumbitartrat hervorbringt. 

Priifung n. D.A.B. 
1. Die wasserige Losung (1 + 19) darf durch 1 Tropfen Phenolphthalein

lOsung nicht gerotet (Alkalikarbonate) und 
2. nach Zusatz von 3 Tropfen verdiinnter Essigsiiure durch 3 Tropfen 

NatriumsulfidlOsung nicht veriindert werden (S ch werm et aIle), 
3. Die Losung (1 + 19) darf nach Zusatz von 1 ccm Salpetersaure durch 

Bariumnitratlosung nicht verandert (S c h w e f e 1 s a u r e) und 
4. durch SilbernitratlOsung hOchstens weiBschillernd getriibt werden 

(Salzsaure). 
5. Beim Erwarmen mit 5 ccm Natronlauge darf 1 g Kaliumnatrium

tartrat Ammoniak nicht entwickeln (Ammoni ums al z e). 
6. Schiittelt man die Losung von 1 g Kaliumnatriumtartrat in 10 ccm 

Wasser mit 5 ccm verdiinnter Essigsaure, so scheidet sich ein weiBer, kristalli
nischer Niederschlag aus. Die yom Niederschlage getrennte und mit 1 Teil 
Wasser verdiinnte Fliissigkeit darf auf Zusatz von 4 Tropfen Ammonium
oxalatlOsung (1 + 24) innerhalb 1 Minute nicht verandert werden (K a 1-
zi umsalze). 

**t Kalium-Stibio tartaricum. Stibio-Kali tartaricum. Tartarus 
stibiatus. Tartarus emeticus. Brechweinstein. Antimon-Kaliumtartrat. 
Antimonyl. Kaliumtartrat. Weinsaures Antimonyl- Kalium. Tartrate d'anti
moine et de potasse. Tartrate stibie. Emetique. Antimonii et Potassii tartras. 

CH(OH)COOK 
C4H4SbK07 + 1/2H20 oder I 

CH(OH)COO(SbO). % H20. 
Molekulargewicht 333,9. 

(SbO) ist ein einwertiger Rest der metaantimonigen Sa ure, SbH02 

oder Sb(gH 

und wird mit Antimonyl bezeichnet. 
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Kristallinisches Pulver oder kleine, farblose Kristalle, die an der Luft 
allmiihlich triibe werden und zerfallen. Sie sind geruchlos, der Geschmack 
ist siiBlich, dabei unangenehm-metallisch; lOslich sind sie in 17 Teilen kaltem 
und in 3 Teilen kochendem Wasser, unloslich in Weingeist. Die Losung 
reagiert schwach sauer und verdirbt leicht. Beim Erhitzen verkohlen die 
Kristalle. Brechweinstein wirkt brechenerregend und ist sehr giftig! 
Er wird durch Sii.ttigen von kalkfreiem Weinstein mit arsenfreiem Anti
monoxyd, Sb20 a, hergestellt. Die Losung wird entweder zur Kristalli
sation gebracht oder, bei Anwendung vollkommen reiner Stoffe, wird 
der Brechweinstein durch Weingeist ausgefiillt. Man erhiilt in diesem 
Fall ein blendendweiBes, feinkristallinisches Pulver. Fiir die Zwecke 
der Technik wird aus nicht vollig reinen Stoffen ein geringwertigerer Brech
weinstein hergestellt. 

2 C4KHoOa -I- Sb20 a = 2 (C,H,SbK07 + % ~O) 
Weinstein + Antimonoxyd = Brechweinstein. 

A n we n dung. In der Heilkunde in sehr kleinen Gaben als 
schleimlosendes Mittel, in groBeren Gaben 0,05-0,1 a1s rasch wirken
des Brechmittel, noch groBere Gaben rufen Entziindung des Magens 
und der Diirme, zuletzt den Tod hervor; iiuBerlich als Pusteln hervor
rufendes Mittel in Salben. Technisch findet der Brechweinstein Anwendung 
in der Fiirberei, als Beize fiir Teerfarben, sowie zur Herstellung eines 
blauschwarzen Dberzugs fiir Bronzen und auBerdem als Fliegengift. 

Nachweis. Die wiisserige, schwach sauer reagierende Losung von 
widerlichem, siiBlichem Geschmack gibt mit Kalkwasser einen weiBen, in 
Essigsiiure leicht loslichen Niederschlag von Kalziumtartrat, mit Natrium
sulfidlosung nach dem Ansiiuern mit Salzsiiure einen orangeroten Nieder
schlag. 

Priifung nach dem D.A.B. 
1. Die Losung von 1 g Brechweinstein in 2 ccm Salzsiiure darf nach 

Zusatz von 4 ccm Natriumhypophosphitlosung nach viertelstiindigem Er
hitzen im siedenden Wasserbade keine dunklere Farbung annehmen (A b
wesenheit von Arse n). 

2. Gehaltsbestimm ung. Fiigt man einer Losung von 0,5 g Brech
weinstein und 0,5 g Weinsiiure in 100 ccm Wasser 5 g Natriumbikarbonat 
und 5 ccm StiirkelOsung als Indikator hinzu, so miissen mindestens 29,8 ccm 
l/lO-Normal-Jodlosung erforderlich sein, eine Blaufiirbung herbeizufiihren. 
1 ccm l/lO-Normal-Jodlosung entspricht 0,016695 g Brechweinstein. 

KaIinm bitartaricum. Cremor Tartari. Tartarus. Kalium tarta
ricum acidulum. 

Kallumbitartrat. Weinsteinrahm. Weinstein. Saures weinsaules Kalium. 
Tartrate de potasse acide. Cr@me de tartre. Bitartrate de potasse. Potassii 

tartras acidus. Wine-stone. 
CH(OH) • COOH 

C,KHoOa oder I Molekulargewicht 188,14. 
CH(OH). COOK 

Tartaru8 crudus. Roher Weinstein. Das saure weinsaure Kalium, 
Kaliumbitartrat, ist im Saft der Weintraub en gelost und scheidet sich BUS 

dem Moste wiihrend der Giirung ab, und zwar urn so mehr, je alkoholreicher 
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der Wein wird. Sch were, da bei doch sa urereiche Weine liefern die groBten 
Mengen, wahrend die ganz leichten Rhein- und Moselweine, von geringerem 
Alkoholgehalt, den Weinstein mehr in Losung behalten. Der Weinstein 
setzt sich in den Garbottichen und -fassern in dichten Krusten an, die an 
den FaBdauben so fest halten, daB sie nur durch Erwarmen der Fasser 
und anhaltendes Klopfen losgeltist werden konnen. Je nach der Farbe des 
Weines erscheinen diese von hellgra uer bis dunkelbra unroter Farbe. In diesem 
Zustande kommen sie als Tartarus crudus oder, wenn rot, als Tartarus 
ruber, roter Weinstein in den Handel. Letzterer wird in gepulvertem 
Zustande vielfach als Beize bei dunklen Farben in der Farberei angewendet. 

In diesem rohen Zustand enthiilt der Weinstein ziemlich bedeutende 
Mengen von Kalziumbitartrat, saurem weinsaurem Kalk, 8-15%, in sel
teneren Fallen bis zu 40% steigend, aullerdem Farbstoffe des Weines, 
Hefezellen und sonstige Verunreinigungen. Um ihn hiervon moglichst zu 
befreien, wird er durch mehrfaches Umkristallisieren mit kochendem Wasser 
und Klaren und Entfarben der Losung durch EiweiB und Tierkohle gereinigt, 
raffiniert. Je nach dem Grade der Reinheit heiBt er dann 1/2, % oder 
ganz raffiniert. 

Die Hauptbezugslander des rohen Weinsteins sind die siidlichen Lander 
Europas, in geringerem MaBe Siiddeutschland. 

Tartarus depuratus des Handels. Gereinigter Weinstein. Cremor Tartari. 
Er bildet dichte, harte Kristallkrusten, aus feinen Kristallen bestehend, 

ist fast reinweiB, enthalt aber noch immer ziemliche Mengen von saurem wein
saurem Kalk, ferner fast immer Spuren von Eisen und haufig auch von 
Blei, aus den Kristallisationsbottichen herriihrend, weshalb er nach dem 
wirklichen Gehalt an Kaliumbitartrat gehandelt wird, 70, 75,80, 85, 90-92, 
94-95,99-100%. Fiir manche Zwecke mull er noch durch besondere Reini
gung von dem Kalk befreit werden, wahrend dies fiir den gewohnlichen Ver
brauch nicht erforderlich ist. Der Name Cremor Tartari, Weinsteinrahm, 
stammt daher, daB man friiher die wahrend des Kristallisationsvorganges 
an der Oberflache sich bildenden Krusten, gleich dem Rahme der Milch, 
von der Fliissigkeit abhob. 

Tartarus depuratus des DeutschenArzneibuches. Tartarus purus (kalk
frei). Wird hergestellt, indem man die Losung des kauflichen Tartarus depu
ratus in 180 Teilen Wasser nach der Filtration einen Tag einer Kalte von 
2°-40 aussetzt; hierbei kristallisiert das saure Kalziumtartrat ziemlich voll
standig aus. Die Losung wird dann klar abgegossen und unter fortwiihren
dem Riihren eingedampft. Oder man digeriert ein Gemisch von 10 Teilen 
gereinigtem Weinstein, 10 Teilen destilliertem Wasser und 1 Teil Salzsiiure 
im Wasserbade, liiBt dann erkalten, bringt das kristallinische Pulver auf 
ein Durchseihetuch und wascht mit kleinen Mengen Wasser aus, bis das 
Ablaufende keine Chlorreaktion mehr zeigt. Reiner Weinstein bildet ein 
feines, weiBes, kristallinisches Pulver; geruchlos, von sa uerlichem Geschmack; 
in etwa 200 Teilen kaltem und in 20 Teilen heiBem Wasser ltislich, unloslich 
in Weingeist, unter Aufbrausen lOslich in Kaliumkarbonatlosung, in dem 
neutrales Kaliumtartrat entsteht. 

Anwendung der verschiedenen Weinsteinsorten: Zur Darstellung 
der Weinsaure, als Heilmittel innerlich als blutverdiinnendes, auch harn
treibendes Mittel, besonders bei Bauchwassersucht in Gaben von 7,5 g im 
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Laufe des Tages; aullerlich als Jodoformersatz; technisch als Beize in der 
Farberei, zum Weillsieden verzinnter Gegenstande. Mit Natriumbikarbonat 
zusammen zu Backpulvern, 

CH(OH) • COOH 
I + NaHCOa 
CH(OH) • COOK 
Kaliumbitartrat + Natriumbikarbonat 

CH(OH) . COONa 
I + + litO 
CH(OH) • COOK 

Kaliumnatriumtartrat + Kohlendioxyd + Wasser. 
Da Kaliumbitartrat das Molekulargewicht 188,14, Natriumbikarbonat 

84,0l besitzt, mu13 ein Backpulver aus 188 Teilen Kaliumbitartrat und 84 
Teilen Natriumbikarbonat gemischt sein. Von diesem Gemische geniigen 
dann 15,0 g fiir ein Pfund Mehl. 

N ach weis. Erhitzt, verkohlen die Kristalle, unter Entwicklung von 
Karamelgeruch. Der kohlige Riickstand enthii.lt Kaliumkarbonat (friihere 
Darstellungsweise des Kalium carbonicum purum, daher auch der Name 
desselben Sal Tartari). Die filtrierte Losung des verkohlten Riickstandes 
braust mit Weinsaure auf und gibt nach einiger Zeit einen weillen kristalli
nischen Niederschlag, der in Natronlauge leicht loslich ist. 

Priifung nach dem D.A.B. 
1. 0,5 g des Salzes mit 10 ccm Wasser und 1 ccm Salpetersaure gelost, 

Bollen durch Bariumnitratlosung (S c h w e f e I s a u r e) nicht verandert, 
2. durch Silbernitrat hOchstens schwach wei.Blich schillernd getriibt 

werden (Salzsa ure). 
3. Die Losung von 1 g in 3 ccm Ammoniakfliissigkeit und 15 ccm Wasser 

werde durch 3 Tropfen NatriumsulfidlOsung, auch nach dem schwachen 
"Obersattigen mit verdiinnter Essigsiiure nicht verandert (Eisen, Blei). 

4. Lost man 0,4 g des SaIzes mit 2 ccm verdiinnter Essigsaure und 
10 ccm Wasser und liiIlt vollstandig erkalten, so darf die nach dem Absetzen 
klar abgegossene Fliissigkeit auf Zusatz von 4 Tropfen Ammoniumoxalat
IOsung innerhalb einer Minute keine Veranderung zeigen (KaIzi um
saIze). 

5. Beim Erwarmen von 1 g Weinstein mit 5 ccm Natronlauge werde 
kein Ammoniak entwickelt (A m m 0 n i u m s a I z e). 

6. Wird 1 g Weinstein in 2 ccm Salzsiiure nach Zusatz von 2 Tropfen 
Bromwasser unter Erwiirmen gelost und dann mit 3 ccm Natriumhypo
phosphitlosung versetzt, so darf die Mischung nach viertelstiindigem Erhitzen 
im siedenden Wasserbade keine dunklere Fiirbung annehmen (Arsen). 

Rubidium. 
Rb 85,45. Ein-, drei- und fiinfwertig. 

Findet sich mit Kalium zusammen im Karnallit der Stallfurter Abraum
salze, ferner in den Diirkheimer und Nauheimer Solen. Es wird haupt
sachlich aus den Mutterlaugen des Karnallits nach Abscheiden des Kalium
chlorids gewonnen. Man stellt Rubidiumhydroxyd daraus her und erhitzt 
dieses mit Magnesium- oder Aluminiumpulver. Es bildet ein silberweiI3es, 

Buchheiater-Ottersbach. L 15. Auf!. 51 
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weiches, schneidbares, leichtes Metall, das sich schon bei gewohnlichem 
Wiirmegrad an der Luft entzundet. Mit Wasser zusammengebracht, ver
brennt es mit violetter Flamme. Das Rubidium mu13 unter Petroleum auf
bewahrt werden. Die Verbindungen sind denen des Kaliums sehr iihnlich. 
Sie kommen fur den Handel sehr selten in Betracht. Genannt sollen 
werden: 

Rubidium nitricum, Rubidiumnitrat, RbNOa, iihnelt dem Kaljum
nitrat, enthiilt kein Kristallwasser. 

Rubidium sulfuricum, RubldiumsuIfat, Rb2SO" glasgliinzende, dem 
Kaliumsulfat gleiche Kristalle. 

Rubidium-Platinum chloratum, Rubidiumplatinchlorid, PtOl, + 2RbOl 
oder PtRb2Ol6 , gelbes, kl'istallinisches, in Wasser schwer losliches Pulver. 

An wen dun g. In der Rontgenphotographie . . 
Zaesium. Ciisium. 

Os 132,81. Ein-, drei- und funfwertig. 
Findet sich mit Kalium und Rubidium zusammen in kleineren Mengen 

vor allem im Pollux oder Polluzit, dem Zaesiumaluminium
silikat, ferner in den Diirkheimer Mutterlaugen. Es ist ein silberwei13es, 
weiches Metall, das sich an der Luft entziindet. Wasser wird durch Zaesium 
zersetzt, das entstehende Zaesiumoxydhydrat ist die stiirkste Base und 
so das Element von allen das am meisten elektropositive. Es mu13 unter 
Petroleum aufbewahrt werden. 

Es wird durch Destillation von Zaesiumhydroxyd mit Magnesium
pulver oder durch Elektrolyse von Zyanzaesium gewonnen. Zaesium
hydroxyd, CsOH, ist eine dem KOH iihnliche, stark Feuchtigkeit an
ziehende Masse. Die SaIze ii.hneln denen des Kaliums und Rubidiums. Sie 
fiirben die Weingeistflamme violett. 

Caesium carbonicum, Zaesiumkarbonat, kohlensaures Zaesium, C~C03' 
ist ein wei13es, in Wasser losliches, stark Feuchtigkeit anziehendes, kristalli
nisches Pulver. 

Caesium nitricum, Zaesiumnitrat, salpetersaures Zaesium, CsNOa, sind 
wasserfreie, dem Kalium- und Rubidiumnitrat iihnliche Kristalle. 

Caesium sulfuricum, Zaesiumsulfat, schwefelsaures Zaesium, Cs2SO,. 
sind in Wasser leicht IOsliche, wei13e Kristalle. 

Caesium-Platinum chloratum, Ziisiumplatinchlorid, PtOl, + 2 CsOl 
oder C~PtCI6' in Wasser schwer losliches, gelbes, kristallinisches Pulver. 

t Natrium. Natrium. Soude. Sodium. 
N a 23. Einwertig. 

t Natrium met8.llicum. Sodium. Natrium. 
Na. 

Kommt als Element in der Natur nicht vor, dagegen in gro13en 
Mengen in Verbindungen als Natriumchlorid, Natriumsilikat im Natron
feldspat, Natriumsulfat, Natriumnitrat usw. Leichtes, auf dem frischen 
Schnitte silberwei13es, schon bei gewohnlichem Wiirmegrade knetbares und 
mit dem Messer leicht zerschneidbares Metall von 0,972 spez. Gewicht. An 
der Luft bedeckt es sich rasch mit einer wei13en Oxydschicht und verwandelt 
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meh in kurzer Zeit in das Oxyd. Zugleieh zieht dieses Feuehtigkeit an und 
bildet Natriumoxydhydrat (Atznatron), das zerflieBt. Auf Wasser geworfen, 
fahrt es darauf umher und zersetzt es unter Wasserstoffabseheidung. Jedoeh 
entziindet meh der Wasserstoff nieht, wie bei dem Kalium, von selbst, 
auBer wenn man nur wenig oder heiBes Wasser anwendet, oder wenn man 
die kreisende Bewegung dadureh hindert, dall man ein Stiiekehen Filtrier
papisr unter das Natrium bringt. An der Luft erhitzt, verbrennt es mit 
gelber Flamme zu Natriumoxyd Na20; unter Luftabsehlull erhitzt, ver
fliichtigt es sich in farblosen Diimpfen. 

1st als Metall wie in seinen Verbindungen dem Kalium sehr ahnlich. 
Es wird in gleieher Weise dargestellt, wie das Kaliummetall (siehe 

dieses), nur dall hier wasserfreies Natriumkarbonat bzw. bei dem elektro
lytischen Verfahren Natriumhydroxyd bzw. ein Natriumsalz verwendet wird. 
Das Natriumhydroxyd bzw. das Natriumsalz wird gesehmolzen und bei 
350 0 dureh Elektrolyse zerlegt. Das Natrium scheidet meh an der Kathode, 
dem negativen Pol ab, wird mit durchlocherten Loffeln abgeschopft, unter 
Petroleum gesehmolzen, durch leinene Sacke gepreBt und in Stucke ge
gossen. 

N aeh weis. Natrium und seine Baize farben am Platindraht die 
Weingeistflamme gelb. Dureh Kobaltglas betraehtet, verschwindet die 
Farbung. 

Kaliumpyroantimonat erzeugt in konzentrierten neutralen Losungen 
einen weillen Niedersehlag von saurem Natriumpyroantimonat, Na.H.Sb.07• 

Anwendung findet es in der Teehnik und Chemie vielfach als redu
zierendes Mittel; frUher auch zur Abscheidung des Aluminiums und Ma
gnesiums aus ihren Verbindungen; ferner zur Darstellung von Natrium
amalgam usw. 

A ufbewahrung. 1m kleinen wie das Kalium unter Petroleum, in 
grolleren Mengen unter einer Sehicht von Paraffin, und zwar den Bestim
mungen der Giftverordnung gemii.Il. 

SauerstoffTerblndungen des Natrlums. 

t Natrum hYdricum. Natrum causticum. Natrium hydroxydatum. 
Natrium oxydatum hYdricum. Natrium hYdricum. Natriumoxydhydrat. 
Natriumhydroxyd • .ltznatron. Seifensteln. Kaustlsches Natron. Natronhydrat. 
Soude caustlque. Oxyde de soude hydrate. Sodium hydroxyde. Caustic soda. 

NaOH. Molekulargewieht 40,01. 

Das Natriumhydroxyd ist in seinem AuBeren, seinem ehemisehen und 
physikalisehen Verhalten, der Art seiner Herstellung und den Formen, in 
denen es gehandelt wird, so vollstandig mit dem Kaliumhydroxyd iiber
einstimmend, dall alles, was von diesem gesagt ist, auch vom Natrium
hydroxyd gilt (s. also Kalium hydrieum). Das gleiehe ist von seiner An
wendung zu sagen, nur wird es, weil billiger, Mufiger als das Kaliurn
hydroxyd angewendet. Das rohe Natriurnhyroxyd in Stueken, ge
wohnlieh Atznatron oder Seifenstein genannt, bildet eine viel begehrte 
Handelsware der Drogengesehiifte, teils zum Seifenkoehen, teils zum Auf
weiehen alter Olfarben und Laeke usw. Wie beirn Kaliurnhydroxyd ist aueh 
hier, sowohl bei der Abgabe als beirn Arbeiten damit Vorsieht geboten; 

51* 
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namentlich hiite man sich bei etwa notigem Zerschlagen der Stiicke, dal3 
kleine Splitterchen in die Augen fliegen. Man benutze eine Schutzbrille, 
fette sich die Hande mit Vaseline ein und wasche sich nach Beendigung 
der Arbeit die Hande mit Wasser, dem etwas Essig zugefiigt ist. Auch 
schiitze man das Ful3zeug z. B. durch Umwickeln von einigen Papier
bogen. Es mul3, weil sehr leicht Feuchtigkeit anziehend, in gut ge
schlossenen GefiWen an trockenen Orten, den Bestimmungen des Gift
gesetzes gemal3, a ufbewahrt werden. 

Mitunter ist das rohe Natriumhydroxyd blaulich oder griinlich gefarbt, 
infolge eines Gehaltes an Mangan. 

Das N atriumhydroxyd wird einerseits nach Prozentgehalt, anderseits 
aber auch nach der Gradigkeit gehandelt, was nicht verwechselt werden 
darf. Unter Gradigkeit versteht man in Deutschland die Menge Natrium
karbonat, die man aus 100 g Natriumhydroxyd herstellen kann; so ist das 
chemisch reine Natriumhydroxyd 132,4gradig, die reine Handelsware 
125-129gradig, 75prozentige ist 99,3gradig, 50prozentige 66,2gradig. 

t Liquor Natri caustici. Natrum causticum solutum. 
Natrum hydricum solutum. Natronlauge. Itznatronlauge. 

Lessive de soude caustique. Sodium hydrate. 
Kommt ebenfalls in verschiedenen Starkegraden in den Handel, von 

etwa 20° Be und etwa 40° Be. Die Natronlauge des Deutschen Arznei
buches soIl 14,8% NaOH enthalten und von Dichte 1,165-1,169 sein, ent
spricht also etwa 21° Be. Sie darf nur aus reinem Natriumhydroxyd 
hergestellt sein. 

Priifung nach D.A.B. 
1. Natronlauge mul3 nach dem Kochen mit 4 Teilen Kalkwasser ein 

Filtrat geben, das beim Eingiel3en in iiberschiis!lige Salpetersaure keine 
Gasblasen entwickelt (unzulassige Menge Kohlensaure). 

2. Mit 5 Teilen Wasser verdiinnt, darf Natronlauge nach Dbersattigen 
mit verdiinnter Essigsaure durch 3 Tropfen NatriumsulfidlOsung nicht 
verandert werden (Sch wermetalle). 

Gehalt von Natronlauge nach dem spez. Gewicht bei 15° C (nach Lunge). 

Bpez. Grade Prozent Bpez. I Grade Prozent Spez. Grade Prozent 
Gew. Be NaOH Gew. Be NaOH Gew. Be NaOH 

1,007 1 0,61 1,142 18 12,64 1,320 35 28,83 
1,014 2 1,20 1,152 19 13,55 1,332 36 29,93 
1,022 3 2,00 1,162 20 14,37 1,345 37 31,22 
1,029 4 2,71 1,171 21 15,13 1,357 38 32,47 
1,036 5 3,35 1,180 22 15,91 1,370 39 33,69 
1,045 6 4,00 1,190 23 16,77 1,383 40 34,96 
1,052 7 '4,64 1,200 24 17,67 1,397 41 36,25 
1,060 8 5,29 1,210 25 18,58 1,410 42 37,47 
1,067 9 5,87 1,220 26 19,58 1,424 43 38,80 
1,075 10 6,55 1,231 27 20,59 1,438 44 39,99 
1,083 11 7,31 1,241 28 21,62 1,453 45 41,41 
1,091 12 8,00 1,252 29 22,64 1,468 46 42,83 
1,100 13 8,68 1,263 30 23,67 1,483 47 44,38 
1,108 14 9,42 1,274 31 24,81 1,498 48 46,15 
1,116 15 10,06 1,285 32 25,80 1,514 49 47,60 
1,125 16 10,97 1,297 33 26,83 1,530 50 49,02 
1,134 17 11,84 1,308 34 27,80 
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3. Nach Dbersattigen mit Salpetersaure nicht sogleich durch Bariurn
nitratlosung (S c h w e f e 1 s au r e) und 

4. durch Silbernitratli:isung nicht mehr als weil3lich schillernd ver
andert werden (S al z s a u r e). 

5. N atronlauge darf nach Dbersattigen mit Salzsaure durch iiber
schiissige Ammoniakflussigkeit innerhalb 2 Stunden hochstens weiB schillernd 
getriibt werden. (Tonerde, Kieselsaure.) 

6. Gehaltsbestimmung. Werden 5 ccm Natronlauge mit 20 ccm 
Wasser gemischt, als Indikator Dimethylaminoazobenzol (1 + 199 Wein
geist) hinzugesetzt, so miissen 21,6-22,0 ccm Normal-Salzsaure zur dauern
den Rosafarbung der Losung erforderlich sein. 1 ccm Normal-Salzsaure 
entspricht 0,04001 g Natriumhydroxyd. 

Auf be wah run g. GroBere Mengen von N atronlauge bewabrt man 
zweckma13ig in Eisenfassern auf, da Glas von starken Laugen angegriffen 
wird. 

Natrium peroxydatum. N. hyperoxydatum. 
Natriumsuperoxyd. Natriumhyperoxyd. Natriumperoxyd. Peroxyde de soude. 

Na20 2 • 

Es ist ein wei13es, stark Feuchtigkeit anziehendes Pulver, das sich leicht iIli 
Wasser zuN atronla uge lOst unter Bildung von Wasserstoffsuperoxyd und Ent
wicklung von aktivem Sauerstoff, und zwar bildet es so gro13e Mengen von 
Wasserstoffsuperoxyd, daB 7 kg Na20 2 gleich sind 100 kg des 10 Volurn-pro
zentigen Wasserstoffsuperoxydes. Die Aufnahme von Wasser ist jedoch 
mit so groBer Warmeentwicklung verbunden, daB brennbare organische Stoffe 
damit in Beruhrung gebracht, ver brennen. Auf der Ha ut ruft es V er brennungen 
hervor. Die Losungen macht man haltbar durch Zusatz einer Saure. 

Man gewinnt es, indem man Natriummetall in Aluminiumgefa.Ben, die 
in einen eisernen Ofen geschoben werden, in einem kohlensaurefreien Luft
strom auf 300 0 erhitzt. Hierbei verbrennt das Natrium zu Natriurnsuperoxyd. 

An wend ung. Als Oxydations- und Bleichmittel Z. B. in der Wascherei. 
Um hierbei eine Verbrennung del' Stoffe zu verhindern, mu13 be
achtet werden, da.B die Wasche nicht fruher in die Losung gebracht wird, 
bevor nicht die Umsetzung des Natriumsuperoxyds vollstandig vonstatten 
gegangen ist. Ferner wird es als Trinkwasserverbesserungsmittel ange
wendet, gewohnlich unter Zusatz von etwas Zitronensaure, urn den durch 
das entstehende Natriumoxydhydrat hervorgerufenen, laugenhaften Ge
schmack zu verbessern. 

Die Abgabe geschieht am besten in Blechgefa.Ben, um so eine Ent
zundung zu vermeiden. Beim Offnen der Gefa.Be ist die alIer
groBte Vorsicht anzuwenden, da das Pulver haufig ex
p los ion s art i g her a u s g esc h 1 eu d e r t wi r dun d d a s Aug e n 1 i c h t 
zerstoren kann. 

Schwefelverbindungen des Natriums. 

Von den verschiedenen Sulfiden des Natriums, dem Einfach-Schwefel
natrium, Na2S+9 ~O, dem Zweifach-Schwefelnatrium, Natrium
disulfid, Na2S2 +5~O, dem Dreifach-Schwefelnatrium, N atrium
trisulfid, Na2SS + 3 H20, dem Vierfach-Schwefelnatrium, 
N atri um tetra s ulfi d', Na2S4 + 8 H20 und dem Fiinffach-Sch wefel-
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natrium, Natriumpentasulfid, Na2SS +8~O, werden in der 
Technik groBe Mengen verwendet, doch werden diese bis auf das Einfach
Schwefelnatriurn fast immer in den betreffenden Fabriken selbst hergestellt 
und bilden so keine eigentlichen Stoffe des Drogenhandels. 

Natrium sulfuratum. Natrium m6nosulfuratum. Natriumsullid. 
Natriummonosulfid. Schwefelnatrium. Einfach-Schwefelnatrium. 

Sulfhydrate de soude cristallisee. Monosullure de sodium cristaIlisee. 
Na2S + 9 ~O. 

WeiBe bis gelbbraunliche Kristalle, leicht in Wasser lOslich, nach 
Schwefelwasserstoff riechend und von denselben Eigenschaften wie das 
Sch wefelkali urn. 

Das r 0 h e Einfach-Schwefelnatriurn gewinnt man durch Gliihen von 
5 Teilen wassedreiem Natriumsulfat, vermischt mit 25 Teilen Schwerspat, 
2 Teilen Holzkohle und 3 Teilen Steinkohle und Auslaugen der Masse durch 
heiBes Wasser. 

Das reine Einfach-Schwefelnatrium stellt man dar, indem man 
45 Teile Natronlauge (spez. Gew. 1,44) mit Wasser verdiinnt, die Mischung 
vollstandig mit Schwefelwasserstoff sattigt und darauf weiter 55 Teile 
Natronlauge zumischt. Beide Praparate enthalten meist auch Natrium
polysulfid, Zweifach Schwefelnatrium Natriumdisulfid. Das Natriurndisulfid 
erhalt man aus dem Einfach-Schwefelnatrium durch Erwarmen der Losung 
mit Schwefel. 

A n we n dun g. In der Farberei als Schwarzbeize, in der Gerberei zur 
Enthaarung der Felle und in der Galvanoplastik. Das reine Salz in Form 
von Nat r i urns u 1 f i d los u n gals Reagens auf Schwermetalle. 

Das D.A.B. laBt die NatriumsulfidlOsung darstellen: 5 g kristallisiertes 
Natriumsulfid werden in einer Mischung von 10 cern' Wasser und 30 ccm 
Glycerin gelOst. Die Losung wird in gut geschlossener Flasche einige 
Tage lang beiseite gestellt und dann wiederholt durch einen kleinen mit 
Wasser angefeuchteten Wattebausch filtriert, wodurch die fiir gewohnlich 
zur Ausscheidung gelangten Ferrosulfidspuren zuriickgehalten werden. Die 
Losung ist in kleinen, etwa 5 ccm fassenden Tropfflaschchen aufzubewahren. 
Eine Mischung von 5 ccm Wasser, 3 Tropfen verdiinnter Essigsaure und 
3 Tropfen Natriumsulfidlosung dad innerhalb 10 Minuten nicht verandert 
werden. Bei der Priifung auf Schwermetallsalze mit Hilfe von Natrium
sulfidlOsung ist im allgemeinen die Dauer der Beachtung auf eine halbe 
Minute zu beschranken. SolI Blei, Zink oder Kupfer nachgewiesen werden, 
so sauert man mit einigen Tropfen Essigsaure an. 

Auf b e wah run g. An trockenem Ort, in gut geschlossenen GefaBen, 
am besten mit Paraffin gedichtet. 

Haloidsalze des Natrinms. 
Natrium chloratum. N. muriaticum. Sal commune. S. culinare. 
Natriumchlorid. Chlornatrium. Kochsalz. Chlorure de sodium. Sel gemme. 

Hydrochlorate de soude. Sodii chlorfdum. Chloride of sodium. 
NaC!. Molekulargewicht 58,46. 

Das Chlornatrium kommt im Handel in den verschiedensten Formen 
vor, je nach seiner Herstellung und den Zwecken seiner Anwendung. Es 
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findet sich in der Natur fertiggebildet, teils gelost, im Meerwasser etwa 3%, 
in Quellen, sog. Solquellen, oder Salzsolen wie in Halle, Liineburg und bis 
zu 25% in der Gottesgnadenquelle in Reichenhall, teils in machtigen Lagern 
als sog. Steinsalz, z. B. bei StaBfurt, im Salzkammergut, bei Wieliczka 
usw., entstanden durch die Verdunstung friiherer Meeresbecken. Es wird 
aus diesen Lagern entweder bergmannisch durch Sprengen mittels Pulver 
gewonnen, oder man leitet Tagewasser hinein, die man spater, mit Salz 
gesattigt, wieder auspumpt und dann durch Versieden zur Kristallisation 
bringt. In gleicher Weise werden die natiirlichen Solquellen verarbeitet. 
Sind diese nicht konzentriert genug, so daB sich ein Sieden nicht lohnt, 
so leitet man sie, um sie zu konzentrieren, iiber Dornenwande, man gradiert 
sie in den Gradierwerken (Abb. 553). Die Verunreinigungen wie 

Abb. 553. Gradlerwerk. 

Gips usw. scheiden sich an den Dornen als Dornstein ab, und die kon
zentrierter gewordene Sole wird nun versotten. Oder man verstarkt die 
Sole auch durch Eintragen von Steinsalz, dampft sie anfanglich in sog. 
Storpfannen ein, um die Verunreinigungen auszuscheiden, darauf in 
Siedepfannen und gewinnt das auskristallisierte Kochsalz durch Aus
schaufeln oder mittels Kriicken. Dieses herausgesoggte, noch feuchte 
Salz la.6t man auf einer Traufbiihne abtropfen und trocknet es dann in 
dem Trockenraum. 

Das Kochsalz deutschen Handels bildet ein reinwei.6es, kristallinisches 
Pulver, geruchlos und von rein salzigem Geschmack. Es ist zuweilen etwas 
feucht und enthalt durchschnittlich 2-3% fremder Beimengungen, be
stehend aus Natriumsulfat, Kalziumchlorid, Magnesiumchlorid usw. Es 
bleibt in trockener Luft unverandert, in feuchter Luft dagegen zieht es 
Wasser an. FUr viele technische Zwecke, ebenso zum Gebrauch fUr Vieh 
wird es des hohen Zolles halber vergallt, denaturiert, d. h. mit solchen 
Stoffen versetzt, die es fUr menschliche Genu.6zwecke unbrauchbar machen. 
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Als vergallenden Zusatz zum Viehsalz nimmt man 0,25% Eisenoxyd und 
0,25% Wermut oder auoh nur Wermut. Das Eisenoxyd farbt das Salz 
rot zum Untersohied von dem Tafelsalz. 

Aus dem gewohnliohen Koohsalz laBt sioh duroh vorsiohtiges Aus
fillen der Erdsalze mittels Natriumkarbonat und nur teilweises Auskristalli
sierenlassen der Losung ein vollig reines Natriumohlorid fiir ohemisohe 
und Heilzweoke darstellen. Oder man reinigt Koohsalz daduroh, 
daB man in die kaltgesattigte Losung Chlorwasserstoffgas bis zur Sattigung 
einleitet, es soheidet sioh dann das reine Salz abo Dieses bildet kleine, 
wiirfelformige Kristalle, die in der Rotgliihhitze sohmelzen und in der 
WeiBgliihhitze allmahlioh verdampfen. Sie sind in kaltem und in heiBem 
Wasser nahezu gleiohviel loslioh, 100 Teile Wasser von 20 0 losen etwa 
36, bis 100 0 etwa 39 Teile Koohsalz. 

Die wasserige Losung dissoziiert elektrolytisoh stark in Na'- und 
CI/-Ionen. 

Steinsalz, friiher Sal Gemmae, Sel gemme, genannt, kommt meist 
in festen, kristallinisohen, halbdurohsiohtigen, weiBen oder sohwaoh ge
farbten Massen vor, es bildet ebenfalls fiir sioh eine Handelsware, die zu
weilen auoh in den Drogenhandlungen als Leokstein fiir das Vieh ge
fordert wird. Dieses Salz ersoheint mitunter dunkelblau gefa];bt. Bei der 
Losung versohwindet aber die Farbe. Die Ursaohe dieser Farbung fiihrt 
man einerseits auf ein Vorhandensein von Natriumsubohlorid zuriiok, anderer
seits auf die Aussoheidung von winzig kleinen nadel- oder blattohenformigen, 
buntfarbigen Natriumkristallen, oder von Natrium in kolloidaler Form, 
indem die Halogenverbindungen der Alkalimetalle duroh Rontgenstrahlen, 
radioaktive Emanation, auoh im Dampf von Kalium und Natrium gefarbt 
werden, Natriumohlorid wird hierduroh gelb bis braun gefiirbt, geht aber 
beim allmii.hliohen Erhitzen in Violett bis Braun iiber. 

Seesalz, Sal marinum, Sel marin, ist ein sehr unreines, groB
wiir£lig kristallisiertes Koohsalz, wie es duroh freiwilliges Verdunatenlassen 
des Meerwassers in flaohen Beoken, sog. Salzgarten, an den Kiisten 
warmerer Lander, wie Spanien, Siidfrankreioh, Italien, gewonnen wird, es 
soheidet sioh an der Oberflaohe aus und wird abgesohopft. Es ist stark 
Feuohtigkeit anziehend und hat einen bitterliohen Gesohmaok infolge eines 
ziemlioh starken Gehalts an Magnesiumohlorid und Kalziumohlorid; auoh 
Spuren von Jod- und Bromverbindungen sind in ihm naohgewiesen worden. 
Es dient vor allem zur Herstellung von Badern und zum Auftauen von Eis, 
hierzu eignet es sioh besser als gewohnliohes Koohsalz, da es starker Wasser 
anzieht als dieses. Die entstandene Salzlosung erstarrt selbst bei starker 
Kii.lte nioht. Es wird bei una in Deutsohland vielfaoh duroh das StaBfurter 
Badesalz ersetzt, ein ebenfalls sehr unreines Koohsalz von ahnlioher Zu
sammensetzung wie das Seesalz. 

Die Jahresgewinnung Deutsohlands wird zur Zeit auf 1000000 t Stein
salz und 600000 t Siedesalz gesohatzt. 

Unter physiologisoher Kochsalzlosung versteht das Deutsche 
Arzneibuoh eine sterilisierte d. h. vollig keimfrei gemaohte 0,9 prozentige 
Natriumohloridlosung, die dem mensohliohen Korper eingespritzt wird bei 
Blutungen, starken ersohOpfenden Durohfallen und iiberall da, wo ein Ver
lust einer groBeren Fliissigkeitsmenge stattgefunden hat. Von anderer Seite 
wird die sogenannte frosohisotonische Ringerlosung, eine Losung 
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von 0,075 Kaliumchlorid, 6 g Natriumchlorid, 0,1 g Natriumbikarbonat 
und 0,1 g Kalziumchlorid zu 1 I destilliertem Wasser empfohlen. 

An wen dun g. Innerlich als Mittel gegen iibermii.13ige SchweiIl
absonderung beiLungenkranken und bei anstrengendenMiirschen empfohlen. 

N ach weis. Am Platindraht erhitzt, zeigt die Flamme eine rein 
gelbe Fiirbung; die wiisserige Losung mit Silbernitrat versetzt, gibt einen 
kiisigen, weiIlen, am Licht sich violett fiirbenden Niederschlag, der sich in 
iiberschiissigem Ammoniak lOst, in Salpetersiiure aber nicht. 

Priifung. Das D.A.B. liiJ3t Natriumchlorid priifen: 
1. Die gesiittigte wiisserige Losung mull farblos sein und darf Lackmus

papier nicht veriindern (N atriumkarbonat, £reie Siiure). 
2. Eine Losung von 0,3 g N atriumchlorid in 10 ccm Wasser darf 

nach Zusatz von 2 ccm Natriumkobaltinitritlosung innerhalb 
2 Minuten nicht getriibt werden; die durch Natriumchlorid gelb
gefiirbte Flamme dad durch ein Kobaltglas betrachtet nur voriiber
gehend rot gefiirbt erscheinen (Kaliumsalze); 

3. die wiisserige Losung (1 + 19) darf weder durch BariumnitratlOsung 
(Schwefelsiiure, Kohlensaure), 

4. noch nach Zusatz von 3 Tropfen verdiinnter Essigsiiure durch 
3 Tropfen NatriumsuIfidlosung (Sch wermetalle), 

5. noch nach Zusatz von Ammoniakfliissigkeit durch Natriumphosphat
IOsung (Kalziumsalze, Magnesiumsalze) veriindert werden. 

6. Ein Gemisch von 1 g Natriumchlorid und 3 ccm Natriumhypo
phosphitlosung darf nach viertelstiindigem Erhitzen im siedenden 
Wasserbade keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). 

7. Die wiisserige Losung (1 + 19) mit einigen Trop£en Salzsiiure an
gesiiuert und mit 0,5 ccm Kaliumferrozyanidlosung (1 + 19) ver
mischt, darf nicht sofort gebliiut werden (Eisensalze). 

**t Natrium jodatum. N. hydroj6dieum. NatriumJodid. 
Jodnatrium. JodwasserstoHsaures Natrium. Iodure de sodium. SodH iodidum. 

Sodium iodide. 
NaJ + 2 HaO. Molekulargewicht 149,92. 

Entweder kleine, weiIle, wiirfelformige Kristalle oder weiIles, trockenes, 
grobkristallinisches Pulver. Es ist loslich in 0,6 Teilen Wasser und in 3 Teilen 
Weingeist. Die wiisserige Losung ionisiert stark in Na·- und J'-Ionen. An 
feuchter Luft wird es durch Zersetzung unter Abscheidung von J od gelb. 
In seinem Verhalten gleicht es giinzlich dem Jodkalium, wird auch in 
gleicher Weise verwendet und entsprechend den verschiedenen Bereitungs
weisen des Jodkaliums hergestellt (vgl. Kalium jodatum); nur mull die 
Losung bei einer Wiirme von iiber 40° zur Kristallisation gebracht werden, 
da andernfalls ein wasserhaltiges Salz entsteht. 

N ach weis. Am Platindraht erhitzt, fiirbt es die Flamme gelb. Die 
wiisserige Losung, mit wen i g Chlorwasser oder mit einigen Tropfen Salz
saure und ChloraminlOsung gemischt und mit Chloroform geschiittelt, fiirbt 
letzteres violett. 

Priifung nach D.A.B. 
1. Die mit verdiinnter Essigsaure schwach angesiiuerte Losung von 

0,3 Natriumjodid in 10 cem Wasser darf nach Zusatz von 2 ccm Natrium
kobaltinitritlOsung innerhalb 2 Minuten nicht getriibt werden. Durch ein 
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Kobaltglas betrachtet, darf die durch das Salz gelb gefiirbte Flamme 
gar nicht, oder doch nur voriibergehend rot gefarbt erscheinen (K a I i u m
j odid). 

2. Zerrieben auf befeuchtetes rotes Lackmuspapier gebracht, darf es 
dieses nicht sogleich blau farben (Alkalikarbonat). 

3. Die wasserige Losung (1 + 19) darf weder nach Zusatz von 3 Tropfen 
verdiinnter Essigsiiure durch 3 Tropfen NatriumsulfidlOsung (Sch wer
metalle), 

4. noch durch BariumnitratlOsung ( S c h w e f e I s ii u r e) veriindert 
werden, 

5. noch sich, mit 1 Kornchen Ferrosulfat und 1 Tropfen Eisenchlorid· 
lOsung, nach Zusatz von Natronlauge, gelinde erwiirmt, beim "Obersiittigen 
mit verdiinnter Salzsiiure blau fiirben (N atri umzyanid). 

6. Die mit ausgekochtem und wieder erkaltetem Wasser frisch bereitete 
Losung (1 + 19) darf, bei alsbaldigem Zusatz von je 1 Tropfen StarkelOsung 
und verdiinnter Schwefelsiiure, sich nicht sofort blau farben (Natrium
jodat, Kupfer, Eisen). 

7. Die wiisserige Losung (1 + 19) darf nach dem Ansiiuern mit 
einigen Tropfen Salzsaure durch 0,5 ccm Kaliumferrozyanidlosung nicht 
sofort blau gefiirbt werden (E i sen s a I z e). 

8. Erwiirmt man 1 g des SaIzes mit 5 ccm Natronlauge, sowie mit je 
0,5 g Zinkfeile und Eisenpulver, so darf sich ein Ammoniakgeruch nicht 
entwickeln (N atri umni trat). 

9. Lost man 0,2 g Natriumjodid in 8 ccm Ammoniakfliissigkeit und 
mischt die Losung mit 14 ccm l/lO-Normal-SilbernitratlOsung, schiittelt 
etwa 1 Minute kraftig durch, iibersiittigt dann das Filtrat mit Salpeter
saure, so darf die Fliissigkeit innerhalb 5 Minuten weder bis zur Undurch
sichtigkeit getriibt (S a I z s a u r e , B rom was s e r s t 0 f f s ii u r e ), noch 
dunkel gefiirbt werden (Thiosch wefelsiiure). 

10. Natriumjodid darf bei 100° getrocknet nur 5% an Gewicht verlieren. 
Das Natriumjodid darf nicht mit dem tNatriumjodat, Natrium 

j6dicum, jodsaurem Natri um, NaJ03 , verwechselt werden. Ein weiI3es, 
kristallinisches, in Wasser lOsliches Pulver, das als Heilmittel innerlich und 
iiuI3erlich, aber nur wenig verwendet wird. 

Nachweis. Konzentrierte Schwefelsaure scheidet aus der Losung 
kein Jod ab, im Gegensatz zu Natriumjodid, wo durch Schwefelsiiure Jod 
ausgeschieden wird. 

Natrium bromatum. N. hydrobr6micum. Bromnatrium. 
Natriumbromid. Bromwasserstoffsaures Natrium. Bromure de sodium. 

Sodii bromidum. Sodium bromide. 
NaBr. + 2 H 20 Molekulargewicht 102,92. 

Es ist ein weiI3es, kristallinisches Pulver; geruchlos, von scharfem, 
salzigem Geschmack; in trockener Luft ist es unveriinderlich, lOslich 
in kaum 1,2 Teilen Wasser und in 12 Teilen Weingeist. Die Losung ist 
neutral, sie ionisiert stark in Na'- und Br'-Ionen. 

Wird auf verschiedene Weise, iihnlich dem Kaliumbromid unter An
wendung der entsprechenden Natriumverbindungen bereitet und in gleicher 
Weise wie dies angewendet (siehe Kalium bromatum). 
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N ach weis. Am Platindraht erhitzt, farbt es die Flamme gelb. Die 
wasserige Losung des Natriumbromids, mit einigen Tropfen Chlorwasser 
oder mit 2 ccm verdiinnter Salzsaure und 5 Tropfen ChloraminlOsung 
versetzt und hierauf mit Chloroform geschiittelt, farbt letzteres gelbbraun 
bzw. rotbraun. 

Priifung nach D.A.B. 
1. Die mit verdiinnter Essigsaure schwach angesauerte Lasung von 

0,3 g Natriumbromid in 10 ccm Wasser darf nach Zusatz von 2 ccm 
NatriumkobaltinitritlOsung innerhalb 2 Minuten nicht getriibt werden. 
Durch ein Kobaltglas betrachtet, darf die durch Natriumbromid gelb ge
farbte Flamme gar nicht, oder doch nur voriibergehend rot gefarbt erscheinen 
(K ali urn bromid). 

2. Zerriebenes Natriumbromid, auf befeuchtetes rotes Lackmuspapier 
gebracht, darf dieses nicht sofort blau farben (Natriumkarbonat). 

3. Die wasserige Losung (1 + 19) darf weder durch BariumnitratlOsung 
(Sch wefelsaure), 

4. noch nach Zusatz von 3 Tropfen verdiinnter Essigsaure durch 
3 Tropfen N atriumsulfidlOsung (S c h w e r met a 11 e), 

5. noch nach Zusatz von Ammoniakfliissigkeit durch Natriumphosphat
lOsung verandert werden (Kalzium-, Magnesiumsalze). 

6. Die mit etwas Salzsaure angesauerte Losung darf durch 0,5 ccm 
KaliumferrozyanidlOsung nicht sofort geblaut werden (Eisensalze). 

7. Die wasserige Losung (1 + 9) darf durch verdiinnte Schwefelsaure 
nicht gefiirbt werden, wird die Mischung mit Chloroform geschiittelt, so 
darf dieses sich nicht gelb farben (B rom s a u r e). 

8. Wird ein Gemisch von 1 g Natriumbromid und 3 ccm Natriumhypo
phosphitlOsung eine Viertelstunde lang im siedenden Wasserbad erhitzt, 
so darf es keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). 

9. Werden 10 ccm der wasserigen Losung (1 + 19) mit 3 Tropfen 
Eisenchloridlosung und etwas StarkelOsung gemischt, so darf innerhalb 
10 Minuten keine Blaufarbung eintreten (J 0 d was s e r s t 0 ff s a u r e). 

10. Natriumbromid darf bei 100° getrocknet nur 5% an Gewicht verlieren. 
11. Wertbestimmung. Werden 0,4 g des bei 100° getrockneten 

Salzes in 20 ccm Wasser gelOst, so dad die Losung nach Zusatz einiger 
Tropfen KaliumchromatlOsung (1 + 19) als Indikator hOchstens 39,3 ccm 
l/lO-Normal-SilbernitratlOsung bis zum Farbenumschlag verbrauchen, was 
einem Hochstgehalt von 1,3% Natriumchlorid in dem getrockneten Salze 
entspricht. 1 ccm l/lO-Normal-SilbernitratlOsung = 0,010292 g Natrium
bromid oder = 0,005846 g Natriumchlorid, Kaliumchromat als Indikator. 

t Natrium fluoratum. Natrium hydroflu6ricum. 
NatriumDuorid. Fluornatrium. Fluorure de sodium. 

NaF. 
Wiirfelformige Kristalle oder ein weiBes kristallinisches Pulver, lOslich 

in 25 Teilen Wasser. An der Luft zersetzt es sich unter Freiwerden von 
FI uorwasserstoffsa ure. 

Wird dargestellt durch Neutralisation der FluBsaure mit Natrium
karbonat und Eindampfen der Fliissigkeit in PlatingefaBen. Oder durch 
Zusammenschmelzen von Natriumkarbonat mit Kieselfluornatrium und 
Auslaugen der Schmelze. 
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An wendung. Ala Heilmittel in ganz kleinen Mengen bei Zahnkrank
heiten. Ferner in Spiritusbrennereien als garungwidriges Mittel, um 
Buttersaure- oder Milchsauregarung zu verhindern (Zymotechnik). Als vor
ziigliches Holzschutzmittel, auch zur Vernichtung von Feuerkafern, Sch waben. 

Mit Flu.Bsaureverbindet es sich zu tNatrium bi£luoratum, Fluor
natrium - Fluorwasserstoff, NaF + HF Natriumbifl uorid, dop
peltfl uorwasserstoffsa ures N atri um. Rhomboedrische Kristalle 
oder weiJ3es, kristallinisches Pulver, in Wasser schwer loslich. Das Natrium
bifluorid findet ebenfalls Verwendung in der Gartechnik, ferner zum 
GIasatzen. 

Die A ufbewahrung hat in Guttaperchaflaschen zu erfolgen, da 
GIas von beiden Praparaten angegriffen wird. 

Nachweis. Die wasserigen Losungen beider Verbindungen greifen 
GIas an. Man unterscheidet sie durch ihre Loalichkeit. 

(t) Natrium nitropmssfdum. 
Natrium nttro-bomssicum. Nitropmssidnatrium. 

Na2Fe(NO)(CN)5 + 2 ~O 
Durchsichtige, rote, prismatische, in Wasser leicht lOaliche, giftige Kri

stalle. Die Losung zersetzt sich unter Abscheidung eines blauen Nie
derschlages. Es ist ein Salz der Nitroprussidwasserstoffsii.ure, 
~Fe(NO)(CN)&, die durch Einwirkung von Salpetersaure auf gelbes Blut
laugensalz entsteht. Wird diese Saure durch Natriumkarbonat neutralisiert, 
so entsteht das Nitroprussidnatrium. 

Anwendung. Mit Ammoniakfliissigkeit vermischt ein starkes Rea
gens auf Schwefelwasserstoff und losliche Schwefelmetallej es tritt Violett
farbung ein. 

Sauerstoft1ialze des Natrlums. 

Natrium 8e~tie~. Natriumazetat. Essigsaures Natrium. 
Acetate de soude cristalllse. Sodii acetas. Sodium acetate. 

CsHaOsNa + 3 ~O oder CHaCOONa. 3 HaO . Molekulargewicht 136,07. 
Farblose, durchsichtige, in warmer Luft verwitternde Kristalle; 

geruchlos, von bitterlichem, salzigem Geschmack; loalich in 1,4 Teilen 
Wasser, in 29 Teilen kaltem und in 1 Teil kochendem Weingeist. Beim 
Erhitzen schmelzen sie unter Verlust des Kristallwassers, werden dann 
wieder fest, schmelzen bei verstiirkter Ritze nochmals (Natrium aceti
cum bifusum, doppelt geschmolzenes Natriumazetat) und 
werden beim GIiihen unter Entwicklung von Azetongeruch und Bildung 
von Natriumkarbonat mit Rinterlassung eines die Flamme gelb farbenden 
Riickstandes zersetzt. Lost man unter Erwarmung 100 Teile Natrium
azetat in 52,9 Teilen Wasser und laJ3t die Losung vor Staub geschiitzt 
erkalten, so scheiden sich keine Kristalle abo Es hat sich eine iiber
sattigte Losung gebildet, in der ein Salz von der Formel CsHa02Na + 7 ~O 
gelost ist. Bringt man in diese Losung einen Kristall von gewohnlichem 
Natriumazetat, so erstarrt die Fliissigkeit zu einer Kristallmasse von 
CllHa02Na + 3 HaO. 

Au.Ber diasem chemisch reinen Natriumazetat kommen im Handel 
ein halbgereinigtes, vielfach Rotsalz genannt, weil es bei der Rot-
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farberei benutzt wird, und ein rohes N atri umazetat vor. Letzteres wird 
dargestellt durch Sattigung des rohen Holzessigs mit Natriurnkarbonat, Ab
dampfen zur Trockne und sehr vorsichtiges Schmelzen, urn die beigemengten 
brenzligen Stoffe zu verkohlen. Es bildet dann blatterig-kristallinische, 
durch ausgeschiedene Kohle schwarzliche Massen, aus denen durch Um
kristallisation die reineren Sorten gewonnen werden. 

A n we nd u ng. In der Heilkunde selten als harntreibendes, in gro13eren 
Mengen abfiihrendes Mittel, vieIfach dagegen chemisch zur Herstellung 
von Eisessigsaure, Essigather usw.; technisch in der Farberei, in der Photo
graphie, hier vor allem das doppelt geschmolzene Natrium aceticum 
b if us urn, in der Farbenbereitung, urn Schweinfurtergriin herzustellen, 
bei der Verfertigung von Thermophoren, Geraten, die zurn Warmhalten 
von Fliissigkeiten dienen, indem das Salz die beim Schmelz en bei 77° auf
genommene Warme nur langsam abgibt, und in der Galvanoplastik. 

N ach weis. Die wasserige Losung des Natriumazetates wird auf 
Zusatz von Eisenchloridlosung dunkelrot gefarbt. Das Salz, im Probier
rohrchen mit Schwefelsaure iibergossen, zeigt den Geruch nach Essigsaure. 

Priifung nach D.A.B. 
1. Die wasserige Losung (1 + 19) werde nach Zusatz von 3 Tropfen ver

diinnter Essigsaure weder durch 3 Tropfen NatriumsuIfidlosung (Sch wer
metalle), 

2. noch durch Bariurnnitrat (Sch wefe~saure), 
3. noch durch Anunoniurnoxalat (Kalziumsalze), 
4. noch nach Zusatz einer gleichen Menge Wasser und Ansauern mit 

Salpetersaure durch Silbernitrat verandert (Salzsaure). 
5. Die wasserige Losung (1 + 19) darf nach Ansauern mit wenigen 

Tropfen Salzsaure durch 0,5 ccm KaliumferrozyanidlOsung nicht sogleich 
geblaut werden (Eisensalze). 

t Natrium arsenicosum. Natriumarsenit. 
Natrium metaarsenlt. Arsenlgsaures Natrium. Arsenite de soude. 

NaAsOg • 

1st in seinem Aulleren, seinen Eigenschaften und der Herstellung dem 
Kaliumarsenit, Kaliummetaarsenit gleich. 

An wen dun g bei der Herstellung der Arsenikseife zurn Tierausstopfen. 
In der Farberei und Zeugdruckerei. 

N ach weis. Gleichwie bei Kaliumarsenit. Am Platindraht erhitzt 
farbt es jedoch die Flamme gelb. 

** Natrium benzoicum. Natriumbenzoat. BenzoesBures Natrium. 
Benzoate de sou de. SodU benzoas. 

NaC., HoOz oder CaHoCOONa. Molekulargewicht 144,04. 
Amorphes, wasserfreies, weilles Pulver oder komige Massen; in 

1,5 Teilen Wasser, weniger in Weingeist loslich; erhitzt schmilzt das Salz 
und hinterla13t einen kohligen, alkalisch reagierenden Riickstand. 

Wird bereitet durch Sattigung von reinem Natriumkarbonat mit 
kiinstlicher Benzoesaure. 

A n we nd u ng. In der Heilkunde innerlich in kleinen Gaben gegen gich
tische und Nierenleiden; chemisch zur Darstellung der verschiedenen Benzoe-
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iither. Au13erdefu. als Erhaltungsmittel, Konservierungsmittel, auch fiir 
Fruchtsiifte. Man rechnet auf 1 kg Fruchtsaft 1-1,5 g; ein solcher Zu
satz muB aber deutlich auf dem Schilde kenntlich gemacht sein. Ferner 
in der Lackbereitung. 

N ach weis. Fiigt man der Losung 1 Tropfen Eisenchloridlosung zu, 
so entsteht ein rotbrauner Niederschlag. Am Platindraht erhitzt fiirbt das 
Salz die Flamme gelb. 

Natrium biboraeieum oder bibOrieum. Borax. Natrlumtetraborat. 
Natrlumpyroborat. Natriumborat. Pyroborsaures Natrium. Tetraborsaures 
Natrium. Borate de soude. Borate de sodium. Sodil boras. Sodium borate. 

Na2B(07 + 10 H20. Molekulargewicht 381,44. 
Borax ist das neutrale, aber alkalisch reagierende Salz der Pyroborsiiure, 

auch Tetraborsiiure genannt, H2B40 7. Farblose, harte, klare Kristalle, die 
an trockner Luft etwas verwittern und sich mit einem weiBen Hiiutchen 
bedecken. Loslich in 25 Teilen kaltem, in 0,7 Teilen kochendem Wasser, 
die Losung mit Salzsiiure angesiiuert, braunt Kurkumapapier, beim Befeuch
ten mit etwas Ammoniakfliissigkeit geht die Fiirbung in Griinschwarz iiber, 
loslich auch in 4-5 Teilen Glycerin, nicht in Weingeist. Die wiisserige 
Losung ist stark hydrolytisch gespalten in Borsaure und sehr natrium
hydroxydreiches Borat bzw. Natriumhydroxyd, weshalb das Salz alkalisch 
reagiert. Geruchlos; Geschmack anfangs siiBlich, hinterher laugenhaft. 
In der Ritze schmilzt der Borax zuerst in seinem Kristallwasser, blaht 
sich dann auf, gebrannter Borax, Borax calcinata, B. usta, und 
schmilzt endlich zu einer klaren, farblosen Masse, Boraxglas, NasB407' 
Dieses lost die Metalloxyde mit Leichtigkeit und zum Teil mit sehr be
zeichnenden Farben auf. Hierauf beruht die Anwendung des Borax zum 
Loten, zur Lotrohranalyse (Boraxperlenreaktion) und zur Buntglasbereitung. 
Seine wasserige Losung lost Fette und Harze auf. 

Der Borax kommt fertiggebildet an verschiedenen Orten der Erde 
vor, z. B. in Tibet, der Tatarei, Indien und vor allem in Nordamerika 
in Kalifornien, in den sog. Boraxseen. Dieser natiirliche, hochst unreine 
Borax, der Tinkal, war lange Zeit der einzige Stoff zur Herstellung des 
reinen Borax. Die Reinigung, ein Umkristailisieren, das sog. Raffinieren, 
geschah friiher fast ausschlieBlich in Venedig, das bedeutende Mengen zur 
Herstellung von Buntglas verbrauchte, daher der haufig vorkommende Name 
Borax veneta. Ais man spater die chemische Zusammensetzung des 
SaIzes erkannte, benutzte man die natiirlich vorkommende Borsaure (s. d.), 
um durch Siittigen mit Natriumkarbonat den Borax kiinstlich herzustellen. 
Nachdem bei dem immer steigenden Bedarf auoh diese Quellen nicht mehr 
ausreichten, ging man dazu iiber, die Borsaure aus anderen Mineralverbin
dungen, wie sie in der Natur vorkommen, abzuscheiden und dann wie obell 
auf Borax zu verarbeiten. Hierzu dienten anfangs namentlich die im StaB 
furter Salzlager vorkommenden Borsiiureverbindungen, Borazit, Kalzium
borat, und StalHurtit, Magnesiumborat, und ferner der in Kleinasien 
vorkommende Pandermit Ca2B60 11 + 6 H20. Weit wichtiger aber wurde 
die Entdeckung miichtiger Lager erdigen Borkalks, Boronatrokalzits 
2 CaB40 7 + Na2B(07 + 18 H20, auch Bor kreide genannt, die man in 
Chile, und zwar in den chilenischen Kordilleren, an der Westkiiste Amerikas, 
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in N euschottland, Kleinasien, hier kristallinisch und in Kalifornien a uffand. 
Dieser Borkalk, ein Gemenge von Kalziumborat und Natriumborat, ver
unreinigt durch viele andere Bestandteile, namentlich Kalziumsulfat, Kiesel
saure usw., liefert uns heute den Hauptgrundstoff fur die Herstellung 
des Borax. Teils wird gleich im Ursprungslande, z. B. im chilenischen 
Kustenplatze Kaldera, Borsaure daraus hergestellt, meistens aber wird 
der Rohstoff in ganzen Schiffsladungen besonders nach Hamburg und auch 
nach England verschifft, um dort weiter verarbeitet zu werden. Der Bor
kalk wird gemahlen, in gro13en Kesseln mit der fiinffachen Menge Wasser 
gemischt und die Mischung durch einstromenden Wasserdampf zum Sieden 
erhitzt. Darauf wird starke NatriumkarbonatlOsung zugesetzt. 

Es entsteht hierbei unlosliches Kalziumkarbonat, und Natriumborat 
kommt in Losung, allerdings neben einigen anderen oft recht stOrenden 
Umsetzungsstoffen wie Natriumsulfat usw., von denen der Borax durch 
ein- oder mehrmaliges Umkristallisieren gereinigt werden mu13. 

(2CaB407+Na2B407+18~O)+2Na2COa=3N~B407+ 2CaCOa + 18~O 
Boronatrokalzit +Natrium-= Borax +Kalzium-+ Wasser. 

karbonat karbonat 

Um hierbei moglichst gro13e, nicht zu sehr in Krusten vereinigte Kristalle 
zu erzielen, wird die Lauge bis auf etwa 21 °_22° Be abgedampft und dann 
in holzerne, meist innen mit Blei ausgelegte, mit einem Deckel versehene 
Kufen gebracht, worin sie sehr langsam erkaltet. Das vollstandige Aus
kristallisieren erfordert je nach der Gro13e der Kufen 3-4 Wochen Zeit. 
Oder man kristallisiert auch aus eisernen Kasten. 

Der so gewonnene Borax ist der gewohnliche sog. prismatische 
Borax und nach der oben angegebenen Formel zusammengesetzt. Er ent
halt etwa 47% Kristallwasser, so da13 der Gehalt 52,5-54,5% wasserfreies 
Natriumtetraborat betragt. Au13er dieser kommt noch eine andere Form 
der sog. 0 ktaedrische oder J u welier - Borax mit nur 30% bzw. 5 Mol. 
Kristallwasser im Handel vor. Na2B40 7 + 5 ~O. Um diesen herzustellen, 
wird die BoraxIauge auf eine Starke von 30°-32° Be gebracht und die 
Kristallisation dann bei einer Warme von 50°-80° C vorgenommen. Es 
entstehen hierbei dichte Krusten, deren einzelne Kristalle nach dem oktaedri
schen System gebildet sind. Sie verwittern nicht, sind harter als der ge
wohnliche Borax, ziehen aber in feuchter Luft Wasser an, werden dadurch 
triibe und gehen wieder in die prismatische Form uber. 

Anwend ung. AIs Heilmittel nur selten innerlich inganz kleinenGaben, 
z. B. von 0,5 g mehrmals zur Entfettung, wobei aber Sauren und Schleim
stoffe vermieden werden miissen, haufig dagegen au13erlich zu Waschmitteln 
fiir die Mund-, Haar- und Hautpflege. Borax wirkt in kleinen Mengen 
keimwidrig und wurde deshalb friiher vielfach zu allerlei Mischungen ver
wandt; hierbei wird er jetzt durch die Borsaure ersetzt. Technisch dient er in 
gro13en Mengen zum Glanzendmachen der Wasche, in der Schmelz-, Emaille
und Buntglasbereitung, zur Herstellung billiger Schellacklosungen, in der 
Photographie, sowie beim Schmelz en und Loten von Metallen, indem er 
die Oxyde lost. 

Nachweis. Die wasserige Losung blaut rotes Lackmuspapier und 
farbt, mit Salzsaure angesauert, Kurkumapapier braun. Diese Farbung 
tritt vor allem beim Trocknen hervor und geht, mit etwas Ammoniak-
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fliissigkeit besprengt, in griinschwarz iiber. Am Platindraht erhitzt, farbt 
Borax die Flamme gelb. 

Prii.£Ung.1.Sehr verdiinnte Boraxlosung (1+49) darf, nach Ansauern 
mit verdiinnter Essigsaure durch 3 Tropfen Natriumsulfidlosung nicht 
verandert werden, andernfalls ist der Borax durch S c h w e r met a 11 e wie 
B 1 e i verunreinigt. 

2. In der Losung darf durch AmmoniumoxalatlOsung keine Ver
anderung eintreten (Kalziumsalze). 

3. Mit Salpetersaure angesauert, darf sich keine Gasentweichung zeigen 
(Karbonate) und Bariumchloridlosung darf keinen weiBen, in Salpeter
sa ure unloslichen Niederschlag verursachen, sonst ist Nat r i u m suI fat 
zugegen. 

4. Silbernitratlosung darf nur eine ganz schwache Triibung hervorrufen 
(Ohlor bzw. Ohlornatri um). 

5. Fiinfzig ccm einer mit etwas Salzsaure angesauerten Losung (1 + (9) 
diir£en durch 0,5 ccm Kaliumferrozyanidlosung (1 + 19) nicht sofort ge
blaut werden (Eisensalze). 

6. Gehaltsbestimmung. Borax solI 52,3-54,3% waBserfreies Na
triumtetraborat enthalten. Zur Neutralisation einer mit Dimethylamino
azobenzollosung (1 + 199 Weingeist) als Indikator vermischten Losung von 
2 g Borax in 50ccm Wasser sollen nicht weniger als 10,45 und nicht mehr 
als 10,8 ccm Normal-Salzsaure verbraucht werden. 1 ccm Normal-Salzsaure 
= 0,10064 g wasserfreies Natriumtetraborat. 

Natrium perb6ricum. Natrium hyperb6ricum. Natrium meta
perb6ricum. Natrlumperborat. Natrlumhyperborat. Natrium metaperborat. 

Vberborsaures Natrium. Perborate de sodium. Oxylithe. 
NaBOa + 41i:JO. 

WeiBes, in kaltem Wasser schwer, in warmem leichter losliches, kristalli
nisches Salz oder feines, weiBes Pulver, das meist nicht Feuchtigkeit an
zieht und dann an der Luft haltbar ist. Beim Losen in Wasser spaltet es 
sich teilweise in Wasserstoffsuperoxyd und Natriummetaborat, NaB02 • 

Erwiirmt man die Losung, so entwickelt sich reichlich aktiver Sauerstoff. 
Mit Stoffen, wie Borax, Soda, Seife, W oll£ett, Vaselin und Stearin kann 

es gemischt werden, ohne daB die Haltbarkeit beeintrachtigt wird. 
Man stellt es dar, indem man gesattigte Boraxlosung, Natriumpyro

boratlosung, NasB,07' mit Natriumhydroxyd versetzt, um Natriummeta
borat zu erhalten, und bringt die Losung unter starker Abkiihlung mit 
Wassersto£fsuperoxyd zusammen. In der Kalte kristallisiert das Salz aus. 
I. NaBB,07 + 2 NaOH 4: NaBOB + HaO 

Borax + Natriumhydroxyd = Natriummetaborat + Wasser. 
II. NaBOB + HaOz - NaBOa 

Natriummetaborat + Wassersto££superoxyd = Natriumperborat 
+ HaO 
+ Wasser. 

Auch stellt man es durch Elektrolyse einer Losung von 45,0 Borax und 
120,0 Natriumkarbonat auf 1 I Wasser bei 18 0 dar. Als Anode benutzt 
man ein Platindrahtnetz, als Kathode eine Zinnrohre, durch die Kiihl
wasser flieBt. 
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Anwendung. Infolge der Entwicklung von Sauerstoff als Oxy
dationsmittel, als Bleichmittel in der Wascherei, ist so ein Bestandteil 
vieler Waschpulver; ferner zu Sauerstoffbadern in wasseriger Losung mit 
Mangansalzen oder Fibrin oder einem andern Katalysator zusammen
gebracht; als blutstilIendes Mittel; als Mittel zur Pflege der Haut in Form 
von Hautsalben, als Mund- und Gurgelwasser, zum Bleichen der Haare 
und zu Zahnpulvern. 

Vor N atriumsuperoxyd hat es den Vorzug, daB es nicht so stark alkalisch 
wirkt, feuchte organische Stoffe nicht zur Entziindung bringt und sich ohne 
Zersetzung mit Seife mischen laBt. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt und trocken. 
Nachweis. Aus Brom- und Jodsalzen wird auf Zusatz von Salzsiiure 

Brom bzw. Jod frei. Am Platindraht erhitzt, farbt das Salz die Flamme gelb. 
Tragt man ein Gemisch von 78 Teilen Natriumsuperoxyd und 248 Teilen 

Borsaure allmahlich in 2 Teile kaltes Wasser, so fallt der Perborax aus, 
ein weiBes kristallinisches Pulver von der Formel Na2B",Os, 

4: HaBOa + Na20 2 = Na2B • .os + 6 H20 
Borsaure + Natriumsuperoxyd = Perborax + Wasser. 

Perborax gibt gleich dem Natriumperborat leicht Sauerstoff ab und dient 
gleichen Zwecken. 

Unter der Bezeichnung Pergenol ist ein Gemisch von Natriumperborati 
und Natriumbitartrat im Handel, das als keimwidriges Mittel gebraucht 
wird, indem es beim Auflosen in Wasser Wasserstoffsuperoxyd entwickelt. 

Tartarus boraxatus. Tartarus solubilis. Natrium biboraeieum 
eum Tartaro. Kalium tart8rieum boraxatum. 

Boraxweinsteln. Tartrate borico-potassique. Creme de tartre soluble. 
Ein weiBes, an der Luft feucht werdendes Pulver, vollig geruchlos. 

sauer schmeckend und reagierend; loslich in der gleichen Menge Wasser, 
sehr wenig in Weingeist. Es wird bereitet. indem 2 Teile Borax in 20 Teilen 
Wasser gelost und mit 5 Teilen kalkfreiem Weinstein unter Umriihren so 
lange erwarmt werden, bis eine klare Losung eingetreten ist. Diese wird 
bis zu einer zahen Masse eingedampft, halb erkaltet in diinne Streifen aus
gezogen, dann auf Porzellan ausgebreitet und vollig getrocknet. Das noch 
warme Salz wird zerrieben und in erwarmte Glaser mit gut schlieBenden 
Stopseln gefiillt. Das Praparat ist sehr sorgfaltig vor Feuchtigkeit zu be
wahren, weil es sonst in kurzer Zeit zu einem festen KIumpen zusammenballt. 

Anwendung. Als leicht abfiihrendes Mittel. 

Natrium earb6nieum. Natrium earb6nieum erudum. 
Soda. Natriumkarbonat. Koblensaures Natron. Neutrales kohlensaures 
Natrium. Sekundares Natriumkarbonat. Dinatriumkarbonat. Carbonate de 

soude du commerce. Carbonate de soude cristallise. Sel de soude du 
commerce. Soda carbonate. 

Na2COa + 10 ~O. Molekulargewicht 286,16. 
Die rohe oder kristallisierte Soda bildet groBe, farblose, durchsichtige 

Kristalle oder Kristallmassen; geruchlos, von scharfem, laugenhaftem Ge
schmack. An der Luft bedecken sie sich allmahlich mit einem weiBen, 
undurchsichtigen "Oberzug und zerfallen zuletzt ganzlich zu einem weiBen 

Buchheister-Ottersbach. I. 15. Auf!. 52 
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Pulver. Sie sind in 2 Teilen kaltem Wasser und in % Tei! hei13em Wasser 
lOslich, in Weingeist sehr schwer lOslich; bei 35° schmelzen sie im eigenen 
Kristallwasser, von dem sie etwa 63% enthalten. Die wasserige Losung 
blaut rotes Lackmuspapier stark, herriihrend von der stark hydrolytischen 
Spaltung. 

Na2COa + 2 H20 = H2COa 
Natriumkarbonat + Wasser = nicht ionisierte Kohlensaure 

+ 2Na·OH' 
+ ionisiertes Natriumhydroxyd. 

Das rohe Natriumkarbonat ist gewohnlich stark verunreinigt, und zwar 
hauptsachlich mit Natriumsulfat, Natriumchlorid, zuweilen mit Natrium
thiosulfat und Natriumsilikat, Spuren von Eisen usw. Seine Wert
bestimmung geschieht fast immer auf maBanalytischem Wege, durch 
Titrieren mit einer verdiinnten Salzsaure von bestimmtem Gehalt, Normal
salzsaure. Man bezeichnet den Prozentgehalt an reinem Natriumkarbonat 
gewohnlich als Grade. Der Gehalt an Natriumsulfat ist oft sehr be
deutend; es ist schon Soda vorgekommen, die 40% ihres Gewichtes davon 
enthielt. 

Fiir den technischen Bedarf wird die Soda seltener in kristallisiertem 
Zustande, sondern meist kalziniert, d.h. durch Gliihen vom Kristallwasser 
befreit, in den Handel gebracht. Es wart' imganzengenommen zweckmiiBiger, 
wenn die Soda nur in diesem Zustande gehandelt wiirde, um die Beforderung, 
wegen der mangelnden 63% Kristallwasser, billiger zu machen, doch ist 
bei den Kaufern im Einzelhandel die kristallisierte Soda beliebter, 
wei! sie anscheinend sich billiger stellt, anderseits hat die kalzinierle Soda 
aber auch den Nachteil, daB sie sehr zusammenballt und dadureh sehwerer 
lOslieh wird. Unter der Bezeichnung Feinsoda kommt eine durch 
gestorte Kristallisation gewonnene Ammoniaksoda in den Handel. Die 
kalzinierte Soda, aus der die kristallisierte haufig erst hergestellt wird, 
enthalt die oben angefiihrten Verunreinigungen gleichfalls; auBerdem viel
faeh noch freies Atznatron, eine Beimengung, die fiir viele technische 
Zwecke nicht von Nachteil ist, sondern sogar gern gesehen wird. Der 
Prozentgehalt an Atznatron wird bei der Wertbestimmung deshalb einfach 
als Soda mitgerechnet. 

Das Natriumkarbonat kommt vielfach in der Natur fertig gebildet 
vor, hauptsachlich in vielen kohlensauren Mineralquellen, von denen einzelne 
ziemlich bedeutende Mengen enthalten, doch nieht als einfaehes Karbonat, 
sondern als 11/ 2, als Natriumsesquikarbonat, Na2COS NaHCOs + 2 ~O oder 
auch als doppeltkohlensaures Salz, als Natriumbikarbonat. An verschiedenen 
Stellen der Erde, so in Ungarn, Agypten, Britiseh-Ostafrika (Magadisee), 
Siidamerika, finden sich Seen und Teiche, die durch die Verdunstung ein
tretender Natronquellen bedeutende Mengen davon enthalten. Aus den 
agyptischen Natronseen wurde schon in alten Zeiten ein allerdings sehr 
unreines Natriumsesquikarbonat gewonnen, das unter dem Namen Trona 
in den Handel kam. Durch Umkehren dieses Wortes ist unser heutiges 
Natron entstanden. Ein gleiches Erzeugnis wird in Siidamerika, Kolum
bien, und in Mexiko unter dem Namen Urao gewonnen. Beide enthalten, 
neben anderen Salzen, fast nur 1 %fach kohlensaures Natrium. Spater 
lernte man die Soda aus der Asche verschiedener Strand- und Meerpflanzen 
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herzustelIen, namentlich sind es Salsola- und Chenopodiumarten, die hierzu 
dienten, sogar eigens dazu am Meeresstrand angebaut wurden. Diese 
Herstellungsart wurde hauptsachlich in Spanien, Siidfrankreich, der Bretagne 
und Schottland betrieben. Die dabei gewonnenen Pflanzenaschen, auch 
Sodaaschen genannt, sind dieselben, die wir bei der Gewinnung des Jods 
unter dem Namen Barilla, Kelp und Varec kennengelernt haben. Sie wurden 
ausgelaugt und aus dieser Lauge eine sehr unreine Soda gewonnen. Zur Zeit 
der franzosischen Kontinentalsperre gelang es dem Franzosen Leblanc, 
ein Verfahren ausfindig zu machen, bei dem die Soda unmittelbar aus dem 
Kochsalz bereitet wurde. 

Dieses Verfahren, das bis zum Jahre 1873 die groBten Mengen Soda 
lieferte, ist noch he ute, namentlich in England, gebrauchlich. Es zerfallt 
in drei Teile. Zuerst wird das Natriumchlorid durch Erhitzen mit 
Schwefelsaure in trockenes, wasserfreies Natriumsulfat umgewandelt; 
diesen Teil der Arbeit haben wir schon bei der Abhandlung Salzsaure be
sprochen (s. dortige Abbildung). Der zweite Teil besteht in der Umwandlung 

Abb. 554. Flammenofen zur Bereitung der Rohsoda. 

des Natriumsulfats in sog. Rohsoda. Hierbei werden 100 Teile Natrium
sulfat mit 100 Teilen Kalkstein, Kalziumkarbonat, oder Kreide und 50 Teilen 
Kohlengrus gemengt und im Flammenofen unter ofterem Durchraken oder 
in drehbaren, eisernen, mit feuerfesten Steinen ausgesetzten Zylindern, in 
die die Flamme eintritt, so lange erhitzt, bis die Masse zahfliissig wird 
und aufsteigende, blauliche Flammchen von brennendem Kohlenoxydgas 
anzeigen, daB der Vorgang beendet ist (Abb. 554). Die Masse wird darauf 
in eiserne Kasten gefiillt, worin sie erkalten mua. Bei den drehbaren Of en 
hat man nur denZylinder mit der geschlossenen Offnung nach untenzudrehen, 
den Verschlu13 zu offnen, und es fallt die Masse in die untergestellten Kasten
wagen. Nach dem Erkalten werden die groBen, festen Klumpen, der sog. 
Sodastein, gewohnlich 2-10 Tage den Einwirkungen der Luft ausgesetzt. 
Dies hat einen doppelten Zweck, l. die Klumpen miirber und brockliger 
zu machen; 2. das etwa noch vorhandene Natriumsulfid, Schwefelnatrium, 
und etwa vorhandenes Atznatron durch die Kohlensaure der Luft in Natrium
karbonat umzuwandeln. Der chemische V organg bei dem 2. Teil der Her
stellung ist etwa folgender: Zuerst wird das Natriumsulfat in der Gliihhitze 
durch die Kohle zu Natriumsulfid reduziert ; dieses setzt sich mit dem 
Kalziumkarbonat um zu Natriumkarbonat und Kalziumsulfid. Rechnungs
maBig brauchte man zu dieser Umsetzung weit weniger Kalziumkarbonat 
und Kohle, als man in Wirklichkeit anwendet, es hat sich jedoch gezeigt, 
daB durch diesen DberschuB ein besseres Ergebnis erzielt wird. Man nimmt 
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vielfach an, daB durch den DberschuB an Kalziumkarbonat das Kalzium
sulfid, das Schwefelkalzium mit entstandenem Kalziumoxyd in Kalzium
oxysulfid, eine Verbindung von Kalziumsulfid mit Kalziumoxyd umge
wandelt wird. Diese Verbindung ist vollsti:indig unloslich, wi:ihrend das 
Kalziumsulfid etwas, wenn auch nur wenig, lOslich ist. 

Das Kalziumoxyd entsteht dadurch, daB ein Teil des Kalziumkarbo
nats durch die Kohle zu Kalziumoxyd und Kohlenstoff reduziert wird. 

I. Na2S04 + 2 0 Na2S + 2 002 

Natriumsulfat + Kohle = Natriumsulfid + Kohlendioxyd 
II. Na2S + OaOOs - Na200S + OaS 
Natriumsulfid + Kalziumkarbonat = Natriumkarbonat + Kalziumsulfid 

III. OaOOs + 0 OaO + 2 CO 
Kalziumkarbonat + Kohle = Kalziumoxyd + Kohlenoxyd. 

IV. OaO + OaS Oa(~)Oa 
Kalziumoxyd + Kalziumsulfid = Kalziumoxysulfid. 

Abb.555. Kolonnen zum Auslaugen der Sodaschmelze. A Wasserbehillter. B-F Auslaugeklisten. 
G Becken filr die konzentrierte Lauge. 

Es beginnt nunmehr der 3. Teil des Vorganges, der wiederum in zwei 
Arbeiten zerfi:illt. Zuerst wird die Rohsoda oder der Sodastein zerkleinert 
und in verschieden zusammengesetzten Auslaugungsvorrichtungen mit 
moglichst wenig warmem Wasser ausgelaugt (Abb.555). Die so erhaltene 
konzentrierte Lauge, die vielfach noch geringe Mengen Schwefelverbindungen 
von Natrium, Kalzium, Eisen und vor all em kleinere oder groBere Mengen 
Atznatron enthi:ilt, wird zuerst von diesen durch Einleiten von Kohlendioxyd 
sog. K arb 0 n i s i ere n moglichst befreit und dann entweder zu kalzinierter 
oder kristallisierter Soda verarbeitet. Das Atznatron ist wi:ihrend des Aus
laugens durch Einwirkung des Kalziumoxyds bzw. Kalziumhydroxyds auf 
das Natriumkarbonat entstanden 

Na200S + OaO + H20 = 2 NaOH 
Natriumkarbonat + Kalziumoxyd + Wasser = Natriumhydroxyd 

+ OaOOs 
+ Kalziumkarbonat. 

Urn kristallisierte Soda zu erhalten, wird die Lauge nur bis zu einem 
bestimmten Punkt eingedampft, dann in groBen, meist eisernen Gefi:iBen 
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der Kristallisation iiberlassen oder man gewinnt sle aus der 
kalzinierten. SolI kalzinierte Soda hergestellt werden, so wird 
die Lauge entweder unter fortwiihrendem Riihren bis zur Trockne 
eingedampft, das hierbei erhaltene Erzeugnis ist aber sehr unrein, da es 
die siimtlichen Unreinigkeiten der Mutterlauge mit enthiilt, oder man 
verfiihrt in der Weise, da13 die Lauge, die aus den Sammelbecken fortwiihrend 
in den Kessel nachflie13t, nur so weit eingedampft wird, bis ein Kristall
mehl, das die Formel Na2COa + ~O hat, ausfiillt. Dieses wird von Zeit 
zu Zeit mit SchOpfloffeln herausgenommen und durch Abtropfenlassen und 
Schleudern von der Mutterlauge befreit. Dem auf diese Weise gewonnenen 
sog. Sodamehl wird das letzte Molekiil Kristallwasser durch schwaches 
GIiihen entzogen; das jetzt erhaltene Erzeugnis heiJ3t kalzinierte Soda. 
Die in den Auslaugegefii13en verbleibenden Riickstiinde von Kalziumsulfid
Kalziumoxyd, von Kalziumoxysulfid, und unzersetztem Kalziumkarbonat 
usw. bildeten friiher fiir die Sodafabriken eine der gro13ten Schwierig
keiten, weil sie sich nicht verwerten und beseitigen lie13en. Seit liingerer 
Zeit aber hat man gelernt, den darin enthaltenen Schwefel wieder
zugewinnen, zu regenerieren (s. Abhandlung Schwefel), oder man stellt 
daraus Natriumsulfat her, und so sind auch diese Riickstiinde zu emer 
neuen Einnahmequelle geworden. 

Seit einigen Jahrzehnten hat eine Darstellungsweise, die man nach 
ihrem ha uptsiichlichen Erfinder und Verbesserer gewohnlich das Sol way s ch e 
oder das Ammoniakverfahren nennt, dem alten Leblancschen 
Verfahren den Rang streitig gemacht, und es werden in Deutschland iiber 
% der ganzen Gewinnung nach dem Ammoniakverfahren hergestellt. Sie 
beruht auf der Erfahrung, daB, wenn man konzentrierte Losungen von 
Natriumchlorid mit Ammoniumbikarbonat zusammenbringt, eine Umsetzung 
stattfindet; es entsteht leichtlOsliches Ammoniumchlorid, und ~chwer
losliches Natriumbikarbonat scheidet sich als Kristallmehl aus. 

NaCI + (NH4)HCOa = NaHCOa + NH4Cl 
N atriumchlorid + Ammoniumbikarbonat = N atrium- + Ammoniumchlorid. 

bikarbonat 

Nach der von Solway verbesserten Weise verfiihrt man folgender
maBen: Zuerst wird eine konzentrierte Natriumchloridlosung hergesteIlt, 
diese wird in hohen, eisernen Zylindern den Solvay-Tiirmen mit 
Ammoniakgas, das man aus einer Mischung von Ammoniumchlorid und Xtz
kalk oder neuerdings synthetisch herstellt, gesiittigt. Oder man nimmt die 
Siittigung in Kolonnenapparaten vor, indem man die Natriumchlorid
losung von oben einflieJ3en und Ammoniak von unten eintreten liiBt. Bei 
dieser Siittigung erwiirmt sich das Gemenge, und das spezifische Ge
wicht wird durch das aufgenommene Ammoniak bedeutend verringert. 
Die Losung wird gekiihlt und im sog. Absorber unter Druck mit 
Kohlensiiure gesiittigt. Der Absorber ist ein zylindrisches GefiiB mit 
kegel£ormigem Unterteil, das ahnlich einem Mineralwassersattigungskessel 
mit Riihrwellen versehen ist, oder wo zur feineren Verteilung der Kohlen
saure SiebbOden eingeschaltet sind. Die Kohlensiiure wird gewohnlich 
durch Brennen von Kalkstein hergestellt und das dabei zuriickbleibende 
Kalziumoxyd, gewohnlich Xtzkalk genannt, zur Ammoniakbereitung wieder 
verwandt. 1m Absorber entsteht nun Ammoniumbikarbonali, das sich mit 
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dem Natriumcblorid umsetzt, und Natriumbikarbonat scheidet sich als 
Kristallmehl, zum Teil auch in kristallinischen Krusten aus. Nach voll
standiger Sattigung wird der Absorber geleert, das ausgeschiedene 
Bikarbonat gesammelt, mit ganz wenig Wasser gewaschen und dann 
2 Molekiilen Bikarbonat durch schwaches Erhitzen 1 Molekiil Koblen
saure entzogen. Die hierbei entstehende kalzinierte Soda ist weit reiner 
als die nach dem Leblancschen Verfahren gewonnene; wahrend dort 
90gradige Soda schon als sehr rein gilt, kommt hierbei Soda von 98° 
in den Handel. 

2 NaHCOs Na2COa + CO2 + ~O 
Natriumbikarbonat = Natriumkarbonat + Kohlendioxyd + Wasser. 

Das bei der Umsetzung entstandene Ammoniumchlorid wird wieder mit 
dem bei der Kohlensaurebereitung gewonnenen Kaiziumoxyd auf Am
moniak verarbeitet, so daB also ein vollstandiger Kreislauf stattfindet, 
umso mehr, da auch die beim Erhitzen des Bikarbonates gewonnene Kohlen
saure wiederum zum Sattigen neuer Mengen benutzt werden kann. Der 
einzige Abfallstoff bei der ganzen Herstellung ist das bei der Ammoniak
bereitung zurUckbleibende Kalziumchlorid. Neuerdings, wo sehr groJ3e 
Mengen Ammoniumchlorid aus synthetisch hergestelltem Ammoniakgas 
gewonnen werden, bringt man vielfach das als N ebenerzeugnis ent
standene Ammoniumchlorid als Diingemittel in den Handel und gibt so 
die Wiedergewinnung des Ammoniaks aus dem Ammoniumchlorid immer 
mehr auf. 

AuBer nach diesen Verfahren wird Soda noch durch die Verarbeitung 
des Kryoliths, einer Doppelverbindung von Aluminiumfluorid und 
Natriumfluorid, sowie als Nebenerzeugnis bei einigen anderen chemischen 
Vorgangen gewonnen. Kryolith wird durch Gluhen mit Xtzkalk in Kaizium
fluorid und Natriumaluminat gespalten. Dieses letztere wird dann aus
gelaugt und durch Einleiten von Kohlendioxyd in die Losung in Natrium
karbonat und Aluminiumhydroxyd umgesetzt. 

I. (Al2Fa + 6NaF) + 6 GaO 6 CaF2 + NaaAl20a 
Kryolith + Kalziumoxyd = Kalziumfluorid + Natriumaluminat. 

II. Naa~08 + 3 ~O + 3 CO. = 3Na2COa + ~(OH)8 
Natriumaluminat + Wasser + Kohlendioxyd = Natrium- + Aluminium-

karbonat hydroxyd. 

Das Aluminiumhydroxyd scheidet sich als korniger Niederschlag aus; 
doch sind die hierbei erzeugten Mengen Natriumkarbonat gering im Ver
hiiltnis zu den oben genannten Darstellungsweisen. In neuerer Zeit hat 
es den Anschein, als ob das sog. Ammoniakverfahren wiederum durch eine 
andere Herstellungsart, durch die Darstellung von Soda auf elektrolytischem 
Wege, ersetzt werden soll (s. Abhandlung Xtzkali). Das aus der Natrium
chloridlosung durch den elektrischen Strom erhaltene N atriumhydroxyd 
wird durch Zuleiten von Kohlendioxyd und Wasserdampf in Natriumkarbonat 
iibergefiihrt. 

2NaOH + 
Natrium- + 
hydroxyd 

CO2 

Kohlendioxyd 
+ ~O = Na2COa + 2~0 
+ Wasser- = Natrium- + Wasser. 

dampf karbonat 
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Natrium carbonicum purum, reines Natriumkarbonat wird 
durch ein- oder mehrmaliges Umkristallisieren aua der kiiuflichen Soda 
hergestellt. Kommt es auf ein vollig chemisch reines Praparat an, so tut 
man besser, das Salz aua kristallisiertem Bikarbonat herzuatellen, indem 
man durch Kochen der Losung aua 2 Molekiilen Bikarbonat 1 Molekiil 
Kohlensaure entfernt: 

2 NaHCOa - Na2COa + ~O + 
Natriumbikarbonat = Natriumkarbonat + Wasser-t-

CO2 

Kohlendioxyd 

Natrium carbonicum siccatum, auch siccum, getrock
netes, auch entwassertes N atriumkarbonat, Carbonate de soude 
anhydre, Soda carbonate anhydrous, bildet ein feines, weiIles, sehr 
alkalisch schmeckendes Pulver, das nach dem Deutschen Arzneibuch in der 
Weise hergestellt wird, daa man reines Natriumkarbonat groblich zerreibt, 
auf Hfirden auabreitet und bei einer 25° nicht iibersteigenden Warme ganzlich 
verwittern Iaat, dann bei 40°-50° so lange unter zeitweiligem Durchriihren 
auatrocknet, bis das Gewicht des Riickstandes die Halfte des angewandten 
kristallisierten SaIzes betragt. Es soll wenigstens 74,2% wasserfreies Natrium
karbonat enthalten, Na2COS ' und darf nicht mit der vollig wasserfreien 
kalzinierten Soda verwechselt werden. 

Die Hauptgewinnungslander ffir Soda sind vor allem England, Deutsch
land, Frankreich, Belgien und Ru.Bland. Versandt wird die Soda in Fassern 
von 400--450 kg oder auch in Sacken, die am besten im Keller oder an 
nicht zu trockenen Orten auIbewahrt werden miissen. 

Anwendung findet die Soda im Hauahalt und in der Technik in 
ungeheuren Mengen als Reinigungsmittel, zur Verhinderung von Kessel
stein, indem die Kesselsteinbildner durch Soda nicht in fester Form, sondern 
als Schlamm aua dem Kesselspeisewasser abgeschieden werden; zur Herstel
lung von Glas, Seifen und anderen Natriumsalzen; als vorziigliches Desin
fektionsmittel usw. 

N ach weis. Mit sauren brauat Soda auf und farbt, am Platindraht 
erhitzt, die Flamme gelb. 

Priifung nach D.A.B. 
1. Die wasserige Losung (1 + 19) darf durch 3 Tropfen Natrium

sulfidlOsung nicht verandert (S c h w e r met a II e), 
2. noch nach Ubersattigung mit Salpetersaure durch Bariumnitrat

losung (Schwefelsaure) verandert und 
3. durch SilbernitratlOsung nach 10 Minuten nicht mehr als wei.Blich 

schillernd getriibt werden (Salzsaure). 
4. Erwarmt darf Natriumkarbonatlosung nicht Ammoniak ent

wickeln. 
5. Wird ein Gemisch von 1 g Natriumkarbonat und 5 ccm Natrium

hypophosphitlosung eine Viertelstunde im siedenden Wasserbad erhitzt, so 
darf es keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). 

6. Gehaltsbestimmung. Natriumkarbonat soIl mindestens 31,7% 
wasserfreies Natriumkarbonat enthalten. Zum Neutralisieren einer mit Di
methylaminoazobenzollosung (1 + 199 Weingeist) als Indikator vermischten 
Losung von 2 g Natriumkarbonat in 50 cem Wasser sollen mindestens 
14 ccm Normal-Salzsaure notig sein. 1 ccm Normal-Salzsaure = 0,053 g 
wasserfreies N a triumkar bona t. 
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Natrium bicarb6nicum. Natrium carb6nicum acidulum. 
Natriumbikarbonat. Doppeltkohlensaures Natron. Saures kohlensaures 

Natrium. Primiires Natrlumkarbonat. Mononatriumkarbonat. Berliner Salz. 
Bicarbonate de soude. Sel de Vichy. Sodii bicarbonas. Soda bicarbonate. 

NaHCOa. Molekulargewicht 84,01. 
WeiBe, luftbestandige KristalIkrusten oder kristallinisches Pulver; 

geruchlos, von kaum alkalischem Geschmack, loslich in 12 Teilen Wasser, 
sehr schwer in Weingeist. Erwarmt, entweder fur sich oder in wasseriger 
Losung, gibt das Salz einen Teil seiner Kohlensaure ab und wird zuNatrium
sesquikarbonat, schliel3lich zu Natriumkarbonat. Bei lii.ngerem Liegen an 
der Loft verliert es ebenfalls etwas Kohlensaure. Die wasserige Losung des 
reinen Bikarbonats reagiert kaum alkalisch, da die hydrolytische Zer
setzung sehr gering ist, und muB mit Quecksilberchlorid eine weiBe Fii.llung 
geben; ist diese gelb oder rotlich, so ist neutrales Natriumkarbonat zugegen. 

Das Natriumbikarbonat kommt in sehr verschiedenen Graden der 
Reinheit, namentlich in betreff seines Gehaltes an neutralem Karbonat, 
in den Handel. Wahrend die deutschen Sorten durchgangig von guter 
Beschaffenheit sind, enthii.lt das englische Salz gewohnlich bedeutende 
Mengen von neutralem Karbonat, ist daher von unangenehm laugen
haftem Geschmack und solIte, wenn man es nicht uberhaupt ganz aus
schaltet, hOchstens in der Tierheilkunde Anwendung finden. 

Die Darstellungsweisen sind sehr verschieden. Nach der iilteren Art, die 
noch heute in England allgemein befolgt wird, leitet man auf ein Gemisch 
von kristallisiertem und verwittertem Natriumkarbonat, das auf leinwand
bespannten Hurden ausgebreitet ist, einen Strom von Kohlendioxyd. Letz
teres wird vom Natriumkarbonat aufgenommen, es bildet sich Bikarbonat, 
das uberschussige Kristallwasser des Natriumkarbonats wird frei und tropft, 
indem es einen Teil des Natriumkarbonats aufgelost halt, in Sammelbecken 
abo Die Losung wird wieder auf Soda verarbeitet. Das entstandene feuchte 
Bikarbonat wird dann in einem Strome von Kohlendioxyd getrocknet und in 
Fasser verpackt. Es liiBt sich auch bei dieser Darstellungsweise eine gute 
Ware erzielen, wenn mit groBter Sorgfalt gearbeitet wird und die angewandte 
Soda moglichst rein ist; andernfalls enthii.lt das Bikarbonat nicht nur viel 
neutrales Karbonat, sondern aIle Verunreinigungen der rohen Soda, wie 
Natriumchlorid, Natriumsulfat usw. Eine solche unreine Ware war friiher 
das so vielfach angepriesene Bullrichsche Salz. Handelt es sich urn ein 
chemisch reines Bikarbonat, so wird in eine konzentrierte Losung von chemisch 
reinem neutralen Natriumkarbonat so lange Kohlendioxyd geleitet, bis eine 
herausgenommene Probe die ganzliche Umwandlung in Bikarbonat aI12eigt. 

Na2COS + CO2 + ~O = 2 NaHCOs 
N atriumkarbonat + Kohlendioxyd + Wasser = N atriumbikarbonat. 

Bei dem Solwayschen Sodaherstellungsverfahren werden sehr groBe Massen 
von ziemlich reinem Natriumbikarbonat durch Umsetzung von Ammonium
bikarbonat mittels Natriumchlorid hergestellt (s. Abhandlung Soda). Das 
gewonnene Salz leidet nur an dem tibelstande, daB esleicht etwasAmmonium
chlorid einschlieBt. Man mull daher auf die Gegenwart von Ammonium
chlorid priifen, indem man es mit Kalilauge erwarmt. Es darf sich hierbei 
kein Ammoniakgeruch zeigen. Zu beachten ist, daB das kristallisierte und 
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darauf gepulverte Bikarbonat weit reiner ist als das sofort als Kristall
mehl hergestellte, weil dies immer etwas Mutterlauge einschlie13t. 

A n we nd u ng findet das Salz in der Heilkunde als sauretilgendes Mittel 
in Gaben von 0,5 bis hOchstens 2,0 g; gro13ere Gaben, namentlich bei an
haltendem Gebrauche, schwachen den Magen; ferner zur Bereitung von 
Brausepulvermischungen und kohlensauren Getranken. Technisch findet 
es als Entsauerungsmittel, in der Kiiche zum Erweichen der Hiilsenfriichte 
usw. Verwendung. Auch als mildes Reinigungsmittel fiir seidene und wollene 
Gewebe ist es zu empfehlen, weiJ es die Faser weniger angreift als das neutrale 
Natriumkarbonat. Ebenfalls auch als Zusatz zu Kopfwaschpulvern und 
-wassern. 

A ufbewahrung. In moglichst gut geschlossenen Gefa13en; offene 
Fasser und Schiebkasten sind ffir den Einzelverkauf unzweckma13ig, weil 
dadurch Kohlendioxyd entweicht. 

N ach weis. Erhitzt man Natriumbikarbonat, so gibt es Kohlendioxyd 
und Wasser abo Der Riickstand in Wasser gelost, wird durch Phenol
phthaleinlosung (1 + 99 verdiinnter Weingeist) stark gerotet. Am Platin
draht erwarmt, farbt es die Flamme gelb. 

Priifung nach dem D.A.B. 
1. Die wasserige, mit verdiinnter Essigsaure bis zur schwach sauren 

Reaktion gegen Laekmuspapier versetzte Losung des Natriumbikarbonats 
(1 + 49) darf dureh 3 Tropfen N atriumsulfidlOsung nieht verandert (S e h w e r
metalle) und 

2. dureh BariumnitratlOsung innerhalb 3 Minuten nieht verandert 
werden (Seh w ef elsa ure). 

3. Die mit ubersehiissiger Salpetersaure hergestellte Losung (1 + 49) 
solI klar sein (Thiosehwefelsaure) und, . 

4. auf Zusatz von Silbernitratlosung hoehstens wei13lieh sehillern (S a I z
saure); 

5. dureh Eisenchloridlosung dad sie nieht rot gefarbt werden (R h 0-

dan verbind un gen). 
6. Die bei einer 15° nieht iibersteigenden Warme ohne Umsehiitteln 

erhaltene Losung von 1 g Natriumbikarbonat in 20 eem Wasser dad, auf 
Zusatz von 3 Tropfen Phenolphthaleinlosung (1 Teil + 99 Teile verdiinnter 
Weingeist), hOehstens schwaeh gerotet werden. (N eu trales N atri um
kar b 0 nat.) Es empfiehlt siehjedoeh die Phenolphthaleinlosung schwacher 
anzuwenden als sie das D. A.-B. vorsehreibt, etwa 1 + 249, da sonst 
aueh das Bikarbonat auf das Phenolphthalein rotend einwirkt. 

7. Die dureh ein Kobaltglas betraehtete, durch Natriumbikarbonat 
gelb gefarbte Flamme dad nur vOriibergehend rot gefarbt erseheinen. 
Die mit verdiinnter Essigsaure sehwaeh angesauerte Losung von 0,3 g 
Natriumbikarbonat in 10 eem Wasser dad naeh Zusatz von 2 eem Natrium
kobaltinitritlOsung innerhalb 2 Minuten nieht getriibt werden (K a I i u m
verbindung.) 

8. Die Losung des Natriumbikarbonats mit 1 eem Natronlauge erhitzt, 
dad kein Ammoniakgas entwiekeln (Ammoniumsalze). 

9. Ein Gemisch von 1 g Natriumbikarbonat mit 5 cem Natrium
hypophosphitlOsung eine Viertelstunde im siedenden Wasserbad erwarmt, 
darf keine dunklere Farbe annehmen (Arsen). 
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10. Um Schwefelgehalt nachzuweisen, bringt man in ein groI3eres 
Glas etwas Natriumbikarbonat und ubergieI3t es mit ganz verdunnter 
Saure. In die Offnung des Glases steckt man ein zusammengerolltes, 
mit Bleiazetat getranktes FlieI3papier; die geringste Spur von Schwefel 
wird das Bleipapier schwarzen. 

11. Gehaltsbestimm ung. Wird Natriumbikarbonat uber Schwefel
saure getrocknet und dann gegluht, so darf hOchstens ein Ruckstand von 
63,8% bleiben. Dies entspricht einem Mindestgehalt von 98% Natrium
bikarbonat in dem getrockneten Salze. 

Natrium percarbOnicum. Natrium hypercarbOnicum. 
Natrium supercarb6nicum. Natriumperkarbonat. Natrium hyperkar

bonate Natriumsuperkarbonat. 'tlberkohlensaures Natrium. 

Na2C04 + 11/2 H20. 
WeiI3es Pulver, das sich sehr leicht in Natriumkarbonat und Sauerstoff 

zersetzt. Man stellt es her durch Einwirkung von Wasserstoffsuperoxyd 
auf Natriumkarbonat und Ausfallen mit Weingeist 

Na2COa + H20 2 Na2C04 

Natriumkarbonat + Wasserstoffsuperoxyd = Natriumperkarbonat 
+ H 20 
+ Wasser. 

Anwendung. In der Photographie zur Entfernung des Fixiernatrons. 
Als Bleichmittel. 

(t) Natrium chl6ricum. Natriumchlorat. Chlorsaures Natrium. 
Chlorate de soude. Sodii chloras. Soda chlorate. 

NaClOa• 

Bildet farblose, durchsichtige Kristalle, die schwach Feuchtigkeit an
ziehend, geruchlos, von schwach salzigem Geschmack, in 6 Teilen kaltem, 
sehr leicht in heiI3em Wasser, in 50 Teilen verdiinntem, sehr schwer aber in 
starkem Weingeist lOslich sind. 

In seinem chemischen und physikalischen Verhalten ist es dem 
Kali umchlora t (s. dieses) vollig gleich; es wird in ahnlicher Weise hergestellt 
und wie dieses verwendet, und zwar besonders in der Anilinschwarzfarberei 
und Zeugdruckerei an Stelle des KaIiumchiorats und auI3erdem als Ver
tilgungsmittel von Gras und Unkraut z. B. zwischen Eisenbahnschienen. 
Nur bringt man bei der Darstellung das erhaltene Kaiziumchiorat in 
Wechselwirkung mit Natriumsulfat, wobei sich Gips abscheidet. 

N ach weis der Saure wie beim Kaliumchlorat. Am Platindraht 
erhitzt, wird die Flamme gelb gefarbt. 

t Natrium dichr6micum. Nairiumdichroruat. Dichromsaures Natrium. 
Doppelt chromsaures Natrium. Bichromate de soude. Soda bichromate. 

Na2Cr20 7 + 2 ~O. 
Rote, leicht zerflieI3ende, saulenformige Kristalle oder Kristallmassen, 

in Wasser sehr Ieicht lOslich. Giftig. 
Wird dargestellt durch Erhitzen von gemahienem Chromeisenstein, 

FeOCr20 a, mit N atriumkarbonat und Xtzkalk. Die erhaltene Schmeize wird 
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ausgelaugt, die Lasung mit Schwefelsaure angesauert und bis zu einem 
spezifischen Gewicht von 1,500 eingedampft. Das sich jetzt ausscheidende 
Natriumsulfat wird entfernt, die Lasung filtriert und weiter eingedampft. 

Anwendung. An Stelle des Kaliumdichromats (s. d.). 
N a ch wei s der Saure wie beim Kaliumdichromat. Am Platin

draht erhitzt, wird die Flamme gelb gefarbt. 

Natrium ferrocyanatum. 
Natrlumlerrozyanid. Natriumelsenzyaniir. Ferrocyanure de soude. 

Na4Fe(CN)& + 10 H20. 

Gelbe, in Wasser leicht lasliche Kristalle, die die gleichen Eigenschaften 
haben wie die entsprechende Kaliumverbindung. Auch die Gewinnung ist 
entsprechend dieselbe. Oder man neutralisiert Ferrozyanwasserstoffsaure 
mit Natronlauge. 

Anwend ung. Als Ersatzmittel der teureren entsprechenden Kalium
verbindung. 

Nachweis wie beim Kalium ferrocyanatum. 1m ubrigen durch die 
gelbe Flammenfarbung. 

Natrium nitricum. Nitrum cubicum. Natrlumnltrat. Salpetersaures 
Natron. ChUl-, ChUe- oder Perusalpeter. Kubischer oder Wiirlelsalpeter. 
Natronsaipeter. Azotate de soude. Nitre du ChUl. Sodli nltras. Soda nitrate. 

NaNOa. Molekulargewicht 85,01. 

Farblo!!e, wiirfelahnliche Rhomboeder (Abb.556), an trockener Loft 
unveranderlich, an gewahnlicher Loft leicht feucht werdend, geruchlos, 
von salzig kiihlendem Geschmack. DaB Salz ist in 1,2 Teilen WaBBer und 
in 50 Teilen Weingeist lOslich. Die waBserige Lasung enthalt die lonen Na' 
und N03'. Es schmilzt in der Hitze, mit brennbaren Korpern vermischt, 
verpufft es beim Anzunden, jedoch schwacher als Kalisalpeter. 

Der Natronsalpeter findet sich in groBen Lagern auf einer Hoch
ebene der Westkuste Sudamerikas, in Chile, Peru und Bolivien, haupt
siichlich in der WUBte Atakama und in Tarapaki. Diese Gegenden sind 
vollkommen regenlos, und der Salpeter findet sich 
hier teils an der Oberflache als schmutzige, 
schneeige Masse a uskristallisiert, teils in einzelnen 
Kristallen, teils in kriBtallinischen Schichten unter 
der sandigen, steinigen Oberflache. Er wird hier 
gewonnen, und nach der Kuste geschafft, wo er 
durch Auflasen in heillem Wasser und nachheriges 
Kristallisieren obedlachlich gereinigt, raffiniert, Abb. 556. 
wird. Der so gereinigte Salpeter enthalt selten Kristallformen des Natrium-

nitrates. 
mehr als 90 bis 93% Natriumnitrat, au13erdem 
Natriumchlorid, Natriumsulfat 1-2%, Feuchtigkeit und andere Unreinig
keiten. Er wird in Sacken von etwa 100 kg Inhalt versandt, und zwar haupt
sachlich uber die Hafenplatze Iquique und Conception in Chile. In Europa 
wird er dann fUr die meisten Zwecke noch weiter gereinigt. 

Die Rohsalpeter-, Kaliche-Ablagerungen in der Republik Chile be
finden sich in dem regenlosen Gebiete der Provinzen Tarapaki bis Atakama 
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vom 20. 0 _27. 0 siidlicher Breite. Die Ablagerungen sind ausschlieBlich an 
den ostlichen Hangen und daranstol3enden Talern der Kiisten-Kordillere 
zu finden, in einer Entfernung von 30-90 km von der Meereskiiste. 

Dber den Ursprung des Salpeters sind verschiedene Vermutungen 
aufgestellt worden, von denen die wahrscheinlichste die ist, dal3 der ganze 
Kiistenstrich friiher submarin, d. h. unter Meereswasser gewesen ist und 
durch vulkanische Einfliisse gehoben, machtige Binnenseen geschaffen 
wurden, die im Laufe der Jahrtausende durch die Einwirkung der Luft 
verdunsteten, so dal3 die Salze, Seetange, vulkanischen Auswiirfe usw. 
schlieBlich als Riickstande verblieben, infolge des Stickstoffgehaltes der 
Seetange ein Nitrifikationsprozel3, Salpeterbildung, eintrat, sich zu
nachst Kalziumnitrat bildete, und dieses sich mit dem Natriumchlorid in 
Natriumnitrat und Kalziumchlorid umsetzte. Beweis fiir diese Annahme ist 
auch das Vorhandensein von Jod und Brom in dem Rohsalpeter. Die ver
schiedenen Farben der Kaliche diirften auch durch obenerwahnte An
nahmen zu erklaren sein. 

Nachdem die Ablagerungen sich gebildet hatten, miissen noch Dber
schwemmungen von der Kordillere aus stattgefunden haben, wodurch die 
auf dem Rohsalpeter liegende Stein- und Erdschicht, Kostra genannt, 
erklart wird. 

Die Lager selbst laufen entsprechend der Erdoberflache, ohne sich 
aber der Gestaltung dieser genau anzuschliellen, und befinden sich in einer 
Tiefe von 1/2-6 m unter dieser, stellenweise sogar an der Oberflache. Unter 
der Steinscmcht liegt die Kaliche in einer Machtigkeit von I/C..'J m, und 
unter der Kaliche selbst befindet sich eine Schicht von Tonerde, von Ko ba, 
in einer Starke von 1/4-1/2 m. Nach dieser folgt festes Gestein. Stell en
weise liegt auch die Kaliche unmittelbar auf dem Gestein oder ist mit ihm 
vermischt. 

Nachdem durch Abbau der oberen Steinscmcht vermittels Sprengungen 
durch Schiel3pulver und Dynamit die Salpeterablagerung blo13gelegt ist, 
erfolgt die Forderung der Kaliche in gleicher Weise. 

Die Kaliche wird - ahnlich wie die Riiben in den Zuckerfabriken -
Zur Verarbeitung an die Fabrik angefahren, dort durch starke Steinbrech
maschinen vermittels Dampf zerkleinert, um alsdann in die Kochgefal3e 
zu wandern, wo sie mit Dampf gekocht bzw. ausgelaugt wird. 

Die Auslaugungsvorrichtungen bestehen aus Abteilungen von 4--6 
zusammenhangenden, grol3en, offenen Kochkesseln, die mit Spiralen 
von Dampfrohren versehen sind, um die notige Hitze zum Kochen zu 
erhalten. 

Der V organg ist a ul3erst einfach, indem die La ugen vom ersten bis 
zum letzten Ge£all umlaufen, bis die gesattigte Lauge aus dem letzten 
Gefal3 ablauft, wahrend durch gleichmalliges Zufiihren diinner Laugen in 
das erste Gefall der Umlauf bestandig vonstatten geht. 1st die Kaliche 
im ersten Gefal3e so weit a usgela ugt, dal3 die Riickstande nur noch 3--3% % 
Salpeter enthalten, so wird dieses Gefal3 ausgeschaltet, von den Riickstanden 
befreit und neu gefiillt, so dal3 es als letztes Gefiil3 wieder eingeschaltet 
werden kann. Der ganze Vorgang besteht also in einem bestandigen Kreis
laufe der Laugen. 

Die gesattigten Laugen fliellen gleichmallig und bestandig ab zu den 
Kristallisationspfannen, in denen sie 4-5 Tage stehen miissen, bis durch 
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das vollstiindige Erkalten der Salpeter ausgeschieden ist. Dann werden die 
kalten Laugen, die Mutterlaugen, zur weiteren Benutzung in die Koch
gefii.l3e zuriickgepumpt. Die MutterIaugen enthalten immer noch 40% 
Salpeter. 

In Fabriken, die jodreiche Kaliche haben und Jod gewinnen, werden 
die Mutterlaugen, in denen sich das Jod zum gro.l3ten Teil ansammelt, erst 
auf Jod verarbeitet, ehe sie zur Salpetergewinnung wieder verwendet 
werden. 

Die Laugen werden in diesem Fall aus den Kristallisationspfannen 
unmittelbar in die Jodfabrik gefiihrt und dort wird durch Einleitung von 
schwefligen Sauredampfen, Ohlor usw. das in den Laugen enthaltene Jod 
frei und lagert sich in Form eines dunklen Schlammes auf dem Boden der 
GefiWe abo Spater wird das nach diesem oder irgendeinem anderen Ver
fahren (s. Jod) gewonnene Jod gewaschen, gereinigt, des gro.l3ten Teiles 
seines Wassergehaltes entledigt und kommt schlie.I3Iich zur Sublimation in 
die Retorten, aus denen es als fertige Handelsware von ungefiihr 991/ 2% 
Reingehalt hervorgeht. 

Wahrend der Kriegszeit hat man in Deutschland gelernt, das Natrium
nitrat aus dem synthetisch aus Luftstickstoff und Wasserstoffgas oder aus 
Kalkstickstoff gewonnenen Ammoniak herzustellen. Das Ammoniakgas 
wird unter EinfluB von Katalysatoren, und zwar benutzt man heute an Stelle 
von Platin eine Vereinigung von Eisenoxyd und Wismutverbindungen zu 
Salpetersaure oxydiert und mit dieser Natronlauge neutralisiert oder Natrium
karbonatlOsung mit verdiinnter Salpetersaure in Natriumnitrat - Kunst
s a I pet e r - iibergefiihrt. So diirfte die Einfiihrung des Ohilesalpeters mit 
der Zeit fiir Deutschland an Wert verIieren. 

Ein reines Natriumnitrat, Natrium nitricum purum, fiir 
Heilzwecke erhalt man, indem man den Rohsalpeter in Wasser au£Iost, 
mit etwas Natriumkarbonat versetzt, um Magnesiumverbindungen aus
zufallen, darauf mit Salpetersiiure neutralisiert und zur Kristallisation 
eindampft. 

Anwendung. In der Heilkunde in kleinen Mengen als harntreibendes 
und entziindungswidriges Mittel; technisch in gro.l3en Mengen zur Bereitung 
des Kalisalpeters, der Salpetersaure und als ein vorziigliches Diingemittel, 
das namentlich die Kornerbildung beim Getreide fordert. Ferner bei der 
Herstellung von Glas. 

N ach weis. Am Platindraht erhitzt, farbt Natronsalpeter die Flamme 
gelb; diese, durch ein blaues Glas betrachtet, darf nur voriibergehend rot 
erscheinen (Kaliumnitrat). Die wasserige Losung verandert Lackmus
papier nicht, mit Schwefelsaure und nach Abkiihlung mit iiberschiiBsiger 
FerrosulfatlOsung iiberschichtet; bildet sich zwischen den beiden Fliissig
keiten ein braunschwarz gefarbter Ring. 

Priifung von Natrium nitricum purum nach D.A.B. 
l. Die Losung (I + 19) darf weder nach Zusatz von 3 Tropfen verdiinnter 

Essigsaure durch 3 Tropfen Natriumsulfidlosung (Schwermetalle), 
2. noch nach Hinzufiigung von Ammoniak£Iiissigkeit, durch Natrium

phosphatlOsung (Kalzi um ver bind ungen), 
3. noch nach Zusatz von Salpetersaure durch SilbernitratlOsung (O h lor -

natri um) oder 
4. durch Bariumnitratlosung verandert werden (Natriumsulfat). 
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5. Die wiisserige Losung mit etwas Salzsiiure angesiiuert, darf durch 
0,5 ccm Kaliumferrozyanidlosung (Eise nsaIze) oder nach Zusatz von ver
diinnterSchwefelsaure durchJodzinkstarkelosung(J 0 d s ii u re, sa Ip e tri g e 
Sa u r e) nicht sofort gebliiut werden. 

6. Ein ccm Schwefelsaure darf in einem mit Schwefelsaure gespiilten 
Probierrohre durch 0,1 g aufgestreutes Natriumnitrat nicht gefarbt werden 
(Chlorsaure). 

7. Werden 0,25 g Natriumnitratschwachg~gliiht, darauf in 5ccm Wasser 
gelost, so darf die mit Salpetersaure angesauerte Losung durch Silbernitrat
lOsung nicht verandert werden (Chlorsaure, Perchlorsaure). 

8. Die Losung von 0,3 g in 10 ccm Wasser darf nach Zusatz von 
Natriumkobaltinitritlosung innerhalb 2 Minuten nicht getriibt werden. 
Die durch Natriumnitrat gelb gefarbte Flamme darf, durch ein Kobaltglas 
betrachtet, nur vOriibergehend rot erscheinen (Kali umsaIze). 

9. Die Losung darf Lackmuspapier nicht veriindern. 

Natrium nitr6sum. Natrlumnltrlt. Salpetrlgsaures Natrium. 
Nitrite de soude. 

NaNOs. Molekulargewicht 69,01. 

Kleine, vierseitige, prismatische KristaUe, Stangen oder gelbliches 
kristallinisches Pulver, leicht in Wasser, etwa 1,5 Teilen, loslich, schwer 
loslich in Weingeist, in feuchter Luft zerflie.l3end und dabei in Natrium
nitrat iibergehend. Die wallserige LOllung bliut infolge hydrolytil!cher Spal
tung rotes Lackmuspllopier schwach. 

Man stellt es dar durch Zusammenschmelzen von Natriumnitrat mit 
Blei, Auslaugen der erkalteten Masse mit Wasser, Einleiten von Kohlen
dioxyd, um den Bleigehalt zu entfernen, Auskristallisierenlassen des noch 
vorhandenen Natriumnitrats und Eindampfen der Mutterlauge bis zur 
Kristallisation oder bis zur Trockne. Der trockene Riickstand wird dann 
meist weiter bis zum Schmelzen erhitzt und in Stangenform ausgegossen. 

Anwendung. Als Rauchermittel bei Asthma. Vor aUem aber um 
Farben, besonders die Diazoverbindungen herzustellen, und in der Farberei. 

Auf be w a. h run g. In gut geschlossenen Gef/U3en, vor Feuchtigkeit 
geschiitzt. 

N ach weis. Die wasserige Losung blaut rotes Lackmuspapier schwach. 
Natriumnitrit, am Platindraht erhitzt, farbt die Flamme gelb. Mit ver
diinnter Schwefelsaure iibergossen, entwickelt es gelbbraune Dampfe. 

Priifung nach D.A.B. 
1. Die wasserige Losung (1 + 9) darf nach vorherigem Aufkochen mit 

iiberschiissiger Salpetersaure durch Silbernitratlosung nicht mehr ala wei.ll
lich schillernd getriibt werden (Salzsa ure), 

2. durch Bariumnitratlosung innerhalb 3 Minuten nicht verandert 
werden, 

3. Wird eine Losung von 1 g Natriumnitrit und 1 g Ammonium
chlorid in 5 ccm Wasser auf 'dem Wasserbade zur Trockne eingedampft, 
so darf der in 10 ccm Wasser geloste Riickstand nach Zusatz von 3 Tropfen 
verdiinnter Essigsiiure durch 3 Tropfen Natriumsulfidlosung nicht verandert 
werden. (Arsen- und Antimonverbindungen, Schwermetall
aaIze.) 
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Natrium permanganicum. N. hypermanganicum. 
Natrlumpermanganat. tibermangansaures Natrium. Permanganate de soude. 

Sodii permanganas. 
NaMnO,. 

Ein dunkIes, sehr leicht Feuchtigkeit anziehendes, korniges Pulver, 
das in Wasser leicht Ioslich und schwer kristallisierbar ist. Es hat im iibrigen 
dieselben Eigenschaften wie das entsprechende Kaliumsalz, wird auch wie 
dieses dargestellt (s. Kaliumpermanganat) und als billigerer Ersatz des 
Kaliumsalzes verwendet. 

Natrium phosph6ricum. Sal mirabile perlatum. Natriumpbosphat. 
Pbosphorsaures Natrium. Dlnatrlumpbospbat. Zwelbasiscb-pbospborsaures 
Natrium. Elnfachsaures Natriumphosphat. Dinatriumorthophosphat. Sekun-

dares Natrlumpbospbat. Phospbate de soude. Sodll phospbas. 
Na2HPO, + 12 ~O. Molekulargewicht 358,24. 

Farblose, durchsichtige, an der Luft verwitternde Kristalle, geruchlos, 
von schwach salzigem Geschmack; lOslich in ''/5 Teilen kochendem und in 
5-6 Teilen Wasser von gewohnlichem Wiirmegrade, die Losung reagiert 
gegenLackmuspapier alkalisch, unloslichin Weingeist. Die wiisserige Losung 
ist nur schwach hydrolytisch gespalten, bliiut deshalb rotes Lackmuspapier, 
und wird durch Phenolphthaleinlosung gerotet. Bei etwa 40 0 schmelzen 
die Kristalle und verlieren iiber 1000 ihr Kristallwasser. Beim Verwittern 
nimmt das Salz Kohlensiiure aus der Luft auf und zerfiillt in primiires 
Natriumphosphat und Natriumbikarbonat. Ein Bolch verwittertes Salz 
eignet sich auch als Backpulver. 

NazHPO, + COz 
Zweibasisch oder sekundiires Natriumphosphat + Kohlendioxyd 

+ ~O = NaHzPO" + NaHCOa + Wasser = Primares oder einbasisches + Natriumbikarbonat. 
Natriumphosphat 

nas Natriumphosphat wird durch Siittigung der aus wei13gebrannten 
Knochen durch Schwefelsiiure abgeschiedenen Phosphorsiiure mittels 
Natriumkarbonat hergestellt. nas erhaltene Salz wird durch Umkristalli
sation dann weiter gereinigt. 

HaPO, +(N~COa+l0~0) + ~O =(Na!HPO,+12~0)+ COs 
Phosphor- + Natriumkarbonat + Wasser = Natriumphosphat + Kohlen-

siiure dioxyd. 
Oder wei13gebrannte, feingemahlene Knochen - Knochenasche -

werden mit verdiinnter Schwefelsiiure aufgeschlossen, d. h. in Iosliches ein
basisches oder zweifachsaures Kalziumphosphat und fast unlosliches Kal
ziumsulfat iibergefiihrt. 

Caa(PO,)! + 2 ~SO, 
Neutrales, normales dreibasisches Kalziumphosphat + Schwefelsiiure 

CaH,(PO,)! + 2 Caso, 
= einbasisches-zweifachsaures Kalziumphosphat + Kalziumsulfat. 

Das in Losung befindliche zweifachsaure Kalziumphosphat wird von 
dem ausgefiillten Kalziumsulfat getrennt, etwas eingedampft, um die 
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mit in Losung befindlichen Spuren von Kalziumsulfat zu entfernen, filtriert 
und nun mit so viel Natriumkarbonat versetzt, bis die Losung sehwaeh 
alkaliseh ist. Dann wird zur Kristallisation eingedampft. 

CaH4(P04)2 + 2 Na2COa 
Einbasisehes-zweifaehsaures Kalziumphosphat + Natriumkarbonat 
- 2 Na2HP04 + CaCOa + ~O + CO2 

= Zweibasiseh Natrium- + Kalziumkarbonat + Wasser + Kohlen-
phosphat dioxyd. 

Anwend ung. In der Heilkunde zuweilen als mild auflosendes Mittel, 
aueh bei Gieht und Zuekerkrankheit; teehnisch zur Darstellung anderer phos
phorsa urer Salze; hier und da als Beize in der Zeugdruekerei. Ferner zuBlumen
diingermisehungen, in der Photographie, und um Stoffe feuersieher zu machen. 

N ach weis. Die wasserige Losung des gewohnliehen phosphorsauren 
Natriums gibt mit Silbernitrat einen gelben Niedersehlag von Silber
phosphat, AgaP04 , der sich in Salpetersaure oder iibersehiissigem Ammo
niak lOst. Am Platindraht erhitzt, farbt das Salz die Flamme gelb. Die 
wasserige Losung blaut rotes Laekmuspapier. PhenolphtaleinlOsung (1 + 99 
verdiinnter Weingeist) farbt die Losung rot. 

Priifung naeh D.A.B. 
1. Wird 1 g zerriebenes Natriumphosphat mit 3 eem Natriumhypo

phosphit16sung eine Viertelstunde im siedenden Wasserbad erhitzt, so darf 
eine dunklere Farbung nieht eintreten (Arsen). 

2. Die wasserige Losung (1 + 19) darf dureh 3 Tropfen Natriumsulfid
losung nieht verandert werden (Sch wermetalle), 

3. mit Salpetersaureangeeauert, darfsie nieht aufbrausen (Natrium
karbonat) und alsdann 

4. dureh SilbernitratlOsung nach 3 Minuten nieht mehr als weiB
schillernd getriibt werden (Salzsaure). 

5. Die wasserige Losung darf auf Zusatz von 2 ecm Salpetersaure dureh 
0,5 eem BariumnitratlOsung innerhalb 3 Minuten nieht getriibt werden 
(Seh we£elsaure). 

6. Die Losung von 0,5 g Natriumphosphat in 10 cem Wasser darf naeh 
Zusatz von 1 ccm verdiinnter Essigsaure durch 2 cem Natriumkobaltinitrit
Wsung innerhalb 2 Minuten nieht getriibt werden. Die dureh Natrium
phosphat gelb gefarbte Flamme darf, durch ein Kobaltglas betraehtet, nur 
voriibergehend rot erseheinen (Kaliumsalze). 

7. Versetzt man die wasserige Losung mit SilbernitratlOsung, so darf 
der entstandene gelbe Niederschlag sieh beim Erwarmen nicht braunen (N a
triumphosphit). 

Dieses zweibasisehe Natriumphosphat darf nieht verweehselt werden mit 
dem Natrium phosphorieum tribasieum, das ist neutrales drei
basisches N atri umphos phat, neutrales oder normales N atri um
phosphat, dreibasisch phosphorsaures Natrium, Trinatrium
p hosph a t NaaP04 + 12 H20. Dies bildet farblose, seehsseitige, prisma
tische Kristalle, die in Wasser leieht lOslieh sind. Die Losung nimmt be
gierig Kohlensiiure auf, und es entstehen Natriumkarbonat und zweibasisch 
Natriumphosphat. 

An wend ung. In der Photographie als Zusatz zum Entwickler, 
um die Entwieklung zu besehleunigen. 
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Natrium pyrophosph6ricum. Natriumpyrophosphat. 
Pyrophosphorsaures Natron. Neutrales pyrophosphorsaures Natrium. Pyro

phosphate de soude. Sodii pyrophosphas. 

Na4P20 7 + 10 H20. 
Farblose, luftbestandige, meist tafelfarmige KristalIe, geruchlos, von 

schwach salzigem, etwas laugenhaftem Geschmack; lOslich in 1% Teilen 
kochendem, in 10 Teilen kaltem Wasser mit schwach alkalischer Reaktion, 
da die Lasung nur wenig hydrolytisch gespalten wird, unlOslich in Weingeist. 

Das pyrophosphorsaure Salz wird aus dem gewahnlichen phosphor
sauren Natrium, dem zweibasischen Natriumphosphat, bereitet, indem man 
dieses zuerst entwassert, dann in einem hessischen Tiegel in der Rotgliih
hitze schmilzt, die geschmolzene Masse auflast und zur Kristallisation bringt. 

2 Na2HP04 Na4P20 7 + ~O 
Zweibasisch-phosphorsaures = Natriumpyrophosphat + Wasser. 

Natrium 
A n we nd u ng. Als Heilmittel wird es gegen die krankhaften Ab

scheidungen der Nieren wie Harnsteine und Harngries gebraucht, 
ferner zur Darstellung des pyrophosphorsauren Eisens. Technisch in der 
Kunsttapferei, Keramik; der Farberei und Druckerei und in der Gal
vanoplastik. Ferner, urn Eisen- und Tintenflecke zu entfernen, 
indemdas Natriumpyrophosphat mit der Eisenverbindung ein Doppelsalz ent
stehen la13t - Natriumferripyrophosphat (Fe4(P207)a+3Na4P207)' 
ein wei13es Pulver, das sich in 20 Teilen Wasser zu einer griinlichen Fliissig
kei t a uflOst. 

Nachweis. Mit Silbernitrat gibt die wasserige Lasung einen rein 
wei13en Niederschlag von Silberpyrophosphat, Ag4P20 7, der sich in 
Salpetersaure oder iiberschiissigem Ammoniak lOst. Das Salz, am Platin
draht erhitzt, farbt die Flamme gelb. 

Natrium hypophosphor6sum. Natriumhypophosphit. Unterphosphorig
saures Natrium. Hypophosphite de soude. 

NaH2P02 + H20. 
Kleine, wei13e, tafelfarmige Kristalle oder ein wei13es KristalImehl, 

leicht Feuchtigkeit anziehend, in Wasser und Weingeist leicht lOslich. Die 
wasserige Lasung farbt rotes Lackmuspapier schwach blau und wirkt stark 
reduzierend. 

Wird dargestellt durch Zusammenbringen einer kalten Lasung von 
Kalziumhypophosphit mit einer kalten Lasung von Natriumkarbonat, Ab
filtrieren der Fliissigkeit von dem entstandenen Niederschlage von Kalzium
karbonat und Eindampfen bei einer 50° nicht iibersteigenden Warme. 

CaH4(P02)2 + Na2COa 2 Na~P02 
Kalziumhypophosphit + Natriumkarbonat = Natriumhypophosphit 

+ CaCOa 
+ Kalziumkarbonat. 

Anwendung. Ais knochenstarkendes Kriiftigungsmittel. Zusatz zUl1 
Lebertranemulsion. Ferner zum Nachweis von Arsen. 

Die vom D.A.B. als Reagens auf Arsenverbindungen vorgeschriebene 
Natriumhypophosphitlasung wird wie folgt hergesteIlt: 20 g 

Buchheister-Ottersbach. I. 15. Auf!. 53 
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Natriumhypophosphit sind in 40 ccm Wasser zu losen. Die Losung liU3t man 
in 180 ccm rauchende Salzsaure einflieBen und gieBt sie nach dem Ab
setzen der sich ausscheidenden Kristalle abo Die Losung mnB farblos sein. 

N a c h wei S. Erhitzt, entziindet es sich, indem infolge Zersetzung Phos
phorwasserstoff entsteht. Kalzium- und Bariumsalze rufen in der Losung 
keinen 'Niederschlag hervor (Unterscheidung von Phosphaten und Phos
phiten). Beim Zusammenreiben mit Kaliumchlorat, Nitraten und 
anderen leicht Sauerstoff abgebenden Korpern explodiert es heftig. 

** Natrium salicYlicum. Natriumsalizylat. Salizylsaures Natron. 
Salioylate de soude. Sodii salioylas. 

NaC7H60a + Il:a0 oder C8H40H. COONa. Molekulargewicht 160,04. 

WeiBes, kristallinisches Pulver, unter dem Mikroskop kleine Schiippchen 
oder Nadeln zeigend, geruchlos, von stark siiBlichem, hinterher schwach 
salzigem Geschmack, loslich in 1 Teil Wasser und in 6 Teiten Weingeist. 

Es wird durch Sii.ttigung der Salizylsiiure mit Natriumbikarbonat her
gestellt. Oder es wird im groBen durch Siittigung von Phenolnatrium mit 
Kohlendioxyd und Erhitzen des entstandenen Phenylnatriumkarbonats im 
geschlossenen GefiiB auf 120°-140° gewonnen. Bei diesem Hitzegrade 
setzt sich das Karbonat in Natriumsalizylat um. 

A n we nd u ng. In der Heilkunde ist das Natriumsalizylat eines der ge· 
schiitztesten Mittel bei Gelenkrheumatismus und zur Herabsetzung der 
Fieber, da es die guten Eigenschaften der reinen Salizylsiiure besitzt, ohne 
deren reizende Wirkung auf Schlund und Magen. Nur bei andauerndem 
Gebrauche groBerer Gaben, etwa von 1-2g, trittOhrensausen undStorung 
der 8ehtiitigkeit ein. Ferner als Erhaltungsmittel, Konservierungsmittel; 
in der Fiirberei und Druckerei; als Mittel gegen Fliegen in 1 prozentiger 
Liisung und auch als Erweichungsmittel in der Lackbereitung. 

Nachweis. Die konzentrierte wiisserige Losung (1 + 9) wird durch 
Eisenchlorid rotbraun, eine verdiinnte (1 + 999) durch dasselbe Reagens 
violett gefiirbt; aus ersterer werden durch Salzsiiure weiBe, in Xther 
leicht liisliche Kristalle abgeschieden. 1m Probierrohrchen erhitzt, ent
wickelt das Salz weiBe, nach Phenol, Karbolsiiure, riechende Diimpfe und 
hinterlaBt einen kohligen, mit Sauren aufbrausenden, die Flamme gelb far
benden Riickstand. 

Priifung nach D.A.B. 
1. Die konzentrierte wiisserige Losung (1 + 4) des Salzel!l reagiere 

schwach sauer, sei nahezu farblos und farbe sich nach einigem 8tehen 
hOchstens schwach rotlich. 

2. Von 5 cem Schwefelsiiure werden 0,5 g Natriumsalizylat ohne Auf
brausen(K 0 hI ens ii u r e) und ohne merkliche Farbung aufgenommen (0 rga
nische Verunreinigungen). 

3. Die wiisserige Losung (1 + 19) werde durch Bariumnitrat 
(8 c h w e f e I s ii u r e) oder nach Ansauern mit 3 Tropfen Essigsaure durch 
3 Tropfen Natriumsulfid (Sch wermetalle) oderdurch 1 ccm Ammonium
oxalatlOsung (K a lz i um s a lz e) nicht verandert. 

4. Versetzt man 2 Raumteile der Losung mit 3 Raumteilen Weingeist 
und sauert mit Salpetersiiure an, so darf auf Zusatz von Silbernitrat keine 
Veranderung eintreten (8alzsiiure). 
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Natrium silicicum siehe Kalium silicicum. 

Natrium thiosulfuricum falschlich noch Natrium subsulfur6sum 
oder Natrium hyposulfur6sum genannt. 

Natriumthiosulfat. Thioschwefelsaures Natrium. Dithionigsaures Natrium. 
Fii.Ischlich noch Natriumhyposulfit, Natriumsubsulfit, unterschwefligsaures 
Natrium. Antichlor. Fixiersalz. Fixiernatron. Hyposulfite de soude. Sulfite 

sulfure de soude. Sodii hyposulfis. Soda hyposulphite. 
Na2S20 a + 5 H2. Molekulargewicht 248,22. 

GroBe oder kleinere, farblose, durchsichtige Kristalle; im reinen Zu
stande luftbestandig, im unreinen etwas Feuchtigkeit anziehend. Sie sind 
geruchlos, von schwach salzigem, hinterher bitterlichem Geschmack; lOslich 
unter Kalteentwicklung in gleichen Teilen Wasser, die Lasung ist gegen 
Phenolphthalein schwach alkalisch, unlaslich in Weingeist. Die Lasung enthalt 
die lonen Na· und S20a". 

Jod wird von Natriumthiosulfat farblos aufgenommen, indem sich 
Natriumtetrathionat und Natriumjodid bilden. 

2 Na2S20 a + 2 J = Na2S40 S + 2 NaJ. 
Natriumthiosulfat + Jod = Natriumtetrathionat + Natriumjodid. 

Bei 56° schmelzen die Kristalle im Kristallwasser, bei lOOo verlieren sie 
es. Die Bezeichnung dithionigsaures Natrium bzw. Natriumthiosulfat riihrt 
daher, weil in dem Salze 2 Atome Schwefel vorhanden sind. Man faBt das 
Salz auf als Natriumsulfat Na2S04 , wo ein Atom Sauerstoff durch ein Atom 
Schwefel vertreten ist Na2SOaS. Das Wort Thion ist die griechische Be
zeichnung fiir Schwefel. 

Die von der unterschwefligen Saure abgeleiteten Bezeichnungen dieses 
Salzes kannen heute nicht mehr als richtig bezeichnet werden. Siehe 
dariiber S. 703, Acidum hydrosuljurosum. 

Das Natriumthiosulfat wird im groBen als Nebenerzeugnis bei 
der Sodabereitung nach Leblanc gewonnen, indem man das als Riickstand 
verbleibende Kalziumsulfid im feuchten Zustande der Luft aussetzt. 
Hierbei oxydiert es zu Kalziumthiosulfat, das ill. Wasser laslich ist und 
in der Lasung so lange mit Natriumsulfat versetzt wird, als noch Kalzium
sulfat, Gips, ausfallt. 

Die Fliissigkeit, die das entstandene Natriumthiosulfat enthalt, wird 
nach dem Klaren zur Kristallisation gebracht. 

I. 2 CaS + 2 ~O = Ca(SH)2 + Ca(OH)2 
Kalziumsulfid + Wasser = Kalziumsulfhydrat + Kalziumhydroxyd. 

II. 2 Ca(SH)2 + 5 0 = CaS20 3 + CaS2 + 2 H20 
Kalzium + Sauerstoff = Kalzium- + Kalziumdisulfid + Wasser. 

sulfhydrat thiosulfat 

III. CaS20 a + Na2S04 Na2S20 3 + CaS04 

Kalziumthiosulfat + Natriumsulfat = Natriumthiosulfat + Kalziumsulfat. 

Oder man stellt es dar durch Einleiten von Schwefeldioxyd in Natrium
sulfidlOsung 

2 Na2S + 3 S02 2 Na2S20 a + S 
Natriumsulfid + Schwefeldioxyd = Natriumthiosulfat + Schwefel. 

53* 
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Oder man kocht neutrales Natriumsulfit in Losung mit Schwefel, filtriert 
und dampft zur Kristallisation ein. 

Na2SOa + S Na2S20 a 
Natriumsulfit + Schwefel = Natriumthiosulfat. 

Anwendung findet das Salz als Heilmittel so gut wie gar nicht; 
technisch dagegen in gro.Ben Mengen, ha uptsachlich als sog. Ant i chI 0 r , 
um bei der Chlorbleiche aus den Geweben die letzte Spur des Chlors zu 
entfernen. Befindet sich Chlor im Dberschu.B, so spielt sich der V organg 
wie folgt ab: 

Nas~Oa + 8 01 + 511s0 = 2 NaHSO, + 8 HOI 
Natriumthiosulfat + Chlor + Wasser = Natriumbisulfat + Salzsiiure. 

1st dagegen reichlich Natriumthiosulfat vorhanden, entstehen Natrium
tetrathionat und Natriumchlorid 

2 NaSS20 a + 2 Cl = Na2S,0& + 2 NaCl 
Natriumthiosulfat + Chlor = Natriumtetrathionat + Natriumchlorid. 

So ist es erforderlich, den Stoff griindlich nachzuspiilen, wobei man 
dem Wasser etwas Ammoniakfliissigkeit zusetzt. 

In der Photographie wird es als Fixiersalz benutzt, da es das Jod
und Bromsilber auflost, indem er das Silber in das Doppelsalz Silber
Natriumthiosulfat iiberfiihrt. 

NasSsOa + AgBr NaAgSsOs + NaBr 
Natriumthio- + Silberbromid = Silber-Natriumthiosulfat + Natriumbromid. 

sulfat 
Auch gebraucht man es zur Darstellung von Gold- und Silberlosungen 

bei der galvanischen Vergoldung oder Versilberung; endlich als vorziigliches 
Mittel zum Entfernen von Moder- und ahnlichen Flecken aus wei 13 e m Ge
webe. Dieses wird in eine Losung des BaIzes getaucht und darauf mit Essig 
iibergossen. Die Essigsaure, wie jede andere saure, scheidet aus dem BaIze 
Thioschwefelsaure ab, die, weil sie ohne Base, also in freiem Zustande, 
nicht haltbar ist, sofort in freien Schwefel und schweflige Saure zerfallt. 
Letztere wirkt dann zerstorend auf die Flecke ein. 

N ach weis. Die wasserige Losung, mit Schwefelsii.ure versetzt, triibt sich 
alsbald wei13lich durch ausgeschiedenen Schwefel und zeigt den Geruch 
des Schwefeldioxyds, des Schwefligsaureanhydrids. 

I. Na2S20a + IIsS0, - Na2SO, + IIss20a 
Natriumthiosulfat + Schwefelsaure = Natriumsulfat + Thioschwefelsaure. 

II. ~~03 - sOs + S + 1Is0 
Thioschwefelsaure = Schwefeldioxyd + Schwefel + Wasser. 
Vermischt man die wasserige Losung mit etwas Eisenchloridlosung, 

so farbt sie sich dunkelviolett, beim Schiitteln verschwindet die Farbung aber 
allmii.hlich. Am Platindraht erhitzt, farbt Natriumthiosulfat die Flamme gelb. 

Priifung. 1. Die wasserige Losung (1 + 19) darf durch Ammonium
oxalatlosung nicht getriibt (Kalzi umsalze), 

2. auch durch 1 Tropfen Phenolphthaleinlosung (1 + 19 verdiinnter 
Weingeist) nicht rot gefarbt werden (Alkalikarbonate). 

3. In der Losung darf durch 1 Tropfen SilbernitratlOsung kein brauner 
oder schwarzer Niederschlag entstehen (Sulfide). 
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4. Wi,d die Losung mit Jodlosung vermischt bis die Farbung gelblich 
bleibt, so darf durch sie blaues Lackmuspapier nicht gerotet werden 
(schweflige Siiure). 

5. Die wiisserige Losung darf durch Bariumnitratiosung innerhalb 
drei Minuten nicht getriibt werden (Sch wefeIsiiure). 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt, am besten in dunklen GefiiBen. 
Einer Losung fiigt man zweckmiiBig 0,2 g Natriumbikarbonat auf 1 Liter 
hinzu. 

Natrium sulfur6sum. NatrlumsuHlt. Schwelligsaures Natrium. 
Sulfite de soude crlstalHse. Soda sulphite. 

Na2SOa + 7~0. 
Farblose, Ieicht verwitternde Kristalle, geruchlos, von kiihlendem, 

saizigem Geschmack; leicht in Wasser loslich. Die Losung ist hydrolytisch 
gespalten und zeigt infolgedessen alkalische Reaktion. 

N ach weis. Die Losung entwickelt bei Zusatz von Schwefelsiiure den 
Geruch von Schwefeldioxyd, Schwefligsiiureanhydrid. Das Saiz fiirbt am 
Platindraht erhitzt die Flarome gelb. 

N8.:!SOs + ~S04 Na2S04 + H20 + S02 
Natriumsulfit + SchwefeIsiiure = Natriumsulfat + Wasser + SchwefeI

dioxyd. 
Aufbewahrung. MuB stets in gut schlieBenden GlasgefiiBen aufbe

wahrt werden, niemals in Papierbeutein. 
Natrium bisulfurosum. Natrium bisulfit. Doppelt-

schwefligsaures Natrium, saures Natriumsul£it, auch Leukogen 
genannt. NaHSOa• Bildet farbiose, leichtiosliche Kristalle oder ein weiBes, 
kristallinisches Pulver von saurer Reaktion und schwachem Geruch 
nach Schwefeldioxyd. 

Beide SaIze werden dargestellt, indem man in eine wiisserige Natrium
karbonatlosung so lange Schwefeldioxyd leitet, bis es vorwaltet. Bringt 
man jetzt zur Kristallisation, so erhiilt man Natrium bisulfurosum, das 
a uch in 33 prozentiger wiisseriger Losung als L e 1I k 0 g e n im Handel vor
kommt. SolI hingegen Natrium sulfurosum hergestellt werden, so wird 
die zuerst erhaltene saure Losung mit so viel Natriumkarbonat versetzt, 
bis eine alkalische Reaktion eintritt; dann liiI3t man kristallisieren. 

I. NazCOa + ~O + 2 S02 2 NaHS03 + CO2 
Natriumkarbonat + Wasser + Schwefel- = Natriumbisulfit + Kohlen-

dioxyd dioxyd. 

II. 2 NaHSOs + Na2COa = 2 Na2SOS + ~O + CO2 

Natriumbisulfit + Natriumkarbonat = Natriumsulfit + Wasser + Kohlen
dioxyd. 

An wen dun g. Beide Saize werden namentlich in der Zeugbieiche 
wie Antichlor angewendet, das Leukogen aber auch zum Bleichen selbst, 
namentlich von Stroh und in der Papierbereitung. Das neutrale Natrium
sulfit findet ausgedehnte Verwendung in der Photographie, um die 
Entwicklungssubstanzen vor Aufnahme von Sauerstoff zu schiitzen, 
indem es selbst den Sauerstoff aufnimmt und zu Natriumsulfat 
oxydiert. 
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Natrium sulfuricum (crystallisatum). Sal mirabile Glauberi. 
Natriumsullat. Sekundiires Natriumsulfat. Schwelelsaures Natrium. 

Glaubersalz. Wundersalz. Sulfate de soude. Sel de Glauber. Sel cathartique. 
Sodii sulphas. Soda sulphate. 

Na2S04 + 10 ~O. Molekulargewicht 322,23. 

GroBe, siiulenfarmige, durchsichtige, an der Luft verwitternde Kristalle 
(Abb. 557), die bei hOheren Wiirmegraden sehr leicht in ihrem Kristall
wasser schmelzen und es schlieBlich bis auf 1 Molekill H20 verlieren. Natrium
sulfat ist geruchlos, von unangenehmem, salzigem Geschmack; lOslich in 
2 Teilen kaltem, in 0,6 Teilen kochendem Wasser, unlaslich in Weingeist. 
Die wiisserige Lasung enthiilt die lonen Na·Na· und die zweiwertigen An
ionen S04". 100 Teile Wasser lOsen bei 33°, bei welcher Temperatur das 
Salz am leichtesten laslich ist, 322,67 Teile Natriumsulfat auf. LiiBt man 
eine solche gesiittigte Lasung ruhig und vor Staub geschiitzt abkiihlen, 
so scheiden sich fiir gewahnlich keine Kristalle aus, sondern man erhiilt 
eine sog. iibersiittigte Lasung, indem sich ein Salz mit weniger Kristall
wasser gebildet hat. Na2S04 + 7 ~O. LiiBt man aber einen kleinen 
Kristall von gewahnlichem Natriumsulfat in die Lasung fallen, erstarrt diese 

sofort zu einem Kristallbrei, indem sich 
wieder Natriumsulfat mit 10 Mole
kiilen Kristallwasser bildet. 

Das Natriumsulfat kommt in der 
Natur in groBen Mengen fertigge
bildet vor, z. B. imMeerwasser, in vielen 
~:Iineralquellen, sog. Bitterwiissern, 
im Steinsalz und endlich in miichtigen 
Schichten zwischen Gips, namentlich 
in Spanien. Es wird ferner bei einer 
groBen Menge chemischer V orgiinge 
aIs N ebenerzeugnis gewonnen, vor aHem 

Abb.557. Kristalle von Natrlumsulfat. bei der Sodabereitung nach Leblanc, 
s. Abhandlung Salzsaure und Soda. 

Auch in groBen Mengen in kristallisiertem Zustand in StaBfurt aus dem 
Magnesiumsulfat des Kieserits durch Umsetzen mit Natriumchlorid bei 
gro13er Kiilte. 

(MgS04 + 7 ~O) + 2 NaCI + 3 ~O 
Magnesiumsulfat + Natriumchlorid + Wasser 
= (Na2S04 + 10 H20) + MgCl2 

Natriumsulfat + Magnesiumchlorid. 

Das bei der Bereitung von Salpetersiiure aus Natronsalpeter gewonnene 
Sulfat ist gewahnlich nicht neutrales Natriumsulfat, sondern Natrium
bisulfat, das meist unter dem Namen Weinsteinsurrogat in den Handel 
kommt und als Beize in der Fiirberei dient (siehe Salpetersiiure). Das bei 
der Sodaherstellung gewonnene Salz ist wasserfrei und wird in der Technik, 
namentlich in der Glasbereitung, in diesem Zustande verarbeitet. Fiir die 
meisten anderen Zwecke lOst man es auf und reinigt es durch mehrmaliges 
Umkristallisieren; daher unterscheidet man im Handel gewahnlich N a tri u m 
sulfuricum crud um, depuratum und purum. Purum wird nur 
als Heilmittel und fiir chemische Zwecke verwendet, depuratum fiir den 
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Einzelverkauf und crudum ffir die Technik. Ffir manche Zwecke, namentlich 
fiir die Tierheilkunde, wird das Natriumsulfat durch gestorte KristalIisation 
als Kristallmehl in Bit t e r s a I z for m hergestellt; dieses Salz ist oft 
ziemlich unrein. 

A n we nd u ng. Als unschiidliches abfiihrendes Mittel, auch bei Cholera 
und Darmerkrankungen in Gaben von 10-30 g, technisch zu Kiilte
mischungen, in der Fiirberei und Druckerei, zur Herstellung von Ultra
marinblau, in der Galvanoplastik, zur Bereitung von Glas und Soda. 

Natrium sulfuricum siccatum, auch siccum, Na2S04 + H20. 
Getrocknetes, auch entwiissertes Natriumsulfat. WirdhergesteIlt, 
indem man reines Natriumsulfat, vor Staub geschiitzt, bei 25 G vollig 
verwittern lii.6t, dann bei 40°-50° unter Ofterem Umriihren austrocknet, 
bis es die Hiilfte seines Gewichtes verloren hat. Es stellt ein feines, wei.6es, 
lockeres Pulver dar, das bei sehr feuchter Luft den vollen Kristallwasser
gehalt wieder aufnimmt. Gehalt mindestens 88,6% wasserfreies Natrium
sulfat. 

Anwend ung. Als Heilmittel wie das kristallisierte Salz, aber nur in 
halber Menge; ferner zur Bereitung des kiinstlichen Karlsbader SaIzes. 

N ach weis. Am Platindraht erhitzt, fiirbt Natriumsulfat die Flamme 
gelb; die wiisserige Losung gibt mit BariumnitratlOsung einen wei.6en, in 
verdiinnten Siiuren unloslichen Niederschlag. 

Priifung nach dem D.A.B. 
1. Wird 1 g zerriebenes Natriumsulfat mit 3 ccm Natriumhypo

phosphitliisung eine Viertelstunde im siedenden Wasserbad erhitzt, so darf 
eine dunklere Fiirbung nicht eintreten (Arsen). 

2. Die wiisserige Losung (1 + 19) solI n e u t r a 1 sem (sonst 
Natriumbisulfat) und darf 

3. weder auf Zusatz von SilbernitratlOsung (Salzsiiure), 
4. noch nach Zusatz von 3 Tropfen verdiinnter Essigsaure durch 

3 Tropfen Natriumsulfidlosung (Sch wermetallsalze), noch 
5. nach Zusatz von Ammoniakfliissigkeit durch Natriumphosphat

losung (Mag nesi um ve r bi nd ung) veriindert werden, 
6. Die wiisserige Losung (1 + 19), mit etwas Salzsaure angesauert, 

darf durch Zusatz von 0,5 ccm Kaliumferrozyanidlosung nicht sofort ge
bliiut werden (Eisen). 

7 .. Die wasserige Losung (1 + 19) darf sich, mit 1 ccm Schwefelsaure 
und 1 Tropfen KaliumpermanganatlOsung versetzt, nicht entfarben 
(schweflige Saure, salpetrige Saure). 

8. Getrocknetes Natriumsulfat darf beim schwachen Gliihen nur 
11,4% an Gewicht verlieren. 

Natrium sulfliricum acidum. Natrium bfsulfuricum. 
Natriumbisulfat. Natriumhydrosulfat. Saures Natriumsulfat. Saures sehwefel
saures Natrium. Weinsteinsurrogat. Bisulfate de soude. Soda bisulphate. 

NaHS04 • 

Farblose, in Wasser leicht losliche Kristalle. Die wiisserige Losung rea
giert sauer. Sie enthiilt die lonen Na' und die einwertigen lonen HSO~, 
die sich teilweise wiederum in die lonen H" und S04" spalten. Wird gewonnen 
als Nebenerzeugnis bei chemischen Vorgiingen, z. B. Darstellung der Sal
petersiiure, und findet in der Fiirberei Verwendung. Erhitzt man 16 Teile 
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wasserfreies neutrales Natriumsulfat mit 10 Teilen Schwefelsaure bis zum 
Flussigwerden und gieBt dann in Tafelform aus, so erhalt man das 
Natrium bisulfuricum fusum, das mit NatriumbikarbonatzuKohlen
saurebadern verwendet wird. 

Anwendung. Das Natriumbisulfat wird meist kurzweg als Bisulfat 
bezeichnet und als Ersatz der Salzsaure bzw. der Schwefelsaure mit 
Natriumbikarbonat zusammen fur Kohlensaurebader 

NaHSO" + NaHCOa = Na2SO" + H20 + CO2 
Natriumbisulfat + Natriumbikarbonat = Natrium- + Wasser + Kohlen-

sulfat dioxyd, 
technisch zum Reinigen von Fliesen, Kacheln, Zinkbadewannen und Haus
geraten verwendet. 

Nachweis. Gleichwie bei Natriumsulfat, nur wird durch die Losung 
blaues Lackmuspapier gerotet. 

Natrium persuHinicum. Natrium hYpersuHuricum. 
Natrlumpersulfat. NatriumhypersuHat. tl'berschwelelsaures Natrium. 

Penullate de soude. 
N8.:a~Os· 

Da die Dber- oder Perschwefelsaure HIlS20 S keine sauren Salze 
bildet, gibt man ihr auch die Formel HSO, und demnach dem Natrium
penulfat auch NaSO". 

WeiBes, in Wasser leicht losliches, kristallinisches Pulver, das durch 
Elektrolyse einer kaltgesattigten NatriumsulfatlOsung, die mit Schwefel
saure versetzt wird, unter Abkiihlung gewonnen wird. Es scheidet sich an 
der Anode, dem positiven Pol, aus. 

Anwendung. Zum Gurgeln an Stelle des Kaliumchlorats (1 + 99). 
Als Bleichmittel. Seltener in der Photographie als Abschwacher und 
um das Fixiersalz aus Platten und Drucken zu entfernen. In der Farberei 
und Zeugdruckerei. 

Nachweis. Es scheidet aus Jodkaliumlosung Jod abo Mit Salzsaure 
erwarmt entwickelt es Chlor. Am Platindraht erhitzt, farbt es die Flamme gelb. 

Natrium tartBricum. Natriumtartrat. Welnsaures Natrium. 
Tartrate de soude neutre. Sodii tartras. 

C"H4Na20s + 2 ~O. 
Farblose, luftbestandige Kristalie, geruchlos, von sehr schwachem, 

&alzigem Geschmack; sie sind loslich in 2% Teilen kaltem und gleichen 
Teilen kochendem Wasser, nicht loslich in Weingeist. 

Es wird dargestellt durch Sattigen einer Losung von Weinsaure mit 
Natriumkarbonat bis zur schwach alkalischen Reaktion und nachherige 
Kristallisation. 

C,Hs0s + (Na2C03 + 10 ~O) = (C4H4Na20 0 + 2 H20) 
Weinsaure + Natriumkarbonat - Natriumtartrat 

+ CO2 + 9~O 
+ Kohlendioxyd + Wasser. 

Anwendung. Nur selten als gelinde abfiihrendes Mittel. 
N ach weis. Am Platindraht erhitzt, farbt es die Flamme gelb, ent

wickelt einen Geruch nach Karamel und hinterlaBt einen alkalischen Ruck-
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stand. Die wiisserige Losung des Natriumtartrats mit etwas Kalilauge 
versetzt und mit Essigsiiure iibersiittigt, scheidet ein weiBes, kristallinisches 
Pulver abo 

Natrium wolframicum. NatrlumwoHramiat. Wolframsaures Natrium. 

Na2WO, + 2 ~O. 
Farblose, rhombische Tafeln, in Wasser leicht loslich und von salzig

bitterem Geschmack, Feuchtigkeit anziehend. 
Man gewinnt es durch Auflosen einer berechneten Menge von Wolfram

siiureanhydrid, WOs, in Natronlauge und Auskristallisation. 
Anwendung. In der Blauholztintenbereitung, in der Fiirberei, in 

der Kunsttopferei, der Keramik und als Flammenschutzmittel, um Ge
webe damit zu durchtriinken. 

N ach weis. Die Losung, mit Zinnchloriirlosung vermischt, gibt einen 
gel ben Niederschlag, der nach Zusatz von Salzsiiure beim Erhitzen eine 
blaue Farbe annimmt. 

Lithium. Lithium. 
Li 6,94. Einwertig. 

Das Lithium oder Lithonum kommt in der Natur vielfach in sehr 
geringen Mengen vor; man hat es im Meerwasser, in manchen Pflanzen und 
in einzelnen Mineralquellen gefunden. Gewonnen wird es durch elektrolytische 
Zerlegung, durch SchmelzfluBelektrolyse, vongeschmolzenem Lithiumchlorid. 
Die Darstellung seiner Salze geschieht aus dem sog. Lithiumglimmer 
und dem Lepidolith, zwei kieselsiiurehaltigen Mineralien, die in Sachsen 
und Miihren vorkommen. Das Lithiummetall gehOrt zu der GruFpe der 
Alkalimetalle, neben Kalium und Natrium, denen es auch in seinem AuBeren 
und seinen Salzen iihnelt, nur sind die Salze meistens schwieriger loslich 
als die Kaliumsalze. Es ist das leichteste alIer Metalle, spezifisches Ge
wicht 0,534. Ais Heilmittel wird seinen Salzen eine lOsende Kraft ffir 
die krankhaften Abscheidungen der Nieren, wie HarngrieB und Harnsteine, 
zugeschrieben. Die Chlor-, Brom- und Jodsalze werden in der Photographie, 
das Lithiumchlorid auch in der Feuerwerkerei, der Pyrotechnik, benutzt. 

Lithium chloratum, Lithiumchlorid, Chlorlithium, LiCI, ge
wonnen durch Auflosen von Lithiumkarbonat in Salzsiiure, ist in einem 
Gemische von Weingeist und Ather leicht lOslich, im Gegensatz zu Kalium
chlorid und Natriumchlorid. 

Lithium bromatum, Lithiumbromid, Bromlithium, LiBr, 
stark Feuchtigkeit anziehend, wird entsprechend der Chlorverbindung 
gewonnen. 

t Lithium jodatum, Lithiumjodid, Jodlithium, LiJ, in seinen 
Eigenschaften und der Gewinnung dem Bromid gleich. 

AuBer diesen koinmen das essigsaure, Li. aceticum, Lithium
azetat, LiC2Ha02' das benzoesaure, Li. benzoicum, Lithium
benzoat, C6H5COOLi, das kohlensaure, Lithium carbonicum, 
Lithiumkarbonat, Li2COS ' und das schwefelsaure, Li. sulfuricum, 
Lithiumsulfat, Li2SO" auch das salizylsaure Salz, Li. salicylicum, 
Lithiumsalizylat, C6H4(OH)COOLi, und phosphorsaure, Lithium 
phosphoricum, Lithiumphosphat, LiaPO" imHandel vor. Alle sind 
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wei13e oder farblose, schwer kristallisierende SaIze, meist kristallinische 
Pulver, von ahnlichen auBeren Eigenschaften wie die des Kaliums. 

Nachweis ffir samtliche Lithiumverbindungen. Die Weingeistflamme 
wird karminrot gefarbt. 

Das Li2COa, Lithium carbonicum, Lithiumkarbonat, kohlen
saure Lithi um, ist ein weiBes, beim Erhitzen im Probierrohr schmelzendes 
und beim Erkalten zu einer Kristallmasse erstarrendes Pulver, das sich in 
ungefahr 80 Teilen kaltem Wasser fast vollig zu einer alkalischen Flussigkeit 
lOst, aber in Weingeist schwer IOslich ist. Salpetersaure lOst es unter Auf
brausen zu einer Flussigkeit, die die Flamme karminrot farbt (Nachweis). 

Prufung. 1. Die mit Hille von uberschussiger Salpetersaure bewirkte 
wasserige Losung (1 + 49) dad durch SilbernitratlOsung hOchstens weiB
lichschillernd (S a lz s a ur e), 

2. durch BariumnitratlOsung (Sc h wefe lsa ure) und, 
3. nach Ubersattigung mit Ammoniakflussigkeit, durch 3 Tropfen 

Natriumsulfidlosung (Eis e n) und 
4. durchAmmoniumoxalatlosung (Kalk) gar nicht verandert werden. 
5. 0,2 g Lithiumkarbonat, in 1 ccm Salzsiiure gelost und zur Trockne 

verdampft, mussen einen in 3 ccm Weingeist klar loslichen Ruckstand geben 
(Prufung auf Kalium- und Natriumkarbonat). 

6. Die durch Erhitzen von Kohlendioxyd befreite und wieder abge
kuhlte Losung von 1 g Lithiumkarbonat in 10 ccm verdunnter Salzsaure 
darf durch 5 ccm Natronlauge nicht verandert werden (Magnesi um
s a I z e). 

7. Gehaltsbestimmung. 0,5 g des bei 100° getrockneten Salzes 
mussen mindestens 13,4 cem Normal-Salzsaure zur Sattigung edordern. 
Ala Indikator benutzt man hierbei Dimethylaminoazobenzol (1 + 199 
Weingeist). 1 ccm Normal-Salzsaure entspricht 0,03694 g Lithiumkarbonat. 

AmmonlumTerblndungen. 

Amm6nium. Ammon. 

NH4 • 

Die Verbindung des Stickstoffes mit Wasserstoff, das Ammon, die der 
obigen Formel NH4 entspricht, aber nieht fUr sich darstellbar, nicht 
isolierbar ist, gleicht in ihren Eigensehaften, vor allem hinsiehtlieh ihrer 
Verbindungen, so sehr den Alkalien, daB man diesen Atomkomplex als 
ein einwertiges Alkaliradikal bezeichnet und aUS ZweekmaBigkeitsgrunden 
bei den Alkalien einreiht. Die SaIze dieses Radikals werden als Am m 0 n i u m
saIze bezeichnet. Die Losungen dieser Ammoniumsalze sind reiehlich 
elektrolytislJh in Ammoniumionen und Saureionen dissoziiert, z. B. 
NH,: + Cl/. 

Das Ammoniak NHa ist ein farbloses, ungemein steehend riechendes 
Gas, das sich dureh groBe Kalte (- 40°) oder sehr hohen Druck (6-7 Atmo
spharen) verfliissigen und selbst in den festen Zustand bringen laBt. Es 
entsteht bei der trockenen Destillation und bei der Faulnis stickstoffhaltiger 
Stoffe. Kommt aber haufiger vor in Verbindung mit Sauren als Ammonium
verbindungen, die dadurch entstehen, daB sich Ammoniak unmittelbar mit 
der Saure dureh Addition vereinigt. 
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NHa + HOI NH,Cl 
Ammoniak + Salzsaure = Ammoniumchlorid 

2 NHa + ~SO, (NH')2S0" 
Ammoniak + Schwefelsaure = Ammoniumsulfat. 

Man erklart sich dies so, daB Stickstoff im Ammoniak dreiwertig, in 
den Ammoniumverbindungen aber fiinfwertig ist, so daB der Stickstoff des 
Ammoniaks noch zwei freie Valenzen hat. 

~ 
~: 

H 

""01 
Ammoniak - Ohlorwasserstoff = Ammoniumchlorid 

HH 
/HH~ 

N~ H ~,1'N = (NH.JaSO, 
,\HH/ 

S04 
Ammoniumsulfat. 

Die Hauptquellen fiir seine Darstellung waren die Waschwasser bei 
der Gasbereitung aus Steinkohlen. Es ist jedoch Professor Haber in Karls
ruhe gelungen, Ammoniak auf synthetischem Wege zu gewinnen. Die 
Badiache Anilin- und Sodafabrik hat die Gewinnung nach diesem Verfahren 
aufgenommen, und ea werden jetzt ungeheure Mengen dort hergestellt. In 
einer Hochdruckvorrichtung werden bei einem Drucke von 175 Atmoaphiiren 
und bei einem Hitzegrade von etwa 500°, bei Gegenwart von Uranmetall oder 
Eisenoxyd ala Katalysator 3 Raumteile Waaserstoffgaa mit einem Raumteil 
Stickstoff zusammengebracht. Daa Reaktionserzeugnis wird d urch eine Hoch
druckumlaufpumpe in ein abgekiihltea GefaB iibergefiihrt, worin sich das ent
atandene Ammoniak unter Druck verfliiasigt, darauf wieder von neuem in 
das erste GefaB geleitet, so daB sich wieder neue Mengen Ammoniak bilden 
konnen. Die Gegenwart von Uranmetall oder Eisenoxyd ist erforderlich, 
um eine moglichat innige Beriihrung der beiden Gase herbeizufiihren. Ge
wiase feate Stoffe haben niimlich die Eigenschaft, in feiner Verteilung die 
chemische Verbindung gaaformiger Stoffe zu bewirken, ohne daB sie schein
bar selbst eine Veranderung erfahren. Man nennt diese Erscheinung kataly
tische oder Kontaktwirkung und die Stoffe, z. B. Platin, Osmium und 
Uran, Katalysatoren oder Kontaktsubatanzen. Wahrscheinlich ist, 
daB sich bei diesen Vorgiingen Zwiachenverbindungen der Katalysatoren 
bilden, die dann die Verbindung der Gase bewirken. 

AuBerdem wird Ammoniak aua dem Kalziumzyanamid, auch Kalk
atickstoff (a. d.) durch iiberhitzten Wasserdampf gewonnen, indem Kalzium
zyanamid in Ammoniak und Kalziumkarbonat zerfallt. 

CaONa + 3 H20 2 NH3 + Ca003 
Kalziumzyanamid + Wasserdampf = Ammoniak + Kalziumkarbonat. 

Ammoniak kommt besonders in wasseriger Losung in den Handel, 
in der es mehr oder weniger als Ammoniumoxydhydrat, NH40H, ent-
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halten ist. Das Ammoniumhydroxyd ist jedoch nicht sehr bestiindig, sondern 
zerfallt leicht wieder in Ammoniak und Wasser. DaB bei dem Einleiten 
von NHa in Wasser ein chemischer Vorgang sich abspielt, zeigt schon die 
bedeutende Wiirmeentwicklung an. 

NHa + ~O = NHcOH 
Ammoniak + Wasser = Ammoniumoxydhydrat. 

Wasser nimmt von Ammoniak groBe Mengen auf, bei mittlerem Warmegrad 
etwa das 500fache an Raumteilen, bei 0° etwa das 1l00fache. Eine solche 
Fliissigkeit, die in sehr verschiedenen Starken in den Handel kommt, heiBt: 

Liquor Amm6nii caustici. Spiritus Salis ammoniaci. 
Ammoniakfliissigkeit. Salmiakgeist. AtzammonDiissigkeit. Hirschhomgeist. 
Salmiakspiritus. Ammoniaque. Alcall volatU soIut~. Liqueur d'ammoniaque. 

Ammoniawater. Ammonia liquid. 
Salmiakgeist bildet eine klare, farblose Fliissigkeit von stechendem, 

die Augen zu Tranen reizendem Geruch und iitzendem, in der Verdiinnung 
laugenhaftem Geschmack. Er bliiut rotes Lackmuspapier, ist vollstiindig 
fliichtig und gibt, bis 100° erhitzt, ailes Ammoniakgas abo Das spez. Gewicht 
ist je nach seinem Gehalt an Ammoniak sehr verschieden; das Deutsche 
Arzneibuch verlangt eine Dichte von 0,957-0,958, entsprechend 9,94 bis 
10% Ammoniakgehalt. Fiir die Technik wird eine starkere Sorte von 
0,910 spezifischem Gewicht entsprechend 25% Ammoniakgehalt, verfertigt, 
die man durch Verdiinnung mit destilliertem Wasser auf die vom Deutschen 
Arzneibuche verlangte Starke bringen kann. Fiir den Betrieb der Eis
maschinen, wie iiberhaupt in der Kii.lteindustrie, z. B. beim Bergbau, um 
wasserfiihrende Erdschichten zum Gefrieren zu bringen, wird ein Salmiak
geist von 0,890 spezifischem Gewicht, dessen Bereitung nur bei An
wendung von Kiilte moglich ist, dargestellt, und in starken Eisenblech
trommeln versendet. 

Der Salmiakgeist kommt so von sehr verschiedener Starke und auch 
von sehr verschiedener Reinheit in den Handel. Fiir viele technische Zwecke 
geniigt die rohe, mancherlei Brenzstoffe enthaltende Sorte; fiir Heilzwecke 
darf diese nicht angewendet werden (s. Priifung). 

Dargestellt wird er durch Umsetzung von Ammoniumchlorid oder 
Ammoniumsulfat mittels Xtzkalk und Wasser. 

2 NHcCl + Ca(OH)a = 2 NHa + CaC~ + 2 H20 
Ammoniumchlorid + Kalzium- = Ammoniak + Kalziumchlorid + Wasser. 

hydroxyd 
Die Zersetzung geschieht in guI3eisernen Retorten, WO, wenn maD 

den Xtzblk rechnungsmaI3ig anwenden wiirde, nur Kalziumchlorid bzw. 
Kalziumsulfat zuriickbliebe. Da die Erfahrung aber gezeigt hat, daB die 
Ausbeute eine bessere ist, wenn man mehr Xtzkalk anwendet, als zur Zer
setzung notig, so wird die doppelte Menge genommen. FUr die Darstellung 
des rohen Salmiakgeistes werden zuweilen die Gaswaschwii.sser unmittelbar 
verwendet, ohne daB man das darin enthaltene Ammoniak vorher an Sii.uren 
bindet, um so zuerst Ammoniumchlorid oder Ammonsulfat herzustellen. 
In diesem FaIle wird das Ammoniak mittels heiBer Wasserdii.mpfe aus
getrieben, oder man erhitzt die Gaswasser mit Kalkmilch, doch ist ein solcher 
Salmiakgeist stets von brenzligem Geruch und enthalt auch geringe Mengen 
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von Ammoniumkarbonat. In beidenFaIlen wird das entweichende Ammoniak
gas in kaltes Wasser bis zur Sattigung dieses geleitet. Leitet man das 
Ammoniak in Spiritus von 90%, so erhiilt man den Spiritus Ammonii 
caustici Dzondii oder Liquor Ammonii caustici spirituosus. 

Beim Umfiillen, namentlich der starken Sort en, Mite man sich vor reich
lichem Einatmen des Gases, da hOchst unangenehme, erstickungsartige ZufiiIle 
dadurch hervorgerufen werden konnen. Auch reizt er die Haut an empfind
lichen Stellen bis zur Blasenbildung. In groBeren Mengen eingenom
men, ist der Salmiakgeist, wie aIle starken Alkalien, giftig; Gegengifte 
sind Essig, uberhaupt verdiinnte Siiuren, z. B. ZitronensiiurelOsung, hinter
her schleimige oder olige Getriinke. 

Durch Korkabfiille gelb gewordener Salmiakgeist liiBt sich durch 
wenige Tropfen Perhydrol entfiirben. Es tritt die Entfiirbung jedoch 
erst allmiihlich ein. 

Anwendung. Als Heilmittel selten innerlich in ganz kleinen Gaben 
(6-10 Tropfen) in 1/2 Glas Wasser, ferner als anregendes, auch als schleim
lOsendes Mittel (Liqu. Ammon. anisat. und Elix. pectorale); auBerlich als 
hautreizendes Mittel zu verschiedenen Einreibungen (Linimenten, Opodeldok 
usw.); eingeatmet zur Wiederbelebung Ohnmiichtiger usw. Technisch als 
Fleckenreinigungs- und Waschmittel; zum Ausziehen des Orseille- und des 
Koschenillefarbstoffes, ferner als ausgezeichnetes Putzmittel fiir viele Metalle, 
namentlich Kupferlegierungen, da es das Kupferoxyd mit Begierde lOst; zum 
Ausziehen des Silberchlorids aus Niederschlagen bei der Photographie usw. 
Auch sehr viel zur Herstellung del' Salpetersiiure und der Nitrate. 

Auf b e wah run g. Da der Salmiakgeist selbst bei gewohnlichem 
Warmegrad Ammoniakgas verliert, dagegen etwas Kohlendioxyd aufnimmt, 
so muB er stets in gut geschlossenen GefiiBen und an kiihlem Ort auf
bewahrt werden. 

Prufung. 1. Auf die Stiirke: durch das spezifische Gewicht; 
2. auf das Freisein von brenzligen Stoffen: durch Dber

siittigen mit verdiinnter Salpetersiiure; der Geruch muB danach voll
stiindig rein sein; oder nach Berneck in folgender Weise: Man schichtet 

tJbersichtstafel uber den Gehalt der Ammoniakfliissigkeit an NHa bei 15 0 C 
(nach Lunge und Wiernik). 

Spezif. Prozente Spezif. I Prozente Spezif. Prozente I Spezif. 

I 
Prozente 

Gewicht NHa Gewicht NHa Gewicht NHa Gewicht NHa 

0,994 1,37 0,964 8,84 0,936 16,82 0,908 25,65 
0,992 1,84 0,962 9,35 0,934 17,42 0,906 26,31 
0,990 2,31 0,960 9,91 0,932 18,03 0,904 26,93 
0,988 2,80 0,958 10,47 0,930 18,64 0,902 27,65 
0,986 3,30 0,956 11,03 0,928 19,25 0,900 28,33 
0,984 3,80 0,954 11,60 0,926 19,87 0,898 29,01 
0,982 4,30 0,952 12,17 0,924 20,49 0,896 29,69 
0,980 4,80 0,950 12,74 0,922 21,12 0,894 30,37 
0,978 5,30 0,948 13,31 0,920 21,75 0,892 31,05 
0,976 5,80 0,946 13,88 0,918 22,39 0,890 31,75 
0,974 6,30 0,944 14,46 0,916 23,03 0,888 32,50 
0,972 6,80 0,942 15,04 0,914 23,68 0,886 33,25 
0,970 7,31 0,940 15,63 0,912 24,33 0,884 34,10 
0,968 7,82 0,938 16,22 0,910 24,99 0,882 34,95. 
0,966 8,33 
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in einem Probierrohrchen vorsichtig liber rohe Salpetersaure den zu priifen
den Salmiakgeist; sind Brenzstoffe zugegen, so entsteht alsbald ein eosin
roter Ring; 

3. auf Chi 0 r: die mit Salpetersaure libersattigte und verdiinnte Losung 
darf auf Zusatz von Silbernitrat keinen wei13en, kasigen Niederschlag geben, 
sondern hochstens getrii bt werden; 

4. auf die Gegenwart fester,:' nichtfliichtiger Bestand
t e i Ie: im Uhrschiilchen vorsichtig verdunstet, darf er nicht den geringsten 
Riickstand geben; 

5. auf etwaige metallische Beimengungen priift man, indem 
man 20 ccm Ammoniakfliissigkeit auf etwa die Halfte eindampft, mit 
20 ccm Wasser vermischt und 3 Tropfen Natriumsulfidlasung zusetzt. Die 
Fliissigkeit darf sich hOchstens griinlich farben. 

Haloidverbindnngen des Ammons. 

Ammonium chloratum. A. hydrochloricum. A. muriaticum. 
Sal ammoniacum. Ammoniumchlorid. Chlorammon. Salmiak. 

Chlorwasserstolfsaures Ammonium. Chlorhydrate d'~mmoniaque. Chlorure 
d'ammonium. Sel ammoniac. Ammonii chloridum. Ammonium hydro chlorate. 

NH4CI. Molekulargewicht 53,50. 

Bildet entweder harte, wei13e, faserig kristallinische K uchen, sub I i
mierter S., oder ein wei13es, farb- und geruchloses, luftbestandiges Kristall
pulver, kristallisierter S., von stark salzigem Geschmack; lOslich in 
3 Teilen kaltem, 1,3 Teilen siedendem Wasser und in 50 Teilen Weingeist. 
Die wasserige Lasung rotet infolge schwacher hydrolytischer Spaltung 
blaues Lackmuspapier schwach. In der Hitze ist er fliichtig, ohne vorher 
zu schmelzen. 

Das Salz kam in friiheren Jahrhunderten ausschlie13lich aus Agypten, 
wo es durch Verbrennung des Kamelmistes und Sublimation des entstandenen 
RuBes unter Zusatz von Kochsalz hergestellt wurde. Von dem Tempel des 
Jupiter Ammon wird der Name Sal ammoniacum abgeleitet. Heute wird 
es aus den Gaswassern hergestellt, indem man diese entweder unmittel
bar mit Salzsaure sattigt und den so entstandenen Salmiak durch Um
kristallisieren reinigt, oder besser, indem man, wie in der vorigen Abhand
lung beschrieben, das Ammoniakgas aus den Gaswassern durch Erhitzen mit 
Kalkmilch austreibt und, statt in reines Wasser, in Salzsaure leitet. Oder 
man geht von synthetisch hergestelltem Ammoniakgas aus und bringt 
dieses mit Salzsaure zusammen. Das sublimierte Ammoniumchlorid wird 
vielfach durch Erhitzen einer Mischung von Natriumchlorid mit Am
moniumsulfat hergestellt. Man wahlt diesen Weg, .weil das Ammonium
sulfat leichter zu reinigen ist als das Ammoniumchlorid. Das sublimierte 
Salz ist stets viel reiner als das kristallisierte, das namentlich oft bedeu
tende Mengen von Eisen enthalt. 

(NH4)2S04 + 2 NaCI 2 NH4CI + Na2S04 
Ammoniumsulfat + Natriumchlorid = Ammoniumchlorid + Natriumsulfat. 

Die Sublimation geschieht aus guI3eisernen, mit feuerfestem Stoff aus
gesetzten Kesseln, in welchen der Salmiak bzw. die oben angegebene Mischung 
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durch mii.l3iges Erhitzen von allem Wasser befreit wird. Auf den flachen 
Rand des Kessels wird alsdann eine gewolbte, gleichfalls gu13eiserne Schale 
gestiilpt, die in der Mitte eine mii13ig gro13e, mit einer Eisenstange ver
schlie13bare Offnung hat. An diese obere, durch einen Luftstrom gekiihlte 
Schale setzt sich das im unteren Kessel verfliichtigte Ammoniumchlorid 
in Krusten an. Die Eisenstange, die die Offnung verschlie13t, wird von 
Zeit zu Zeit geliiftet, urn den Gang der Sublimation zu beobachten oder 
nicht verdichtete Diimpfe abzulassen (Abb.558). Will man ein reines 
kristallisiertes Ammoni umchlorid haben, Ammoni urn chloratum 
pur urn, wird der sublimierte Salmiak in siedendem Wasser aufgeltist und 
die Losung bis zum Erkalten geriihrt. Man erhalt dann ein feines Kristall
mehl, das man trocknet. 

Abb. 558. Salmiaksubllmation. 

1m Handel unterscheidet man die chemisch reine D.A.B.-Ware, 
ferner A. ch. album crystallisatum 98-100% technisch rein und 
A. ch. album crystallisatum 70-75%, auBerdem graue, grob kri
stallisierte Ware 98-100% und bringt Ammoniumchlorid in Fassern 
von 50 und 100 kg in den Handel. Vom sublimierten Salz sind prima 
wei13e und sekunda gel bliche Stiicke in Fiissern von 250-300 kg 
im Handel. Kleinere gelbliche Brocken kommen als Hun d e z a h n e in 
den Handel. 

A n we lid u ng. In der Heilkunde als schleimlosendes Mittel, sowohl inner
lich, bis zu 1 g, als auch inForm von Einatmungen. Technisch inder Farberei; 
in der Galvanoplastik, in der Kunsttopferei, der Keramik, zum Loten und 
Verzinnen kupferner GefiiBe, denn der Salmiak lOst, da er leicht zersetzbar 
ist, in der Warme alle in Salzsiiure loslichen Metalloxyde auf und stellt 
eine reine, metallische Oberflache her; ferner zu sog. Kaltemischungen, 
da beim Losen des Salzes in Wasser eine starke Kiilte entsteht, und endlich 
zu elektrischen Batterien usw. 

N ach weis. Die wasserige Losung gibt mit Silbernitratlosung einen 
weiBen, kasigen, in Ammoniakfliissigkeit loslichen Niederschlag und ent
wickelt, mit Natronlauge erwarmt, Ammoniak. 

NH4Cl + NaOH NHa + NaCI 
Ammoniumchlorid + Natriumhydroxyd = Ammoniak + Natriumchlorid 

+ ~O 
+ Wasser. 
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Diese wasserige Lasung ratet blaues Lackmuspapier schwach, infolge 
teilweiser Dissoziation des Ammoniumchlorids in Ammoniumionen und 
Chlorionen' . 

Priifung nach D.A.B. 
1. Die mit 3 Tropfen verdiinnter Essigsaure versetzte wasserige 

Lasung,(l + 19) darf weder durch 3 Tropfen N at,riumsulfid16sung (S c h w e r
metall), noch 

2. durch Bariumnitrat16sung (Schwe£eIsaure), 
3. noch durch Ammoniumoxalat16sung (K a I z i urns a I z e) verandert, 

noch 
4. mit etwas Salzsaure angesauert, auf Zusatz von EisenchloridlOsung 

geratet werden (Ammoni urn thiozyanat), 
5. und durch 0,5 cern KaliumferrozyanidlOsung nicht so£ort geblaut 

werden (Eis enchl orid). 
6. Ein Gemisch von 1 g Ammoniumchlorid und 3 cern Natriumhypo

phosphitlOsung darf nach viertelstiindigem Erhitzen im Wasserbade keine 
dunklere Farbung zeigen (A r sen). 

7. Ein g des Salzes, mit 1 ccm Salpetersaureim Wasserbade zur Trockne 
verdampft, mu13 einen wei13en, hachstens am Rand etwas gelblichen, bei 
hOherer Warme fliichtigen Riickstand geben. Sind Brenzstoffe zu
gegen, so wird der Riickstand gelb bzw. rot sein. 

t Amm6nium jodatum. Amm6nium hydroj6dicum. 
Ammoniumjodid. Jodammonium. Jodwasserstoffsaures Ammonium. 
Jodhydrate d'ammoniaque. Jodure d'ammonlum. Ammonil iodidum. 

Ammonium iodide. 

NH4J· 
Rein wei13es, geruchloses, kristallinisches Pulver von stark salzigem 

Geschmack. An der Luft wird es sehr leicht gelb und riecht dann schwach 
nach Jod. In gleichen Teilen kaltem Wasser ist es lOsIich, die Losung 
reagiert infolge hydrolytischer Spaltung deutlich sauer, ferner 16slich in 8 bis 
9 Teilen Weingeist. Es wird dargestellt durch Wechselwirkung von Kalium
jodid und Ammoniumsulfat. 

2 KJ + (NH4)2S04 2 NH4J + ~S04 
Kaliumjodid + Ammoniumsulfat = Ammoniumjodid + Kaliumsulfat. 

Durch Hinzufiigen des doppelten Raumteils Weingeist fallt man das 
Kaliumsulfat aus und bringt die Lasung des Ammoniumjodids unter Zusatz 
von etwas Salmiakgeist zur Kristallisation oder dampft bis zur Trockne ein. 

Aufbewahrung. Das Salz mu13 noch warm in kleine Glaser gefiiUt 
und gut vor Feuchtigkeit geschiitzt aufbewahrt werden. Es zieht sehr 
Ieicht Feuchtigkeit an, wird dann zum Teil zersetzt und durch Aus
scheidung von etwas Jod gelb gefarbt. 

An wen dun g findet es als Heilmittel in gleicher Weise wie das 
Kaliumjodid nnd in der Photographie. 

N ach weis. In einem Probierrahrchen mit Natronlauge iibergossen, 
entwickelt das Salz freies Ammoniak. In der wasserigen Lasung entsteht 
durch Bleiazetat ein goldgelber Niederschlag. 
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Amm6nium bromatum. Amm6nium hydrobr6micum. 
Ammonlumbromld. Bromammonium. Bromwasserstollsaures Ammonium. 
Bromh)'drate d'ammoniaque. Bromure d'ammonium. Ammonil bromldum. 

Ammonium bromide. 
NH,Br. Molekulargewicht 97,96. 

Ein wei.Bes, kristallinisches, erhitzt fliichtiges Pulver, geruchlos und 
von salzigem Geschmack; loslich ist es in 2 Teilen kaltem Wasser und 
150 Teilen Weingeist von 90%. 

Es wird dargeste11t entweder durch Umsetzen einer wiisserigen Losung 
von Kaliumbromid mit Ammoniumsulfat, Ausscheiden des entstandenen 
Kaliumsulfats durch Zusatz von Weingeist und nachheriges Kristallisieren 
(s. Ammonium jodatum), oder durch vorsichtige Sublimation eines Ge
misches von 100 Teilen trockenem Kaliumbromid und 55 Teilen Ammo
niumsulfat. 

Anwendung. Als nervenberuhigendes Mittel, namentlich bei fa11-
siichtigen, epileptischen Zufii11en. Ferner in der Photographie, z. B. bei der 
Herste11ung der Platten. 

N ach weis. Die wiisserige Losung (1 + 19) rotet blaues Lackmuspapier 
schwach infolge teilweiser hydrolytischer Spaltung, fiirbt nach Zusatz von 
wenig Chlorwasser und Chloroform oder von Salzsaure und einigen Tropfen 
Chloramin und Chloroform letzteres rotgelb und entwickelt beim Erhitzen 
mit Natronlauge Ammoniak. 

Priifung nach dem D.A.B. 
1. Die wasserige Losung (1 + 9) darf nach Zusatz von wenigen 

Tropfen verdiinnter Schwefelsiiure sich nicht sofort gelb fiirben. Auch 
darf sich diese Mischung, mit etwas Chloroform geschiittelt, nicht gelb 
farben. (Priifung auf bromsaures Ammonium.) 

2. Die wiisserige Losung (1 + 19) werde weder durch Bariumnitrat
losung (Sch wefelsii.ure), 

3. noch nach Zusatz von 3 Tropfen verdiinnter Essigsaure durch 
3 Tropfen Natriumsulfidlosung (Sch wermetalle), verandert. 

4. Die mit etwas Salzsiiure angesiiuerte wasserige Losung (1 + 19) darf 
unter Zusatz von 0,5 ccm Kaliumferrozyanidlosung nicht sofort geblaut 
werden (Eisensalze). 

5. Zehn ccm der Losung diirfen, mit 3 Tropfen Eisenchloridlosung und 
etwas Stiirkelosung vermischt, innerhalb 10 Minuten keine Blaufarbung 
zeigen (Jodwasserstoffsaure). 

6. Eine Mischung von 1 g Ammoniumbromid und 3 ccm Natriumhypo
phosphitlosung darf nach viertelstiindigem Erhitzen im siedenden Wasser
bade keme dunklere Farbung annehmen (Arsen). 

7. Gehaltsbestimm ung. Durch Trocknen bei 100° darf der Gewichts
verlust nur 1% betragen. 

t Amm6nium fiuoratum. A. hydrofiu6ricum. 
Ammoniumfluorid. Fluorammonlum. Fluorwasserstolfammonium. 

Fluorure d'ammonium. 
NH,F. 

Kleine, farblose, in Wasser leicht losliche Kristalle, die durch Subli
mation eines Gemisches von Natriumfluorid NaF und Ammoniumchlorid 

Buchhelater-Ottenbach. L 15. Aufl. 
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NH,CI gewonnen werden. Dampft man die wasserige Losung ein, so bildet 
sich tFluorammonium-Fluorwasserstoff NH,.HF als leicht feucht 
werdende, kristallinische Masse. Haufig enthalt das AmmoniumHuorid selbst 
diese Verbindung und reagiert dann sauer. Sowohl in festem Zustand 
als auch in Losung greift es das GIas an (N a c h wei s) und mu13 deshalb 
am besten in Guttaperchaflaschen aufbewahrt werden, oder man hilft sich. 
daB man die GefaBe innen mit einer Paraffinschicht sorgfiiltig iiberzieht. 

An wend ung. Es dient hauptsachlich zum GIasatzen, auch zum 
AufschlieBen von Silibten. In der Kunsttopferei, der Keramik, Galvano
plastik und ferner in der Gartechnik, der Zymotechnik, z. B. der Spiritus
brennerei, um Milch- und Buttersauregarung zu verhiiten. Auch zur 
Reinigung von Bierdruckgeraten. 

Priifung. Ammoniumfluorid muB sich beim Erhitzen auf Platin
blech vollstandig verfliichtigen. 

Ammonium rhodanatum. A. sulfocyanatum. A. rhodanicum. 
A. snHocyanicum. A. thiocyanicum. Rhodanammonlum. 

Ammoniumrhodanid. SullozyaDammonium. AmmonlumsulfozyaDid. 
Ammonlumrhodanat. Ammoniumsulfozyanat. Ammoniumthiozyanat. 

Sulfocyanure d'ammonlum. 
(NH,)CNS. 

Hinsichtlich der Bezeichnungen s. S. 753. 

Es bildet kleine, prismatische, dem Ammoniumchlorid ahnliche, seM 
leicht Feuchtigkeit anziehende KristaIle; geruchlos und von salzigem, leicht 
kiihlendem Geschmack. Das Salz wird dargestellt durch Eintragen von 
25 Teilen Schwefelkohlenstoff in ein Gemisch aus 100 Teilen starker 
Ammoniakfliissigkeit und 100 Teilen Weingeist. 

4 NH3 + CS2 (NH4)CNS + (NH')2S 
Ammoniak + Schwefelkohlen- = Ammoniumthiozyanat + Ammonium-

stoff monosulfid . 
Man destilliert nach 24 St~nden % der Fliissigkeit ab und dampft den 

Riickstand zur Kl'istallisation ein. 
An wend u ng findet es in der Photographie und in der Farberei und 

Zeugdruckerei. 
N ach weis. Ammoniumthiozyanat gibt mit Eisenoxydsalzlosungen 

gleich dem Kaliumthiozyanat tiefblutrote Farbungen. Mit Natron
lauge erhitzt macht sich ein stechender Geruch nach Ammoniak be
merkbar. 

Schwefelverblndnngen des Ammons. 

Ammonium sulfuratum. Ammonium sulfhYdricum. 
Ammoniumsulfid. Schwefelammon. Ammoniummonosulfid. Ammonlumsulf
hydrate Liquor Ammonii hydrosulfurati. Schwefelammoniumlosung. 
Sulfure d'ammonlum. Sulfhydrate d'ammoniaque. Ammonium sulphide. 

Ammonium hydrosulphate. 
1. (NH4)2S, II. (NH4)HS. 

Das Ammoniummonosulfid bnn durch Zusammenbringen von 1 Raum
teil Schwefelwasserstoffgas und 2 Raumteilen Ammoniakgas bei Anwendung 
von Kiilte erhalten werden. Es bildet dann farblose Kristalle 
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2 N~ + ~S (NH4)2S 
Ammoniak + Schwefelwasserstoff = Ammoniummonosulfid. 

Es zerfallt aber sehr bald in Ammoniak und Ammoniumhydrosulfid. 
So kommt nur das Ammoniumhydrosulfid in Betracht. 
Dieses sehr wichtige und viel gebrauchte Reagens, um Metalle nach

zuweisen, wird hergestellt durch Einleiten von gewaschenem Schwefel
wasserstoffgas in Ammoniakfliissigkeit von 10% bis zur vollen sattigung. 

NH40H + ~S (NH4)HS + ~O 
Ammoniakfliissigkeit+Schwefelwasserstoff=Ammoniumsulfhydrat+Wasser. 

Es bildet frisch eine fast farblose, spater mehr gel be, nach Ammon und 
faulen Eiem stinkende Fliissigkeit, eine Folge der Entstehung von Am
moniumdisulfid und Ammoniumthiosulfat 

4 (NH4)HS + 5 0 (NH4)aSa + (NH4)2~Oa 
Ammoniumsulfhydrat + Sauerstoff = Ammoniumdisulfid + Ammonium-

+ 2 ~O thiosulfat 
+ Wasser. 

Die Losung von Ammoniumsulfhydrat wird unt.er der Bezeichnung 
Sch wefelammoni umlosu ng besonders in der Analyse benutzt. Sie 
mu13 aber in gut geschlossenen, ganz gefiillten GIasern aufbewahrt werden, 
da sie sich durch weitere Aufnahme von Sauerstoff der Luft in Ammonium
sulfat und freien Schwefel zersetzt. 

4 (NH4)HS + 10 0 = 2 (NH4)aS04 + 2 S + 2 H20 
Ammoniumsulfhydrat + Sauerstoff = Ammonium- + Schwefel + Wasser. 

sulfat 
Findet a uch An wen dun g in der Farberei und Druckerei und in der 

Galvanoplastik. 

Sauerstoffsalze des A.mmons. 

Amm6nium earb6nieum. Sal volatile. Ammoniumkarbonat. 
Kohlensaures Ammonium. Fliichtiges Salz. Hirschhornsalz. Geistersalz. 
Fliichtiges englisches Salz. Carbonate d'ammoniaque. Sesquicarbonate 
d'ammoniaque. Alcali volatil concreto Sel volatn d' Angleterre. Ammonium 

carbonate. AmmonU carbonas. 

NH HCO + NH N~CO oder CO/O(NH4) + CO/O(NH4) 
4 3 4 2 "OH "NH2 

Molekulargewicht 157,12. 
Es besteht entweder entsprechend der Formel aus fast gleichen Teilen 

Ammoniumbikarbonat und Ammoniumkarbaminat oder lediglich aus Am
moniumbikarbonat, das auch unter der Bezeichnung A.B.C.-Trieb im 
Handel ist. Beide Handelswaren sind vom D.A.B. zugelassen. Das kar b
aminsaure Ammoni um, das Ammoniumkarbaminat ist an
zusehen als neutrales Ammoniumkarbonat, dem 1 Molekiil Wasser ent
zogen ist. 

NH4NH4COa NH4N~C02 + HaO 
Neutrales Ammoniumkarbonat = Ammoniumkarbaminat + Wasser. 

Hirschhornsalz bildet harte, zuweilen strahlig kristallinische, durch
sichtige Krusten, an der Oberflache gewohnlich leicht mit wei13em Pulver 

54* 
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bedeckt, oder ein weiBes kristallinisches Pulver, von stark ammoniakalischem 
Geruch und laugenhaftem Geschmack; es ist in 5 Teilen kaltem Wasser 
loslich und vollstandig fliichtig. 

Es wird durch Sublimation eines Gemisches von AmmoniumsuHat 
oder seltener Ammoniumchlorid mit Kalziumkarbonat (Kreide) unter Zu
satz von etwas Kohle bereitet; KalziumsuHat bzw. Kalziumchlorid bleibt 
in der Retorte zuriick, wahrend sich das Ammoniumkarbonat des Handels 
und Ammoniak verfliichtigen. Die Dampfe des Ammoniumkarbonats des 
Handels werden verdichtet und die Ammoniakdampfe durch verdiinnte 
Schwefelsaure geleitet. 

2 (NH.t)ZS04 + 2 CaCOa - (NH4HCOa + NH4NHsCOz) 
Ammoniumsulfat + Kalziumlmrbonat = Ammoniumkarbonat des Handels 

+' 2 Caso4 + NHa + HsO 
+ Kalziumsulfat + Ammoniak + Wasser. 

In friiheren Zeiten wurde es durch trockene Destillation von Knochen, 
auch wohl Hirschhorn, gewonnen, daher der Name Hirschhornsalz. Das 
hierbei erhaltene Erzeugnis war aber von so iiblem Geruch nach brenzligem 
Ole, daB es sich nur sehr schwer reinigen lie13. 

Es findet noch hier und da als Ammonium carbonicum pyro
oleosum oder Sal Cornu Cervi als Heilmittel Verwendung. 

Anwendung. Das Hirscbhornsalz wird als Heilmittel seltener an
gewendet als schwei13treibendes Mittel, auch als Riechmittel bei Schnupfen; 
dagegen in bedeutenden Mengen in der Backerei zum Lockermachen des 
Teiges; in der Wollwascherei und zur Verstarkung der Hefe. 

Die Aufbewahrung mull sohr sorgfiiJtig sein, sie geschieht am besten 
in gut schliellenden Steinkruken, fiir die kleineren Mengen in Glashiifen, 
deren Stopsel durch Aufstreichen von Talg noch besser gedichtet werden 
konnen. Diese Vorsicht ist notwendig, da das Ammoniumkarbaminat an 
der Luft sich leicbt in Ammoniak und Kohlendioxyd spaltet und entweicht. 

NH4NH2CO. - 2 NHa + COa 
Ammoniumbrbaminat = Ammoniak + Kohlendioxyd. 

Das Ammoniumbikarbonat, der A. B. C.-Trieb, ist nicht so leicht fliichtig. 
Das Pulvern darf nicht in metallenen, namentlich nicht messingenen, sondern 
nur in Steinmorsern geschehen, da andernfalls Spuren von Kupfer hinein
gelangen. 

N Bch weis. Hirschhornsalz, mit Simen iibergossen, braust auf. Er
hitzt, verfliichtigt es sich. 

Priifung. 1. Werden 0,5 g Ammoniumkarbonat mit 5 com Natrium
hypophosphitlosung eine Viertelstunde lang im siedenden Wasserbad erhitzt, 
so darf sich keine dunklere Farbung zeigen (Arsen). 

2. Versetzt man die wasserige Losung (1 + 19) mit 3 Tropfen Silber
nitratlosung (1 + 19) und iibersattigt sie mit Salpetersaure, so darf sie 
nicht gebraunt werden (Thioschwefelsaure), 

3. auch nicht innerhalb 2 Minuten mehr aJs weiJ3lich schillemd ge
triibt werden (Salzsaure). 

4. Die mit Essigsaure schwach angesauerte wiisserige Losung (1 + 19) 
darf weder durch 3 TropfenNatriumsulfidlosung (Schwermetalle), noch 

5. auf Zusatz von Bariumchloridlosung (Ammoniumsulfat), noch 
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6. durch Ammoniumoxalatlosung (K a I z i u m sa I z e) verandert werden. 
7. Die mit Salzsiure iibersittigte Losung darf auf Zusatz von Eisen

chloridlosung nicht gerotet werden, sonet sind Sulfozyanverbindungen 
vorhanden. 

8. 2 g des Saizes, mit iiberschiissiger Salpetersiiure auf dem Wasserbad 
eingedampft, miissen einen wei.Ben Riickstand geben (empyreuma
tische Stoff e), der bei gro.l3erer Warme fliichtig ist. 

9. Endlich, namentlich bei Pulver, auf die Beimengung fester, 
nicht fliichtiger BestandteiIe: eine nicht zu kleine Probe darf, 
auf dem Piatinblech erhitzt, keinen Riickstand hinterlassen. 

(t) Amm6nium dichr6micum, falschlich auch bicbr6micum. 
Ammoniumdlchromat. Dichromsaores Ammonium. Doppeltchromsaures 

Ammonium. Bichromate d'ammonlaque. Ammonium bichromate. 

(NH4)2CrIl07· 

Geibrote, in Wasser Iosliche Kristalle, die beim Erhitzen unter Er
gliihen in griinas Chromoxyd, Wasser und StickstoH zerfallen. Das Chrom
oxyd bIeibt als Iockere, griine Masse zuriick. 1m iibrigen von denselben 
Eigenschaften wie Kaliumchromat (s. dieses). 

Man gewinnt as durch Vereinigung von Ammoniakfiiissigkeit mit 
Chromsaureanhydrid. 

Anwendung gleichwie Kaliumdichromat, jedoch zieht man as in 
der Photographie diasem vor, da die Lichtempfindlichkeit gro13er ist. 

N aoh weis. Schon beim Erhitzen zu erkennen. 

Amm6nium. nftricum. 
Ammoniumnltrat. Salpetersaores Ammonium. Ammonsalpeter. 

Azotate ou nitrate d'ammonlaque. Ammonll nltru. Ammonium nitrate. 

NHtNOa• 

Farbiose, Ieicht Feuchtigkeit anziehende, rhombische Prismen, die unter 
gro13er Wirmea ufnahme in 0,5 Teilen Wasser und Weingeist leicht loslich sind. 
Vorsichtig erhitzt, schmiIzt es bei 160°, bei weiterer Erhitzung zerfallt es 
in Stickoxydul NIO und Wasser. Geschmolzen, wirkt as als starkes Oxy
dationsmittel. 

Man gewinnt es durch Neutralisation von Salpetersaure mit Ammo
niakfliissigkeit oder Ammoniumka.rbonat und Eindampfen zur Kristalli
sation. 

Anwendung. In kleinen Gaben als schwei13treibendes und harn
treibendes Mittel, gro13ere Gaben wirken giftig. Ferner als Diingemittel, 
zu Kii.ltemischungen, zur Darstellung von Lachgas (Stickoxydul) und 
von Sprengkorpern, z. B. das Roburits, das aus Ammoniumnitrat, 
Chlornitrobenzol und Dinitrobenzol besteht. AuJ3erdem in der Galvano
plastik. 

N aoh weis. Die wasserige Losung entwickelt beim Erhitzen mit 
Natronlauge Ammoniak. Beim Vermischen mit Schwefelsaure und iiber
schiissiger Ferrosulfatlosung fii.rbt sich die Losung braunschwarz. 
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(t) Amm6nium oxalicum. AmmoniumoxalaL Neutrales 
Ammonlumoxalat. DiammoniumoxalaL Oxalsaures Ammonium. 

Oxalate d'ammonlaque. Oxalate of ammonia. Ammonium oxalate. 
COO(NH4) 

(NH4)2C204 + ~O oder I • ~O. 
COO(NH() 

Farblose, glanzende, saulenformige Kristalle, die in etwa 23 Teilen 
Wasser IOslich sind. 

Man gewinnt es durch Neutraiisation von Oxalsaure mit Ammoniak. 
An wen dung. Es dient als Reagens auf Kalziumsalze. Ferner in 

der Farberei und Druckerei und in der Galvanoplastik. 
N ach weis. Die wasserige Losung entwickelt beim Erhitzen mit Natron

lauge Ammoniak. Mit Kalziumazetat versetzt, erhalt man einen weiI3en 
Niederschlag von Kalziumoxalat, der in Essigsaure unloslich, dagegen in 
Salzsaure und Salpetersaure IOslich ist. 

Amm6nium phosph6ricum. 
Ammonlumphosphat. Diammoniumphosphat. Zwelbaslseh.phosphorsaures 
Ammonium. Zwelbasiseh.Ammoniumphosphat. Ammoniummonophosphat. 

Einfaehsaures Ammoniumphosphat. 
Phosphate d'ammoniaque (bibasique). Ammonium phosphate (bibaeie). 

(NH4)2HP04' 
Farblose, groI3e Kristalle oder weiI3es, kristallinisches Pulver, loslich 

in 4 Teilen kaltem und 0,5 Teilen siedendem Wasser. Mit der Zeit zersetzt 
es sich teilweise, Ammoniak entweicht, und einbasisch-phosphorsaures Am
monium, Monoammoniumphosphat, Ammoniumbiphosphat (NH4)HaP04, das 
stark sauer reagiert, bleibt zuruck, wahrend das zweibasisch-phosphorsaure 
Ammonium neutral oder schwach sauer reagiert. 

Man gewinnt es durch Eindampfen von Phosphorsaure, die mit Am
moniakfliissigkeit schwach alkalisch gemacht ist. Wahrend des Eindampfens 
muI3 die Flussigkeit durch of teres Hinzufugen von Ammoniakflussigkeit 
alkalisch erhalten werden. 

HaP04 + 2 NH40H - (NH4)2HP04 + 2 H20 
Phosphorsii.ure + Ammoniakflussigkeit = Diammoniumphosphat + Wasser. 

A n we nd u ng. In kleinen Mengen gegen GliederreiI3en, Rheumatismus, 
und Gicht. Technisch als Flammenschutzmittel zum Tranken von Geweben 
und Lichtdochten, ferner als Dungmittel und in der Farberei und Druckerei. 

Auf b e wah run g. In gut schlieI3enden GefaI3en. 
N ach weis. Die Losung mit Natronlauge erhitzt, entwickelt Ammoniak. 

Erwarmt man die Losung mit Silbernitrat, so erhii.lt man einen gelben 
Niederschlag, der in Ammoniakflussigkeit oder Salpetersaure IOslich ist. 

Amm6nium sulfliricum. Ammoniumsullat. Sehwelelsaures Ammon. 
Sulfate d'ammonlaque. Ammonii sullas. Ammonium sulphate. 

(NH4)2S04' 
Feine, weiI3e, seltener saulenformige Kristalle, luftbestandig. von 

scharf salzigem Geschmack, IOslich in 1 Teil heiI3em, P/2 Teilen kaltem 
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Wasser; bei 1400 sehmelzen sie und zersetzen sieh bei 280 0 in Ammoniak, 
StiekstoH und Wasser, wahrend Ammoniumsulfit sublimiert. 1m Handel 
kommt aueh unreines sehwefelsaures Ammonium vor, aus dem das reine 
dureh Umkristallisieren gewonnen wird. Das Salz wird in groBen Massen 
aus den Gaswassern dureh Neutralisation mit Sehwefelsaure gewonnen; es 
dient entweder zur Herstellung anderer Ammoniumsalze oder wegen seines 
hohen Stiekstoffgehaltes als Zusatz zu Dungmitteln. 

Das rohe Salz £iir Dungzweeke gewinnt man aueh, indem man synthetiseh 
oder aus Kalziumzyanamid, dem Kalkstiekstoff, hergestelltes Ammoniak in 
Sehwefelsaure leitet. Oder aueh, wie es jetzt meist gesehieht, man leitet 
in Wasser, dem sehr fein gemahlenes Kalziumsulfat, Gips untergemengt ist, 
synthetiseh hergestelltes Ammoniakgas und Kohlendioxyd ein, filtriert die 
entstandene Ammolliumsulfat16sung von dem amgefiillten Kalziumkarbonat 
ab und dampft bis zur Kristallisation ein. 

Oder man stellt aus synthetiseh gewonnenem Ammoniak und schwef
liger Saure Ammoniumbisulfat her und erhitzt dieses bei Vorhandensein 
von Kontaktstoffen. Es bildet sieh Ammoniumsulfat und Sehwefel 
fallt aus. 

N aeh weis. Die Lasung, mit Natronlauge erhitzt, entwiekelt Ammoniak. 
Auf Zusatz von Bariurnnitrat16sung zeigt sieh ein in verdiinnten Sauren 
un16slieher Niedersehlag. 

Ammonium persu!furicum. Ammonium hypersu!furicum. 
Ammoniumpersulfat. Ammoniumhypersulfat. Uberschwefelsaures 

Ammonium. Perschwefelsaures Ammonium. Persulfate d'ammoniaque. 
Ammonium persulphate. 

(NH4)2S20S' 

Da die Dber- oder Persehwefelsaure, H2S20 S • keine sa uren Salze bildet, 
gibt man ihr aueh die Formel HS04 und demnaeh dem Ammoniumpersulfat 
aueh NH4S04. 

Kleine, farblose Kristalle, die unter Zisehen in 2 Teilen Wasser 
laslieh sind. 1m troeknen Zustande bestandig, zersetzen sie sieh feueht 
leieht unter Abgabe von Sauerstoff. 

Man gewinnt es dureh Elektrolyse einer gesattigten Ammonium
sulfatlOsung: 

2 (NH4)2S04 (NH4)2S20S + 2 NH3 + 2 H 
Ammoniumsulfat = Ammoniumpersulfat + Ammoniak + Wasserstoff. 

Anwendung. Hauptsaehlieh in der Photographie, urn Negative 
abzusehwaehen, seltener als Mund- und Gurgelwasser. Ferner aueh in der 
Zinkatzung, als Oxydationsmittel fiir Kupfer, dann als Erhaltungsmittel, 
Konservierungsmittel, und Desinfektionsmittel; in der Farberei und 
Druekerei, und urn dureh Pyrogallol entstandene Fleeke zu entfernen. 

N aeh weis. Aus einer ManganosulfatlOsung sehlagt es Mangansuper
oxydhydrat nieder. Aus einer Jodkalium16sung seheidet Ammoniumper
sulfat Jod ab, aus einer starken KaliumkarbonatlOsung Kaliumpersulfat als 
kleine Kristalle. 
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Gruppe der Erdalkalimetalle. 
Hierzu sind zu zahlen Kalzium, Barium, Strontium und Radium. 
Zweiwertige, stark elektropositive Elemente, die an feuchter Luft 

bald in Hydroxydverbindung iibergehen. WaBBer wird durch sie schon 
bei gewohnlichem Wii.rmegrade zersetzt. Ihre Metalloxyde nennt man 
alkalische Erden; die Hydroxyde kaustische alkalische Erden. 

Calcium. Kalzlum. 
Co. 40,07. Zweiwertig. 

Kalzi um, den Alkalimetallen ahnlich, ist als Element ohne groBe Be
deutung. Man gewinnt es durch Elektrolyse, durch Sch melzfl uBele ktro
lyse, von geschmolzenem Kalziumchlorid oder unter Zusatz von FluBspat, 
Kalziumfluorid, es scheidet sich an der Kathode aus. Es ist ein silberweiJ3es, 
glanzendes Metall, schwerer als Wasser (1,54). In seinen Verbindungen ist 
es auBerordentlich verbreitet, besonders als Karbonat CaCOa im Kalkstein, 
Marmor, Kreide, Kalkspat undals SulfatCaS04 im Gips, Alabaster, 
wasserfrei im Anhydrit. Ferner als Kalziumfluorid, Fluorkalzium, 
FluJ3spat CaF2 und Chlorkalzium. Beim Gliihen des Karbonats entweicht 
CO2 und zuriick bleibt Kalziumoxyd (s. Oalcium ozydatum), das sich unter 
Erhitzen mit Wasser zu Kalziumhydroxyd Ca(OH)ll verbindet und mit mehr 
WaBBer Kalkbrei, Kalkmilch und schlieJ3lich Kalkwasser (s. Aqua 
Oalcariae)gibt. Wasser, worin saures kohlensauresKalzi um,Kalzium
bikarbonat, aufgelost ist, heil3t hartes Wasser. Es kann entkalkt 
werden durch Stehenlassen oder Erhitzen, wobei CO2 entweicht und neutrales 
Kalziumkarbonat sich ausscheidet, oder durch Zusatz von Natriumkarbonat: 

Ca(HCOa)ll + N~COa CaCOa + (NaHCOa)2 
Kalziumbikarbonat + Natriumkarbonat = Kalziumkarbonat + Natrium

bikarbonat. 
Nachweis: In Kalziumsalzlosungen entsteht durch Ammoniumoxalat 

ein pulvriger Niederschlag, Ieicht Ioslich in Salz- und Salpetersaure, un
loslich in Essig- und Oxalsaure. Die nichtleuchtende Flamme wird dumh 
Kalziumsalze gelbrot und erscheint durch ein Kobaltglas griinlich. 

Verblndungen des KaIzlulD8 mit Sl&uerstoff. 

calcium oxydatum. Calcma o.sta. Calx usta. 
Kalzlnmoxyd. Kalk. Gebrannter Kalk, auch .ltzkalk. 
Chaux commnne on vlve. Oxyde de calcium. Calx. 

CaO. Mole1m1argewicht 56,07. 
Der gebrannte Kalk wird durch Gliihen, Brennen von Kalkspat 

oder Kalkstein in eigenen Of en , Kalkofen, hergestellt, die entweder ein 
bestandiges Arbeiten ermoglichen oder jedesmal frisch gefiillt werden 
miiBSen (Abb. 559, 560); auch Muschelschalen werden vielfach zum Kalk
brennen benutzt und geben einen fiir manche Zwecke sehr gesuchten ge
branntenKalk ab, den Mus c he I k a 1 k. Durch das Brennen wird die Kohlen
saure des Kalkspats oder Kalksteins ausgetrieben, und Kalziumoxyd bleibt 
zuriick, verunreinigt durch die Beimengungen des Rohstoffs, namentlich 
Magnesia, Tonerde, Eisenoxyd und Kieselsaure. 
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CaCOa - CaO + CO2 
Kalziumkarbonat = Kalziumoxyd + Kohlendioxyd. 

Das entweichende Kohlendioxyd wird in Rohren aufgefangen, um weiter 
verwertet zu werden. Um das Kohlendioxyd schneller zu entfernen, sind 
die Rohren mit einer Saugvorrichtung in Verbindung. Eine 5% tiberstei
gende Beimengung von Kieselsaure macht Kalkstein zum Brennen unbrauch
bar, weil er dadurch zusammensintert. Wird frisch gebrannter Kalk mit 
Wasser besprengt oder mit etwas Wasser angemengt, so erhitzt er sich 
nach einigen Minuten unter chemischer Aufnahme des Wassers ganz be
deutend und zerfallt in ein feines, weiBes Pulver, Kalziumoxydhydrat 
Ca(0H)2' bzw. er wird zu Kalkbrei. 

CaO + ~O = Ca(OH)2' 
Kalziumoxyd + Wasser = Kalziumoxydhydrat. 

Mit mehr Wasser angemengt, bildet dies die sog. Kalkmilch, Lait de 
chaux, Milk of lime. DasKalziumoxydhydrat istin Wasseretwasloslich, 

Abb.659. 
Kalkofen. 

Abb. 660. 
Kalkofen fUr ununterbrochenen Betrieb. 

eine solche Losung ist als Kalkwasser, Aq ua Calcariae, Ea u de cha ux, 
Lime-water vom Deutschen Arzneibuche vorgeschrieben. Wird Kalkbrei 
mit Sand gemischt, erhalt man Mortel, der zum Mauern dient. Dieser 
Mortel erhartet durch Aufnahme von Kohlendioxyd, er wird zu Kalzium
karbonat. Verwendet man zum Brennen einen an Kieselsaure und Ton 
(Aluminiumsilikat) reichen Rohstoff, brennt bis zum Zusammensintern und 
pulvert solchen gebrannten Kalk, so erhii.lt man Zement oder hydrau
lischen Mortel und zwar je nach der Zusammensetzung Portland· 
zemen t, Romanzemen t, Puzzuolanzemen t und Hochofen
s chi a c ken z e men t . Zement hat die Eigenschaft, mit Wasser zu 
einer steinharten Masse, Kalziumsilikat, zu erstarren, die desto fester 
wird, je langer sie mit Wasser zusammengebracht wird. 

Ein besonders weiBer, namentlich sandfreier, gebrannter Kalk kommt 
unter dem Namen Wiener Kalk, Calcaria viennensis, in den Handel. 
Er dient, entweder mit 01 oder Sprit fein.gerieben, als Schleif- oder Putz
mittel fUr Metallwaren. Wiener Kalk kann tiberall dort hergestellt werden, 
wo ein sandfreier und weiBer Kalkstein zu Gebote steht. Auch das unter 
dem Namen Diamantine in den Handel kommende Putzpulver ist grauer 
und gepulverter gebrannter Kalk. 



858 Chemika.li.en anorganischen Ursprungs. 

Ein chemisch reines Kalziumoxyd, wie es vom D.A.B. vorgeschrieben 
ist, stellt man aus Marmor her, Oalcaria usta e Marmore. 

Gebrannter Kalk zieht mit Begierde Feuchtigkeit und Kohlendioxyd 
aus der Luft an, ist daher in fest geschlossenen Gefa13en aufzubewahren. 
In der Knallgasflamme erstrahlt Kalziumoxyd mit stark wei13em Licht 
(Drummonds Kalklicht). 

A n we nd u ng findet der gewohnliche gebrannte Kalk hauptsachlich zu 
Bauzwecken als Mortel, ferner auch vielfach in chemisch-technischen Be
trieben und als vortreffliches Desinfektionsmittel. Zur Darstellung q.es 
Aqua Calcariae; die feineren Sorten zu Putzzwecken. 

Aq ua Oalcariae s. Oalcis. Kalkwasser. 1 Teil gebrannter Kalk 
wird mit 4 Teilen Wasser gelOscht und unter Umruhren in einem gut ge
schlossenen Gefa13e mit 50 Teilen Wasser gemischt. Nach einigen Stunden 
gie13t man die Flussigkeit fort und vermischt den Bodensatz mit weiteren 
50 Teilen Wasser. Zum Gebrauch wird filtriert; das erhaltene Kalkwasser 
ist klar, farblos und infolge starker elektrolytischer Dissoziation in Hydroxyl
ionen und Kalziumionen von stark alkalischer Reaktion. Oa(OH)g = Oa" 
+ 2 OH'. In dem Kalkwasser sind geringe Mengen, etwa 0,15-0,17%, 
KalziumhydroxYd gelOst. 

Beim Filtrieren ist der Luftzutritt moglichst zu vermeiden, da sich 
sonst durch die Kohlensaure der Luft Kalziumkarbonat ausscheidet. 

Oa(OH)2 + 002 OaOOa + ~O 
Kalziumhydroxyd + Kohlendioxyd = Kalziumkarbonat + Wasser. 

Beim Loschen des Kalkes ist zu beachten, dal3 dies mit grol3er Warme
entwicklung verbunden ist, so dal3 entzundliche Gegenstande wie Holz
teile leicht zur Entflammung kommen konnen. Auch mul3 man sich 
davor hiiten von dem Kalk etwas ins Auge zu bekommen, niemals darf 
in solchem Fane nur Wasser angewendet werden, sondern man mul3 sofort 
etwas ZuckerlOsung ins Auge traufeln. 

N ach weis. Kalkwasser gibt naeh Zusatz von NatriumazetatlOsung 
mit Ammoniumoxalatlosung einen weil3en Niederschlag. 

Prufung: Zum Neutralisieren von 100 cem Kalkwasser sollen nicht 
weniger als 4 und nicht mehr als 4,5 ccm Normal-Salzsaure erforderlich aein. 
Hierbei fugt man Phenolphthaleinlosung (1 + 99 verdiinnter Weingeist) 
als Indikator hinzu. 1 cem Normalsalzsaure entspricht 0,037045 Kalzium
hydroxyd. 

Haloldverblndungen des Kalzlums. 

Calcium chloratum crystal~satum. Kristallisiertes Kalziumchlorid. 
Chlorkalzium. Chlorure de chaux cristallise. Calcium chloride. 

OaO~ +6~0. 

Grol3e, feuchte, saulenformige Kristalle, vollstandig wasserklar, an 
der L~t bald zerfliel3end; geruchlos, von bitterem, salzigem Geschmack; 
leicht loslich in Wasser undin Weingeist; die Losung ist neutral; sie enthalt 
die lonen Oa" und 01'01'. Wahrend das wasserfreie, geschmolzene Salz beim 
Auflosen Warme freigibt, entsteht beim Auflosen des kristallisierten Chlor
kalziums eine bedeutende Kalte. Eine Mischung aus gleichen Teilen Schnee 
und Kalziumchlorid erzeugt eine Kalte von - 49°. Kalziumchlorid erhalt 
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man bei vielen chemischen Vorgangen als Nebenerzeugnis, z. B. bei der 
Darstellung der Ammoniaksoda. Man reinigt diese Ruckstande, dampft 
sie bis zur Sirupdicke ein und laBt kristallisieren. Dampft man die reine 
Kalziumchloridlosung in Porzellan- oder Silberschalen so weit ein, daB man 
ein krumliges Pulver erzielt, so bildet dies Calci um chloratum siccum, 
Chlorure de chaux anhydre, Calcium chloride anhydrous, ein 
auBerst leicht Feuchtigkeit anziehendes Praparat, das sich in Wasser unter 
Warmeentwicklung lOst. 

Anwendung. Ais Heilmittel gegen Heufieber. Zur Darstellung 
anderer Kalziumsalze, namentlich in der Mineralwasserbereitung zur Er
zeugung der Kalziumkarbonate in den Mineralwassern; ferner zu Kalte
mischungen, zu feuersicheren Anstrichen. AuBerdem als Mittel gegen Frost
leiden; man nimmt von einer 20 prozentigen Losung dreimal taglich einen 
TeelOffel vall. Schlie.l3lich auch ala Nahrmittel fUr Mensch und Tier. 

Wird KalziumchloridlOsung, wie sie bei zahllosen chemischen Vorgangen 
als Nebenerzeugnis abfallt, bis zur Trockne eingedampft und dann in eisernen 
Schalen noch weiter erhitzt, so schmilzt der Salzriickstand. Man gieBt nun 
die geschmolzene Masse aus, zerschlagt die Stiicke und fiillt sie noch warm 
in gutschlieBende GlasgefiiBe. Das auf diese Weise entstandene Calcium 
chloratum fusum, Chlorure de chaux liquide bildet mehr oder 
minder weiBe, kristallinische Stiicke, die mit groBer Begierde Feuchtigkeit 
aua der Luft aufsaugen. Es dient daher zum Entwassern und Austrocknen 
chemischer Praparate, auch um das Beschlagen der Schaufenster zu ver
hindern. Geschmolzenes, dem Licht auagesetztes Kalziumchlorid leuchtet 
von selbst, phosphoresziert im Dunkeln. 

N ach weis. Die wasserige Losung von Kalziumchlorid gibt, mit 
Ammoniumoxalat versetzt, auch bei groBer Verdunnung einen weiJ3en, 
in Essigsaure unloslichen Niederschlag. Ferner, mit Silbernitrat versetzt, 
einen weiBen, kiisigen, in uberschiissigem Ammoniak lOslichen Niederschlag. 

Das Kalziumchlorid darf nicht mit dem Kalzi umchlorat, chlor
saurem Kalzium, Calcium chloricum Oa(CI03)2 + H20, verwechselt 
werden. Es sind weiBe, sehr leicht Feuchtigkeit anziehende Kristalle'oder 
kristallinisches Pulver, die durch Sattigen von Kalziumkarbonat mit Chlor
saure erhalten werden. 

An wend ung. Hauptsachlich in der Feuerwerkerei. Bei der Ver
wendung miissen dieselben VorsichtsmaBregeln beachtet werden wie beim 
Kaliumchlorat (s. dieses). 

N ach weis. Die wasserige Losung, mit Salzsaure erwarmt, farbt sich 
griingelb und entwickelt Chlor. Mit Ammoniumoxalatlosung versetzt, er
halt man einen weiBen, in Essigsaure unloslichen Niederschlag. 

t Calcium jodatum. 
Kalziumjodid. Jodkalzium. Jodwasserstoffsaures Kalzium. 

Iodure de calcium. Calcium iodide. Calcii iodidum. 

CaJ2 • 

WeiBgelbliches, in Wasser und Weingeist lOsliches, lichtempfindliches 
Pulver. Man gewinnt es durch Neutralisation von Jodwasserstoffsaure 
mit Kalziumkarbonat. 

An wen dun g. In der Photogra phie. 
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Auf be wah run g. In gut schlie.l3enden Gefa.l3en vor Licht geschiitzt. 
Nachweis. Die wasserige Li:isung gibt mit Ammoniumoxalatli:isung 

einen Niederschlag von Kalziumoxalat, der in Essigsaure unloslich ist. 
Fiigt man der Losung etwas Chlorwasser oder einige Tropfen Salzsaure 
und ChloraminlOsung und Chloroform zu, so farbts ich das Chloroform violett. 

Unter der Bezeichnung Jodfortan ist eine Verbindung des Kalzium
jodids mit 6 Molekiilen Harnstoff im Handel, CaJ2(CO(NH2)2)6' 

Farblose, durchsichtige Kristalle, in Wasser und Weingeist leicht los
lich, luft- und lichtbestandig. 

Anwendung. Als Jodverbindung bei Aderverkalkung. 
Nachweis. Die wasserige Losung mit Ammoniumoxalatlosung ver

mischt, fallt einen weiIlen Niederschlag von Kalziumoxalat, der in Essig
saure unli:islich ist. Die wasserige Losung mit etwas Schwefelsaure erwarmt 
farbt sich sofort blau. 

Calcium bromatum. Kalzlumbromid. Bromkalzium. Bromwasserstofl· 
saures Kalzium. Bromure de calcium. Calcium bromide. CalcD bromidum. 

CaBr2 • 

Kornige, kristallinische Massen, die stark Feuchtigkeit anziehen und 
leicht zerflieIlen. In Wasser und Weingeist sehr leicht loslich. 

Man gewinnt es durch Neutralisation von Bromwasserstoffsiiure mit 
Kalziumkarbonat und Eindampfen der Li:isung. 

An wend ung. In der Photographie bei der Herstellung der Trocken
platten und lichtempfindlichen Papiere. 

Aufbewahrung. In gut schlie.l3enden GefiiIlen. 
N ach weis. Die wiisserige Losung gibt mit Ammoniumoxalat einen 

Niederschlag von Kalziumoxalat, der in Essigsaure unloslich ist. Fiigt 
man der Li:isung etwas Chlorwasser oder einige Tropfen Salzsaure und 
ChloraminlOsung und Chloroform zu, so farbt sich das Chloroform rotgelb. 

Calcium fiuoratum. Calcium hydrofiu6ricum. Spathum fiu6ricum. 
Kalzlumfiuorid. FluJJspat. Fluorlt. Fluorkalzium. FlUOlWasserstoflsaures 

Kalzium. Spath Fusible. Fluorure de calcium. Flour spar. 
CaF2 • 

KaIziumfluorid kommt in der Natur teils derb, teils in durchsichtigen. 
wiirfeHormigen, entweder glasklaren oder blau, auch griin gefiirbten Kri
stallen vor. GeringeMengen finden mch im Schmelz der Ziihne und Knochen. In 
Wasser und verdiinnten Siiuren ist KaIziumfluorid so gut wie unloslich. 
N ach gelindem Erwarmen leuchtet es von selbst, phosphoresziert es im 
Dunkeln. England, Norwegen, der Harz und das Erzgebirge liefern haupt
sachlich Fluorkalzium. Doch gewinnt man es auch kiinstlich durch Er
warmen eines Gemisches von Kalziumchlorid- und Ammoniumfluoridlosung 
mit verdiinnter Salzsiiure. Gemahlen, stellt KaIziumfluorid ein feines wei.l3es 
oder gelblichgraues Pulver dar. 

Anwendung. Dient zum Xtzen des Glases bzw. zur Darstellung 
der Fluorwasserstoffsaure (s. d.); inder Hiittenkunde, der Met all urgie, als 
Zusatz beim Schmelzen der Erze, um leichtfliissige Schlacken zu erzielen, 
daher sein Name FI uIls pa t. Ferner in der Schmelzbereitung, Emaille. 

Nachweis. Mit Schwefelsiiure erhitzt, wird Fluorwasserstoff frei. 
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KohlenstoR'Yerblndungen des Kalzluml!l. 

Calcium carbur6tum. Kalziumkarbid. Carbure de, eale1um. 

CaCII • 

Unter dem Namen Karbide versteht man Verbindungen der Metalle 
mit Kohlenstoff. Von diesen Verbindungen hat das Kalziumkarbid eine 
groBe Wichtigkeit erlangt, well es den Ausgangsstoff fiir die Darstellung des 
Azetylengases, auch des Kalziumzyanamids oder Kalkstickstoffs, des AethyI
alkohols und der EBBigsii.ure biidet. 

Kalziumkarbid ist eine graue, metallisch glii.nzende, stark wasser
anziehende, nach Knoblauch riechende Masse, die, mit Wasser zusammen
gebracht, sofort in Azetylen C2~ und Kaiziumoxydhydrat zerfii.llt. 

CaC2 + 2 ~O = Ca(OH)z + <;~ 
Kalziwnkarbid + Wasser = Kalziumoxydhydrat + Azetylen. 

1 kg technisch reines Kalziumkarbid liefert 300 I, 1 kg chemisch reines 
349 I Azetylengas. 

Die Darstellung des Kalziumkarbids geschieht in der Weise, daB man ein 
Gemisch von gebranntem Kalk und KOhle, und zwar Holzkohle, Kok, Stein
kohlengrus oder auch Sagespane in eigens eingerichtete elektrische Gliih
of en bringt und durch sehr starken elektrischen Strom einer Erhitzung von 
iiber 20000 aUBBetzt. Die Masse schmiIzt hierbei unter Bildung von Kal
ziumkarbid. 

Cao + 3 C = CaCI + CO 
Kalziumoxyd + Kohle = Kalziumkarbid + Kohlenmonoxyd. 

Da die Erzeugung so starker elektrischer Stromung einen sehr groBen 
Kraftaufwand bedingt, hat man die Fabriken von Kalziumkarbid dort 
angeIegt, wo riesige Wasserkrii.fte vorhanden sind, z. B. am Rheinfall bei 
Schaffhausen, am Niagarafall usw. Hierdurch ist es ermoglicht, daB der 
Preis des Karbids allmli.hlich herabgegangen iat. 

Bringt man Kalziumkarbid mit Wasser zusammen, so entwickeit sich 
daa Azetylengas derart stiirmisch, daB bei nicht geniigender Vorsicht 
Explosionen entstehen konnen; es ist daher Regel, daB man allmahlich 
Karbid in kIeinen Mengen in groBere Mengen von Wasser einbringt, nie
mals umgekehrt. 

Das Azetylen 
CsRs oder C-H 

III 
C-H 

ist gasformig, sehr giftig und diejenige Kohlenwasserstoffverbindung, welche 
den hOchsten Prozentsatz an Kohlenstoff enthii.It. .Es verbrennt bei ge
wohnlichem Luftzutritt mit Ieuchtender, aber stark ru.l3ender Flamme; 
erhOht man aber den Zuflu.13 der Luft, so hort die Ru.I3abscheidung auf, 
und die Flamme wird blendend weiB und fast ebenso Ieuchtend wie elek
trisches Bogenlicht. Gemische von Azetylengas und Luft, schon 3% Aze
tylengas geniigen dazu, sind ungemein Ieicht explosiv. Der Geruch des 
aus Kaiziumkarbid gewonnenen Azetylengases ist ii.u.I3erst unangenehm 
und wird meist dadurch noch verschlimmert, daB sich Spuren von Phosphor
und Schwefelwasserstoff in dem Gase befinden, entstanden durch Verun-
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relmgungen des angewandten Kalks. Um das Gas einigermallen zu rei
nigen, lallt man es durch ein Gemisch von Chlorkalk und Xtzkalk gehen. 

Ein Gemisch von Azetylengas und Sauerstoff - das Azetylenknall
gas -liefert, angezundet, eine Ritze von weit uber 3000 0 und findet Anwen
dung zum Schneiden und Bohren dicker Eisen- und Stahlplatten, sowie 
zum Schweillen. 

Dissousgas, wie es ffir Kraftfahrzeuge benutzt wird, ist ein Gemisch 
von 1 Raumteil Azeton und 100 Raumteilen Azetylen, es solI weniger ge
fahrlich sein. 

Das Kalziumkarbid hat seit Einfuhrung der Azetylenlampen auch ffir 
den Drogisten eine Bedeutung erlangt. Aullerdem wird es als Reinigungs
mittel fur Ole angewendet, um sie von Wasser und Schleimteilen zu befreien 
und auch zur Vertreibung von Maulwiirfen, indem man Stucke von Kal
ziumkarbid in die Gange legt. Der Handel damit erfordert aber grolle 
Vorsicht, und die Lagerung von Kalziumkarbid ist meist durch strenge 
polizeiliche Vorschriften geregelt. 

Zu beachten ist ferner, da.f3 der Staub von Kalziumkarbid in gefiihrlicher 
Weise auf die Schleimhaute einwirkt, dadurch bedingt, dall er durch die 
den Schleimhauten anhaftende Feuchtigkeit sofort zersetzt wird und Kal
ziumoxydhydrat entsteht. 

Wird uber durch elektrischen Strom gliihend gemachtes, fein gemahlenes 
Kalziumkarbid bei etwa 10000 trockner Stickstoff bzw. moglichst sauerstoff
frei gemachte Luft geleitet, so entsteht Kalziumzyanamid oder Kalk
stickstoff, auch Stickstoffkalk genannt, der sich in Wasser zersetzt 
und allmahlich in K a 1 z i u m nit rat ubergeht. 

CaCs + 2N - CaCN2 + C 
Kalziumkarbid + Sticksto££ = Kalziumzyanamid + Kohle. 

Aullerdem hat das Kalziumkarbid eine gro.f3e Bedeutung auch dadurch er
halten, dall man aus ihm Wasserstoff herstellt. Ferner aus dem Kalzium
zyanamid das Zyankalium bzw. Zyannatrium und Ammoniak. 

Schwefelverbindnngen des lialzjnms. 

Calcium suHuratum. Calcium monosuHuratUID. Calcaria 
suHurata. Kalzlumsulfid. KalziummoDosullid. Schwelelkalzlum. 

Kalkschwefelleber. SuHure de calcium. 

CaS. 

Weillgraues oder wei.f3gelbes Pulver, das in trockener Luft geruchlos 
ist, in feuchter dagegen alsbald den Geruch nach Schwefelwasserstoff aus
sto.f3t. Von Wasser bedarf es 500 Teile zu seiner Losung; mit Sauren uber
gossen, entwickelt es reichlich Schwefelwasserstoff. Setzt man Kalzium
sulfid CaS dem Sonnenlicht aus, so leuchtet es von selbst, phosphores
ziert im Dunkeln mit grunlichem bis violettem Lichte. 

Dargestellt wird es durch Gliihen eines Gemenges von gefiilltem Kal
ziumsulfat mit Kienru.f3, in mit Deckel versehenem Tiegel. 

CaS04 + 4C = CaS + 4CO 
Kalziumsulfat + Kohle = Kalziumsulfid + Kohlenmonoxyd. 
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Anwendung findet es innerlich in kleinen Gaben (0,1 g) als Mittel 
gegen Grippe und Scharlach, auBerlich gegen Hautkrankheiten; es bildet 
einen Bestandteil der kiinstlichen Aachener Baderseife. Ferner als Haar
entfernungsmittel, als Depilatorium; in der Kunsttopferei, der Keramik, 
Papierbereitung und zu leuchtenden Farben. 

SanerstoffsaJze des Kalzinms. 

Calcium aceticum. Kalzlumazetat. Essigsaurer Kalk. 
Holzesslgsaurer Kalk. Acetate de chaux. Calcium acetate. 

CHaCOO" 
Ca(C2Ha0 2)2 + ~O oder CHaCOO/Ca + ~O. 

Das rohe Kalziumazetat wird durch Neutralisation des Holzessigs mit 
Xtzkalk gewonnen und als Holzkalk oder WeiBkalk in der Fiirberei 
als Beize, zur Herstellung von Essigsaure und Essigessenz und anderer 
essigsaurer Salze gebraucht. 

Das reine Kalziumazetat bildet weiBe, an der Luft verwitternde, in 
Wasser leicht, in Weingeist nur schwierig losliche Kristalle, die durch Neu
tralisation von verdiinnter reiner Essigsaure mit Kalziumkarbonat erhalten 
werden. 

Nachweis. Die Losung, mit etwas Eisenchloridlosung versetzt, farbt 
sich tiefrot. Mit Ammoniumoxalat vermischt, erhalt man einen wei.6en 
Niederschlag. 

Calcium carb6nicum praecipitatum. Calcaria carb6nica pura. 
Kalziumkarbonat. Gelsllter kohlensaurer Kalk. Kohlensaures Kalzlum. 
Carbonate de chaux precipite. Craie preparee. Calcii carbonas praecipltatus. 

CaCOa. Molekulargewicht 100,07. 

Feines, rein weiBes, ziemlich leichtes Pulver, aus mikroskopisch kleinen 
Kristallen bestehend. Geruch- und geschmacklos, in Wasser so gut wie 
unloslich, schwer loslich in kohlensaurehaltigem Wasser, leicht loslich unter 
Aufbrausen dagegen in Essigsaure, Salzsaure usw. Mit Wasser geschiittelt 
und filtriert, darf das Filtrat hochstens Spuren von Chlor und Natrium
karbonat enthalten. Dargestellt wird das Praparat als Nebenerzeugnis durch 
Ausfallen aus der bei anderen Darstellungen entstandenen Kalzium
chloridlosung durch Natriumkarbonat. 

CaC~ + Na2COa - CaCOa + 2 NaCl 
Kalziumchlorid + Natriumkarbonat = Kalziumkarbonat + Natrium

chlorid. 

Geschieht die Fallung warm, indem man die Losungen kochendheill 
zusammengie.f3t, so sind die Kristal1e grober, und das Pulver ist dann schwerer 
als bei kalter Fallung. 

Anwend ung. Innerlich zuweilen gegen zu starke Saurebildung in 
den Verdauungswerkzeugen; vor aHem zur Bereitung von Zahnpulvern, 
fiir die es den besten Stoff abgibt, da es, ohne den Schmelz zu sehr anzu
greifen, geniigend hart ist, um reinigend zu wirken. Ferner in der Photo
graphie. 
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Mehr oder minder reines Kalziumkarbonat kommt in der Natur in 
unendlich grol3en Massen vor. Erdig als Kreide (s. d.); derb als Kalkstein, 
kristallinisch als Marmor, als Kalkspat, Doppelspat usw. 

N ach weis. Mit Sauren iibergossen, braust Kalziumkarbonat unter 
Freiwerden von Kohlendioxyd auf. Die durch verdiinnte Essigsaure be
wirkte Lasung gibt mit AmmoniumoxalatlOsung einen weil3en Niederschlag. 

Priifung nach D.A.B. 
1. Schiittelt man 3 g mit 50 ccm ausgekochtem Wasser, so darf das 

Filtrat rotes Lackmuspapier nicht blau farben (Kalziumhydroxyd, 
Alkalikar bonate). 

2. 1 g Kalziumkarbonat mull sich in einer Mischung von 6 ccm ver
diinnter Essigsaure und 14 cem Wasser beim Erwii.rmen klar IOsen. Die 
Losung mit 30 ccm Wasser verdiinnt, darf 

3. weder durch iiberschiissige Am:r;noniakfliissigkeit (A I u min i u m
aalze, Kalziumphosphat), 

4. noch durch reichlichen Kalkwasserzusatz (Magneaium), eine Aus
scheidung geben, 

5. noch nach Zusatz von Salpetersaure durch Silbernitratlosung (1 + 19) 
innerhalb 5 Minuten mehr als weilllich getriibt werden. 

6. Die unter Zusatz von Salzsaure bewirkte wasserige Lasung (1 + 49) 
darf durch 0,5 ccm Kaliumferrozyanidlasung (1 + 19), hOchstens schwach 
geblaut werden (Eisen). 

Calcium hypochlor6sum. Calcium subchlor6sum. Calcaria 
hypochlorosa. Calcaria chlorata. Calcaria oxymunatica. Calcaria 

subchlor6sa. Calcaria chlorinica. Calx chlorata. Chlorkalk. 
Chlorure de chaux sec. Calx chlorlnata. Chloride of lime. 

Weilles oder schmutzigweilles, kriimliges Pulver, an der Luft feucht 
werdend, al~alisch reagierend, von starkem, eigentiimlichem, an Chlor er
innernden Geruch und zusammenziehendem, scharfem Geschmack. In 
Wasser ist es nur zum Teil IOslich, es bleibt Kalziumhydroxyd zuriick, 
vollstandig dagegen unter Chlorgasentwicklung in verdiinnter, kalter Salz
saure. Der Chlorkalk ist ein durchaus nicht gleichmal3ig zusammen
gesetztes Praparat; er besteht aus wechselnden Mengen von Kalzium
chlorid CaCI2, Kalzilimhypochlorit, unterchlorigsaurem Kalzium Ca(ClO)2 
und unzersetztem Kalziumoxyd CaO oder Kalziumhydroxyd Ca(OH)2' 
wobei das Kalziumhypochlorit an das Kalziumchlorid gebunden ist, wahr-

scheinlich zu der Verbindung Ca(OC?' indem aus frischem Chlorkalk das 

in Weingeist sonst lasliche Kalziumchlorid durch Weingeist nicht in Lasung 
erhalten wird. -

Der Wert des Chlorkalks beziffert sich nach seinem Gehalt an wirk
samem Chlor bzw. unterchloriger Saure, der zwischen 20--36% schwankt. 
Das Deutsche Arzneibuch verlangt einen Gehalt von mindestens 25% wirk
tlamem Chlor. Die Bestimmung dieses Chlorgehalts geschieht auf vol u
metrischem Wege durch das sog. Titrierverfahren, und zwar ent
weder, indem man die Menge des durch Chlor aus dem Jodkalium aus
geschiedenen Jods bestimmt, oder durch Oberfiihrung der arsenigen Saure 
in Arsensaure, oder der Eisenoxydulsalze in Oxydsalze durch die unter-
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chlorige Saure. Der Chlorkalk wirkt vermoge seines Gehalts an unter
chloriger Saure auf Pflanzenfarben bleichend, in vieler Beziehung ist er 
auch ein kraftiges Oxydationsmittel. 

Seine Darstell ung geschieht vielfach als N e benbetrieb in den Sodafabriken 
nach Leblanc, um die ungeheuren Mengen Salzsaure, die hierbei gewonnen 
werden, wenigstens zum Teil zu verwerten. Sie geschieht in der Weise, 
daB man trockenes Chlorgas auf dunne Schichten gebrannten und durch 
Besprengen mit Wasser zu Pulver zerfallenen Kalkes leitet und die Kalk
schicht ofter umschaufelt. Man hat hierbei darauf zu achten, daB die Wiirme 
nicht uber 25 0 steigt, weil sonst hOhere Oxydationsstufen des Chlors, nament
lich die Chlorsaure bzw. Kalziumchlorat, chlorsaures Kalzium Ca(ClOa). 
entstehen. Das Kalziumoxydhydrat nimmt das Chlorgas mit groBer Be
gierde auf; die Umsetzung findet hierbei etwa in folgender Weise statt: 

2 Ca(OH)2 + 4 Cl = Ca(ClO)2 + CaCl2 + 2 ~O 
Kalzium- + Chlor = Kalziumhypochlorit + Kalziumchlorid + Wasser. 
hydroxyd 

Vielfach Boll in den Fabriken, nachdem die Sattigung vollendet ist, der 
fertige Chlorkalk noch mit weiterem Kalziumoxydhydrat gemengt oder, 
wie der technische Ausdruck lautet, verlangert oder gestreckt werden. 
Sofort nach der Fertigstellung muB die Ware in Fasser aus gut getrocknetem 
Holz gepackt werden. 

Die Chemische Fabrik Griesheim-Elektron A.-G. in Frankfurt a. M. 
stellt einen hochprozentigen Chlorkalk her, dessen Gehalt an wirksamem 
Chlor 80-90% entspricht. In Kalkmilch wird unter bestandigem Um
riihren so lange Chlor geleitet, bis der Kalk fast gesattigt ist. Die erhaltene 
Chlorkalklosung wird nach dem Filtrieren bei groBer Hitze in besonderen 
Geraten sehr schnell eingedampft. Es falIt dabei Kalziumhypochlorit in 
kristallisiertem Zustand aus und wird von dem in Losung verbleibenden 
Kalziumchlorid getrennt. Dieser Chlorkalk hat auBerdem den Vorteil, daB 
er nicht so leicht feucht wird, da er nur geringe Mengen Kalziumchlorid 
enthalt. 

Die Herstellung des Chlorgases in den Fabriken geschieht auf ver
schiedene Weisen: 1. Indem man Salzsaure mit Braunstein, Mangansuper
oxyd, erhitzt; hierbei entstehen Manganchloriir, auch Manganochlorid, 
Mangandichlorid genannt, und Chlorgas; 2. dadurch, daB man ein Ge
menge von Natriumchlorid, Mangansuperoxyd und Schwefelsaure mitein
ander erhitzt. 

2 NaCl + Mn02 + 3 ~S04 2 NaHS04 
Natriumchlorid + Mangansuperoxyd + Schwefelsaure = Natriumbisulfat 

+ MnS04 + 2 Cl + 2 H20 
+ Manganosulfat + Chlor + Wasser. 

Beide Darstellungsweisen, die sonst sehr einfach sind, haben den Obelstand, 
daB groBe Mengen von ManganchlorUr oder Manganosulfat dabei abfallen, 
die erst durch ein ziemlich weitlaufiges Regenerationsvedahren in 
Mangansuperoxyd fiir die weitere Benutzung zurUckgefiihrt werden 
mussen. Man ist daher 3. zu dem Verfahren des Englanders Deacon 
ubergegangen, die Chlorwasserstoffsaure dadurch in ihre beiden Bestand
teile zu zerlegen, daB man sie vollig trocken, bei einer Ritze von etwa 
400", durch Tonrohren leitet, die mit Kupfersulfat getrankt sind. 

Buohhelster-Otterabaoh. L 15. Aun. 55 
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Hierbei tritt, wenn eine richtige Regelung der Gasdurchstrtimung statt
findet, eine vollstandige Zersetzung ein, ohne daB lastige Nebenerzeugnisse 
zu beseitigen waren. Zu den angefiihrten Arten der Chlorgewinnung ge
sellt sich noch ein 4. Verfahren, die DarstellUng des Chlors auf elektro
lytischem Wege (s. Abhandlung Xtznatron). Hierbei wird das Chlor durch 
Elektrolyse unmittelbar aus dem Natriumchlorid bzw. Kaliumchlorid abge
schieden und als Nebenerzeugnis Natriumhydroxyd bzw. Natriumkarbonat 
bzw. die entsprechenden Kaliumverbindungen gewonnen. Die Herstellung, 
die von der Gesellschaft Griesheim-Elektron an verschiedenen Stellen 
Deutschlands in groBartigem MaBstabe betrieben wird, hat es ermtiglicht, daB 
Deutschland innerhalb weniger Jahre dahin gekommen ist, seinen Bedarf 
an Chlorkalk nicht nur selbst zu decken, sondern auch einen bedeutenden 
DberschuB auszufiihren. 

Bei der A ufbewahrung ist der Chlorkalk vor Feuchtigkeit, Luft, 
Licht und Warme mtiglichst zu schiitzen. Er zieht wegen seines Kalzium
chloridgehaltes begierig Feuchtigkeit an; solchen feucht gewordenen Chlor
kalk zersetzt die Kohlensaure der Luft sehr leicht. 

Ca(CIO)2 + CO2 + H20 = CaC03 + 
Kalzium- + Kohlendioxyd + Wasser = Kalzium- + 

hypochlorit karbonat 

2 HCIO 
unterchlorige 

Saure. 

Auch Licht und vor allem Warme wirken zersetzend ein, es bildet sich 
Kalziumchlorid, und Sauerstoff wird frei: 

Ca(CIO)2 + CaCl2 2 CaCl2 + 20 
Kalziumhypochlorit + Kalziumchlorid = Kalziumchlorid + Sauerstoff. 

Wenn eine solche Zersetzung begonnen hat, schreitet sie allmahlich 
immer weiter fort, so daB sogar schon Zersprengungen noch nicht 
getiffneter Fasser vorgekommen sind. Der Chlorkalk wird iiberhaupt mit 
cler Zeit immer schwacher an Wirkung, indem das Kalziumhypochlorit 
sich nach und nach in Kalziumchlorid und Kalziumchlorat, Ca(CI03)2' 
umwandelt. Der im Anbruch vorhandene Chlorkalk muB sich daher mtig
lichst nach dem Verbrauche richten, damit er niemals alt wird. Eine weitere 
VorsichtsmaBregel ist wegen der stark oxydierenden Eigenschaften der 
unterchlorigen Saure zu beachten; etwa verschiitteter Chlorkalk darf 
nicht in die allge meine Schmutzkiste geschiittet werden, name nt
lich, wenn sich darin mit Terpentintil oder Fett getrankte Sagespane oder 
Papiere befinden. Es kann durch solche Unvorsichtigkeit Feuer entstehen. 
Auch vor dem Einatmen des Staubes hat man sich mtiglichst zu schiitzen. Um 
den Chlorkalkgeruch, der den Handen ungemein lange anhaftet, zu entfernen, 
wascht man diese am besten mit etwas Senfmehl und Wasser oder mit Na
triumthiosulfat. Um Chlorkalk abgepackt vorratig halten zu ktinnen, taucht 
man die £ertiggemachten Packungen in eine Losung von Kolophonium. 

Anwend ung. Der Chlorkalk £indet technisch eine groBe Anwendung 
als kraftiges Bleichmittel teils f* sich, teils umgewandelt als Natrium
hypochlorit oder Kaliumhypochlorit im Fleckwasser, Eau de Javelle, Eau 
de Labarraque, indem man das Kalziumhypochlorit durch Kalium- oder 
Natriumkarbonat, auch durch Natriumsul£at, umsetzt; ferner in der Zeug
druckerei und endlich als bestes Desinfektionsmittel; auch in der Wund
behandlung zur Herstellung der Carrel- Dakinschen Ltisung, einer 
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Umsetzung von Chlorkalk und Natriumkarbonat unter Hinzufiigung von 
Borsaure. In kleinen Mengen auch als Mittel gegen Frost. 

Die Umsetzung von Chlorkalk und Natriumkarbonat geht folgender
maBen vonstatten 

I Ca(CIO)2 + Na2COa 2 NaCIO 
Kalziumhypochlorit + Natriumkarbonat = Natriumhypochlorii. 

+ CaCOa 
+ Kalziumkarbonat 

II CaCl2 + Na2COa 2 NaCI 
Kalziumchlorid + Natriumkarbonat = Natriumchlorid 

+ CaCOa 
+ Kalziumkarbonat 

III Ca(OH)2 + Na2COa - 2 NaOH 
Kalziumhydroxyd + Natriumkarbonat = Natriumhydroxyd 

+ CaCOs 
Kalziumkarbonat 

Da die in Losung gekommenen Mengen von Kalziumhydroxyd aber 
nur gering sind, so ist auch der Gehalt an Natriumhydroxyd nur klein. 

In der Carrel·Dakinschen Losung tritt durch den Zusatz der Borsaure 
eine Neutralisation ein. Die Liisung wirkt in Wunden dadurch keimtotend, 
daB Sauerstoff £rei wird, indem sich das Natriumhypochlorit in Natrium
chlorid und Sauerstoff spaltet. 

NaCIO + 
Natriumhypochlorit = Natriumchlorid + Sauerstoff .. 

NaCI o 

N ach weis. Mit Essigsaure iibergossen, lost sich Chlorkalk unter reich
licher Chlorentwicklung auf. Wi,d die Liisung mit Wasser verdiinnt und 
filtriert, so erhalt man durch AmmoniumoxalatlOsung in dem Filtrat einen 
weiBen Niederschlag. 

Gehaltsbestimmung. Man verreibt 5 g Chlorkalk mit Wasser zu 
einem Brei, den man mit Wasser in einen MeBkolben bis zu 500 ccm spiilt. 
50 ccm dieser gut d urchgesch ii ttel te n Fliissigkeit, die nun 0,5 g Chlor
kalk enthalten, werden mit einer Losung von 1 g Kaliumjodid in 20 ccm 
Wasser gemischt und mit 20 Tropfen Salzsaure angesauert. Nun fiigt man 
Stii.rkelosung als Indikator hinzu und titriert mit l/lO-Normal-Natriumthio
sulfatlOsung. Es miissen, um das ausgeschiedene Jod zu binden, mindestens 
35 ccm l/lO-Normallosung notig sein, was einem Gehalt von 25% wirksamem 
Chlor entspricht. 1 ccm l/lo-Normal-NatriumthiosulfatlOsung = 0,003546 g 
wirksamem Chlor. 

CaIcium phosph6ricum. Dikalziumphosphat. Kalziumphosphat. Phosphor
saurer Kalk. Sekundiires Kalzlumphosphat oder Zweibaslsch· Kalzlumphosphat. 
Einfach saures Kalzlumphosphat. Phosphate blcalclque. Phosphate bibaslque 

de chaux. Calcli phosphas. Calcium phosphate. 

C8.:!~(P04)2 + 4 ~O oder CaHP04 + 2 ~O. 
Leichtes, weiBes, kristallinisches, geschmack- und geruchloses Pulver; 

es ist in Wasser nur wenig lOslich, in verdiinnter Essigsaure schwer, in Salz
saure oder Salpetersaure ohne Aufbrausen leicht lOslich. 

55* 
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Es wird aus vollkommen reiner, eisenfreier KalziumchloridlOsung, die 
nach dem Deutschen Arzneibuch aus Marmor und verdiinnter Salzsaure 
hergestellt wird, nach Ansauerung mit Phosphorsaure durch Fimung mit zwei
basischem Natriumphosphat, mit Dinatriumphosphat, dargestellt. Der 
entstandene Niederschlag wird gut ausgewaschen, um das entstandene 
Natriumchlorid zu entfernen, und getrocknet. Das erhaltene Salz ist Zwei
basisch- Kalzi umphosphat, Dikalziumphosphat. 

2 Ca0l2 + 2 (Na2HP04 + 12 ~O) 
Kalziumchlorid + Zweibasisch-Natriumphosphat 
(Ca2~(P04)2+4~O) + 4 NaOl + 20 ~O 

= Zweibasisch-Kalziumphosphat + Natriumchlorid + Wasser. 

A n we nd u ng. Innerlich in kleinen Gaben, namentlich bei zahnenden 
und driisenkranken Kindern zur Forderung der Knochenbildung. 

N ach weis. Die mit Hilfe von Salpetersaure hergestellte wasserige 
Losung (1 + 19) des Kalziumphosphats gibt, mit SilbernitratlOsung ver
mischt, nach vorsichtiger Neutralisierung mit verdiinnter Ammoniak
fliissigkeit einen gelben, dagegen, mit verdiinnter Essigsaure gekocht, 
mit AmmoniumoxalatlOsung einen weiBen Niederschlag. Mit Silbernitrat-
16sung befeuchtet, wird Kalziumphosphat gelb j dies geschieht nicht, 
wenn es zuvor auf dem Platinblech langere Zeit gegliiht war. 

Priifung nach dem D.A.B. 
1. Wird 1 g Kalziumphosphat mit 3 ccm Natriumhypophosphitlosung 

eine Viertelstunde im siedenden Wasserbad erhitzt, so darf es keine 
dunklere Farbung annehmen (A r sen v e r bin dun g en). 

2. Die mit Hilfe von Salpetersaure hergestellte Losung (1 + 19) darf 
durch SilbernitratlOsung (Salzsaure) hOchstens schwach weiBlich getriibt 
werden, 

3. durch Bariumnitratlosung nicht sofort verandert werden (S c h w e -
felsaure) und muE, 

4. mit iiberschiissiger Ammoniakfliissigkeit versetzt, einen reinweiI3en 
Niederschlag von Trikalziumphosphat geben, der durch 3 Tropfen Natrium
sulfidlosung nicht dunkIer gefarbt werden darf (Eisensalze). 1st Eisen 
zugegen, wird der Niederschlag griinlich ausfallen. 

5. Der Gliihverlust betrage 25-26 von 100 Teilen. 
Futterkalk, sog. prazipitiertes Kalziumphosphat, besteht 

in der Hauptsache aus Zweibasisch-Kalziumphosphat, aus Dikalzium
phosphat. Wird hergestellt durch Auflosen der Knochenasche oder des 
Phosphorits in Salzsaure und Neutralisieren der Losung mit Kalkmilch. 
Der Niederschlag wird ausgewaschen und getrocknet. 

Statt des Kalziumphosphats fiir Futterkalk dad nicht Kalzium
karbonat gegeben werden, da durch den groBen Kohlensauregehalt bei 
Tieren Verdauungsstorungen entstehen, die zum Tode fiihren konnen. 

Der rohe ph os phorsa ure Kalk des Handels findet sich als Phos
phorit oder wird durch WeiBbrennen der Knochen gewonnen und ist neu
trales oder dreibasisches oder tertiares Kalzi um phosphat, Trikalziumphosphat, 
Ca3(P04)2; er wirdin gemahlenem Zustand (Knochenmehl) als Dungmittel 
angewendet, ist aber so gut wie unloslich und wird deshalb fiir Diingezwecke 
meist durch Behandeln mit Schwefelsaure, durch A ufschlieI3en in leicht
losliches Su per phos pha t iibergefiihrt, das in der Hauptsache ausleichtlOs-
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lichem einbasischen oder zweifachsauren Kalziumphosphat, Monokalzium
phosphat, Kalziumbiphosphat CaH4(P04)a besteht. 

Caa(P04)2 + 2 ~S04 - CaHf,(POf,)2 
Dreibasisches Kalzium- + Schwefelsiiure = einbasisches Kalzium-

phosphat phosphat 
+ 2 CaSOf, 
+ Kalziumsulfat. 

Dieses einbasische oder zweifachsaure Kalziumphosphat, 
Calcium phosphoricum acidum, Calcium biphosphoricum, Kal
ziumbiphosphat, Monokalziumphosphat wird auch in reinem 
Zustande hergestellt durch Eindampfen einer Losung von drei- oder zwei
basischem Kalziumphosphat in Phosphorsiiure. Es bildet farblose, leicht 
feucht werdende Krlstallbliittchen, die sich in reichlich Wasser losen. Diesel! 
reine Salz wird mit Natriumbikarbonat zusammen als Backpulver, Hors
fordsches Backpulver, verwendet. Um das Feuchtwerden eines solchen 
Backpulvers zu verhindern, iiberzieht man das Kalziumbiphosphat ganz 
dunn mit voIlig geschmacklosem flussigen Paraffin. 

CaH4(P04)2 + 2 NaHCOs Na2HPO, 
Kalziumbiphosphat + Natriumbikarbonat = Dinatriumphosphat 

(Einbasisch- (Zweibasisch-
Kalziumphosphat) Natriumphosphat) 

+ CaHPO, + 2 CO2 + 2 H20 
Dikalziumphosphat + Kohlendioxyd + Wasser. 

(Zweibasisch-Kalziumphosphat) 

Das dreibasische Kalziumphosphat wird aber auch durch Ausfiillen 
einer Losung von Dreibasisch-Natriumphosphat mit Kalziumchlorid und 
nachheriges Auswaschen des Niederschlages gewonnen (P rae zip i tie r t e s 
Knochenmehl). 

2 NaaP04 + 3 CaCI! - Caa(P04)2 + 6 NaCI 
Dreibasisch- + Kalziumchlorid = Dreibasisch- + Natriumchlorid. 

Natriumphosphat Kalziumphosphat 

Calcium hypophosphor6sum. Calcaria hypophosphor6sa. 
Kalzlumhypophosphlt. Unterphosphorigsaures Kalzlum. 

Hypophosphlte de chaux. CalcH hypophosphis. 

Ca(~POB)2. Molekulargewicht 170,18. 

Kleine, siiulenformige Kristalle oder weilles kristallinisches Pulver, 
loslich in 8 Teilen Wasser von 150 , in heillem Wasser nicht viel mehr loslich, 
unloslich in Weingeist, geruchlos und von schwach laugenartigem Ge
schmack. Erhitzt, zersetzt sich das Salz in Kalziumpyrophosphat und 
selbstentziindlichen Phosphorwasserstoff, der mit starkleuchtender Flamme 
verbrennt, wobei sich in dem kii.lteren Teile des Probierrohres gelber und 
roter Phosphor niederschlagen. 

2 Ca(H.POs). = CallP .,.07 + 2 PHs + HgO 
Kalzium- = Kalzium- + Phosphor- + Wasser. 

hypophosphit pyrophosphat wasserstoff 
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Man stellt es her durch Erwarmen von fein verteiltem Phosphor, Kal
ziumhydroxyd und Wasser auf eine Warme von 30°-40° unter ofterem 
Umriihren und Erganzen des Wassers, bis kein Phosphorwasserstoff mehr 
entsteht. 

3 Ca(OH)2 
Kalzium
hydroxyd 

+ 8 P + 6"!I:aO = 3 Ca(!I:aP02)2 + 2 PHa 
+ Phosphor + Wasser = Kalziumhypophosphit + Phosphor

wasserstoff. 

Die Masse wird darauf mit Wasser verdiinnt, die Fliissigkeit von dem 
UngelOsten durch Filtration getrennt, das mit in Losung gegangene Kalzium
hydroxyd durch Einleiten von Kohlendioxyd als Kalziumkarbonat aus
gefallt und die abfiltrierte Fliissigkeit bei ganz gelinder Erwarmung an
fanglich eingedampft und darauf bei gewohnlichem Warmegrad auskristal
lisiert. 

Anwendung. Als Kra£tigungsmittel zur Starkung des Knochen
baues, in kleinen Mengen als Zusatz zur Lebertranemulsion. Grollere 
Mengen wirken schadlich. 

N ach weis. Die wasserige Losung gibt mit Ammoniumoxalat einen 
weill en Niederschlag, der in Essigsaure fast unloslich, in verdiinnter Salz
saure leicht lOslich ist. Silbernitrat ruft in der Losung beim Erwarmen 
einen schwarzen Niederschlag hervor. 

Priifung nach D.A.B. 
1. Ein Gemisch von 1 g Kalziumhypophosphit und 5 ccm Salzsaure 

darf nach viertelstiindigem Erhitzen im siedenden Wasserbade keine 
dunklere Farbung annehmen (Arsen). 

2. Die wasserige Losung mull neutral sein. 
3. Die wasserige Losung (1 + 19) darf nur ganz schwach triibe sem 

(Phosphorsaure, Kohlensaure). 
4. Die wasserige klare Losung (1 + 19) soll durch gesattigte, wasserige 

KalziumsulfatlOsung nicht getriibt werden (Bariumsalze), 
5. nach dem Ansauern mit verdiinnter Salzsaure durch Bariumnitrat

lOsung innerhalb 3 Minuten nicht verandert werden (Schwefelsaure). 
6. Sie darf nach Ansauern mit 10 Tropfen verdiinnter Essigsaure 

durch BleiazetatlOsung (1 + 29 Weingeist) nicht sogleich getriibt werden 
(Phosphorsaure und phosphorige Saure) 

7. und durch 3 Tropfen Natriumsulfidlosung nicht verandert werden 
(Sch wermetalle). 

8. Werden 10 ccm der mit etwas Salzsiiure angesiiuerten Losung 
0,5 cem KaliumferrozyanidlOsung zugesetzt, so darf die Fliissigkeit nieht 
sofort blau werden (E i sen s a I z e). 

Calcium sulfnricum oder Gypsum. 
Kalziumsulfdt. Schwefelsaures Kalzium. Schwefelsaurer Kalk. Gips. 

Sulfate de calcium. Platre. Gypse. Gyps. 
CaS04 + 2 H20. 

Findet sich in groBen Massen in der N a tur vor als erdiger G ips s t e i n 
sowie als sog. Fasergips in faserigen Massen, auch kristallinisch als Gips
spat oder zu Tafeln spaltbar als Marien- oder Fra uenglas oder Frau en
e is, G lacies Mariae, dann kornig-kristallinisch, durchseheinend, marmor-
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ahnlich als Alabaster; endlich als wasserfreies Kalziumsulfat, sog. Anhy
dri t. Technisch verwendet wird vor allem der wasserhaltige, kristallinische 
Gips, den man durch Erhitzen in mit Riihrwerk versehenen Pfannen oder in 
eisernen Trommeln oder in Backofen auf 1700 von den 2 Molekiilen Kristall
wasser meist bis auf 7% = 1/2 Molekiil Wasser befreit und so den Modell
gips, Stuckgips, Calcium sulfuricum ustum, Calcaria sulfu
rica usta, Gypsum ustum, gebrannten Gips erhalt. Dieses aus
getriebene Wasser nimmt der gebrannte, gepulverte und mit Wasser an
gemengte Gips leicht wieder auf, und die vorher breiige Mischung erhartet 
dadurch zu einer festen Masse. Hierauf beruht seine grolle technische 
Wichtigkeit zur Herstellung von Formen, Kitten, Gipsverbanden usw. 
Der beste Gi ps ist der A 1 a bas t erg ips. Will man das Erharten verlang
samen, urn eine grollere Festigkeit der Masse zu erlangen, fiigt man etwas 
Leimwasser oder gepulverte Eibischwurzel hinzu. Der fertige Gipsgull 
erhii.lt durch Tranken mit Paraffin eine grollere Widerstandskraft. Wird 
ungebrannter Gips, mit Kaliumbisulfitlosung vermischt, langere Zeit dem 
Einflusse der Luft ausgesetzt, so entsteht kiinstlicher Syngenit, 
der die Bezeichnung Hartmarmor tragt. Gebrannter Gips mull in gut 
geschlossenen Gefallen und an trockenem Ort a ufbewahrt werden, do. er 
sonst leicht die Feuchtigkeit aus der Luft aufsaugt und dadurch un
brauchbar wird. Ebenso unbrauchbar wird er, wenn der Gips beim 
Brennen zu stark, auf etwa 3000 , erhitzt, totgebrannt wird, weil er 
dadurch die Fahigkeit verliert, das ausgetriebene Wasser wieder leicht zu 
binden. AuBer dem natiirlich vorkommenden Gips ist noch gefalltes 
Kalziumsulfat unter der Bezeichnung Annalin, prazipitiertes 
Kalziumsulfat im Handel. Es wird hergestellt durch Ausfallen einer 
KalziumchloridlOsung mit Natriumsulfat, Auswaschen des Niederschlages 
und Trocknen bei einem nicht hOheren Warmegrad als 300• Dieser Gips 
findet Verwendung in der Papierbereitung als Untergrund sog. Su b strat 
fiir Farblacke und als Streckmittel fiir spezifisch leichte weille Farben. 
AuJ3erdem wird Gips auch vorteilhaft als Ersatz fiir Seife zum Keimfrei
machen der Hande gebraucht. Gips lOst sich in Wasser sehr schwer auf; 
eine kaltgesattigte Losung heiJ3t Gipswasser, sie dient als Reagens z. B. 
auf Bariumsalze. Man kann die Loslichkeit des Gipses erhohen z. B. durch 
Zusatz von Natriumchlorid. Erhitzen des Wassers, um mehr Gips in Losung 
zu bringen, ist zwecklos, die Losung triibt sich meist, do. sich Gips in 
heillem Wasser schwerer lOst. 

Calcium suHur6sUID. Kalziumsulfit. Schwefiigsaurer Kalk. 
SchweDigsaures Kalzium. Sulfite de chaux. Calcium sulphide. 

CaSOa + 2 ~O. 
Der schwefligsaure Kalk kommt inPulverform, als neutrales Salz, als 

Kalziumsulfit, aber auch als sog. doppeltschwe£ligsaurer Kalk, 
Kalziumbisulfit, saures schwe£ligsaures Kalzium, Calcium bi
sulfurosum, in fliissiger Form, in wasseriger schwefliger Saure gelOst in 
den Handel. Das Kalziumbisulfit wird hergestellt durch Einleiten von 
schwefliger Saure in Kalkmilch bis zur Dbersattigung. Die Losung wird 
dann in einer Starke von 5 0_10 0 Be, und zwar in Fassern oder Ballonen in 
den Handel gebracht. Das trockene Kalziumsulfit stellt man dadurch 
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her, daB man Schwefligsaureanhydrid S02 iiber pulverformiges Kalziurn
hydroxyd Ieitet, unter ofterem Umriihren der Masse. 

Nachweis. Die Losung des Kalziumsul£its entwickelt bei Zusatz 
von Schwefelsiiure den Geruch von Schwefeldioxyd. K a I z i u m b i suI fit 
zeigt den stechenden Geruch von Schwefeldioxyd. Beim Stehen an der Luft 
scheiden sich nadelformige Kristalie von neutralem Kalziumsulfit aus. 

An wend ung. Kalziumsulfit bzw. Bisulfit wird in der Technik in 
gleicher Weise wie die schweflige Saure angewendet, vielfach Z. B. zurn 
Spiilen der Fiisser in den Bierbrauereien, in der Bleicherei, urn das Chlor 
zu entfernen, und in der Strohbleiche. Aus dem trockenen Kalziumsulfit 
muB die schweflige Saure jedoch erst durch Salzsaure frei gemacht werden. 

Das Kalziumbisulfit wird ferner als saure Sulfitla uge in sehr groBen 
Massen zum Verarbeiten des Holzes auf Zellstoff, auf Zellulose, verwendet. 
Die Zeliulose dient dann zur Herstellung von Papier. Holz, vor allem Fich
tenholz, wird zerkleinert und in eisernen geschlossenen Kesseln, die mit 
Bleiplatten und dariiber befindlichen doppelten Lagen saurefester Steine 
ausgeIegt sind, durch Einleiten von Dampf mit saurer Sulfitlauge ausgekocht. 
Hierdurch werden aile Stoffe des Holzes, die die Zeliulose umhiillen, zusam
menkleben, sie inkrustieren, lOslich gemacht, und die Zellulose wird 
freigelegt. Man erhalt so die S ulfi tzell ulose, den Sulfi tzellstoff. 
Die zuriickbleibende Lauge, die Sulfitzellstoffablauge oder Sulfit
a bla uge enthii.It neben saurem Kalziumsulfit und freier schwefliger Saure 
an organischen Stoffen vor aHem Harze, Gerbstoffe, Glykoside, Aldehyde, 
Lignin und dem Traubenzucker iihnliche Stoffe, sog. Hemizellulose, HaIb
zellulose. Da diese Sulfitablauge in sehr gro13en Mengen zuriickbIeibt, findet 
sie mit mehr oder weniger Erfolg, Z. B. als Klebmittel oder als Ersatz ffir 
Bohrole, iiberhaupt fiir aile moglichen Zwecke, Verwendung. Man stellt 
auch daraus Alkohol her, indem man durch Behandlung der Sulfitablauge 
mit Schwefelsaure Zucker gewinnt, den man dann durch Garung zersetzt; 
mit dieser Alkoholgewinnung aus Sulfitablaugen ist eine gro13ere Anzahl 
Brennereien beschaftigt. 

N ach weis der Sulfitablauge nach Procher-Hirst: Man vermischt 
/) ccm einer Verdiinnung von 2 g der Sulfitablauge auf 100 ccm de
stilliertes Wasser mit 0,5 ccm farblosem, wenn erforderlich frisch de
stilliertem Anilin, schiittelt kriiftig durch und fiigt 2 ccm Salzsaure (1,180 
Bpez. Gew.) hinzu. Es zeigt sich eine gelblichbraune, an der Oberfliiche 
Bchwimmende AUBscheidung. 

AuBer dem Sulfitzelluloseverfahren wendet man auch zur Freilegung 
der Zellulose mitunter noch das iiltere Natronzellstoffverfahren an, 
indem man das zerkleinerte Holz unter Druck mit schwacher Xtznatron
lauge kocht, als Riickstand erhiilt man die Natronzellstoffablauge, 
die neben Natriumverbindungen dieselben Bestandteile fiihrt wie die Sul
fitablauge. Werden die Ablaugen zur Trockne eingedampft, erhalt man 
das Zellpech, und zwar Sulfitzellpech bzw. Natronzellpech. Sowohl 
die Ablaugen als auch die Peche sind in rohem und gereinigtem Zustande 
im Verkehr. Gereinigte Ablaugen sind von den Verbindungen der 
Bchwefligen Saure bzw. den Natriurnverbindungen und Humusstoffen be
freit und mehr oder weniger eingedampft. Gereinigte Zell peche werden 
aUB den gereinigten Ablaugen hergestellt, Bie Bind im Gegensatz zu den 
r 0 hen Pechen auf dem Bruche glanzend und nicht matt. 
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Barium. Barium. Ba 137,37. Zweiwertig. 
Barium findet sich in der Natur namentlich als Witherit, Barium

karbonat, BaCOa, Barium carbonicum und aIs Schwerspat Barium
sulfat, Barium sulfuricum, BaSO,. Man stellt es her durch elektroly
tische Zerlegung, SchmelzfluBelektrolyse, von geschmolzenem Bariumchlorid. 
Es ist ein silberwei.BesMetall, spezifisches Gewicht 3,75. Seine Verbindungen 
sind durch hohes spezifisches Gewicht ausgezeichnet. Die in Wasser oder 
verdunnten sauren Hislichen Salze sind giftig. 

Nachweis. BariumsalzHisungen geben mit Schwefelsaure oder 
schwefelsauren Salzen einen wei.Ben Niederschlag, der in allen ver
dunnten Sauren und '!tzalkalien unloslich ist. Die nichtleuchtende 
Flamme wird durch 100liche Bariumsalze gelblichgrun. Kaliumchromat 
und Kaliumdichromat fallen aus Bariumsalzlosungen gelbes Barium
chromat, BaCrO" das zum Unterschiede von Bleichromat in Natronlauge 
nicht loslich ist. 

Sauerstofi"verbindungen des Hariums. 

t Barium oxydatum. Baryta eaustiea. Bariumoxyd, Baryt. Baryte. 
Protoxyde de baryum. 

BaO. 
Kommt in verschieden reinem Zustand in den Handel, als wei.Bes 

oder graues Pulver, das mit Begierde Feuchtigkeit und Kohlendioxyd aus 
der Luft anzieht. Mit Wasser angefeuchtet, erhitzt es sich wie gebrannter 
Kalkund wird dadurch zu Bariumoxydhydrat, I tzbaryt (Ba(OH)2)' 
Es wird dargestellt durch GIuhen eines Gemisches von Bariumnitrat uud 
Bariumkarbonat mit Kohlenpulver. 

Ba(NOa)2 + BaCOa + 2 C 2 BaO + 2 N02 + 3 CO 
Bariumnitrat + Barium- + Kohle = Barium- + Stickstoff- + Kohlen-

karbonat oxyd dioxyd monoxyd. 
Anwendung. In der Analyse und zur Darstellung des Baryt

wassers, in der Technik zur Herstellung von Milchglas. Giftig! 
N ach weis. Die durch verdunnte Salpetersaure bewirkte Losung gibt, 

mit Schwefelsii.ure versetzt, einen wei.Ben, in verdiinnten Sauren unloslichen 
Niederschlag. Am Platindraht erhitzt, wird die Flamme griin gefarbt. 

t Barium hyPeroxydatum. Barium peroxydatum. 
Bariumsuperoxyd. Bariumhyperoxyd. Bariumperoxyd. Bioxyde de baryum. 

Ba02 • 

Das Bariumsuperoxyd wird in gro.Ben Mengen dargestellt zur Be
reitung des Wasserstoffsuperoxyds und des Sauerstoffs. AuBerdem findet 
es Verwend ung als Bleichmittel, z. B. von Knochenteilen (Geweihbleiche) 
und Stroh und bei der Glasbereitung. Giftigl In reinem Zustande la.Bt 
es sich herstellen, indem man Bariumoxyd in einer Rohre bis zum Rot
gliihen erhitzt und trockenen Sauerstoff dariiber leitet. Es bildet ein 
wei.Blichgraues, in kaltem Wasser schwer losliches Pulver, in kochendem 
Wasser zerfallt es in Bariumoxyd und Sauerstoff. Mit Wasser zu einem 
dunnen Brei angeriihrt und einige Stunden stehengelassen, wird auf allmii.h
lichen Zusatz von starker Kaliumferrizyanidlosung ebenfalls sauerstofffrei. 
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BaOIl + 2 KaFe(ON)6 = KeBa(Fe[ON]6)2 + .2 0 
Bariumsuperoxyd + Kaliumferrizya- = Kalium-Barium- + Sauerstoff. 

nid ferrozyanid 

Nachweis. In sehr verdiinnter Salzsaure lost es sich unter Bildung 
von Bariumchlorid und Wasserstoffsuperoxyd; am Platindraht erhitzt, 
wird die Flamme griin gefarbt. 

Haloid-verblndungen des Barlums. 

t Barium chloratum. Barium hydrochl6ricum. BarYta muriatica. 
Bariumchlorid. Chlorbarium. Chlorure de baryum. Chloride of barium. 

BaOIII + 2 H20. Molekulargewicht 244,35. 

Geruchlose, luftbestandige, farblose, tafelformige Kristalle oder glan
zende Schuppen; der Geschmack ist bitter, salzig. Loslich in 21/\1 Teilen 
kaltem sowie in P/2 Teilen kochendem Wasser. Die wasserige Losung ent
halt die Ionen Ba·· und Ol' 01'. Erhitzt, verliert das Bariumchlorid zuerst 
das Kristallwasser und schmiIzt zuletzt beim Gliihen. Es wird dargesteIIt 
durch Sattigung verdiinnter Salzsaure mit Witherit (s. Abh. Barium car
bonicum). Giftig! 

An wen dun g findet es vor aHem in der Analyse als wichtiges Reagens 
auf Schwefelsaure, ferner als Mittel gegen Kesselstein, zur HersteIlung von 
Barytgetreide als Gift fiir Mause, des kiinstlich hergesteHten Schwerspats 
Blanc fixe und anderer Bariumpraparate. Weiter auch in der Farberei 
und Druckerei. 

N ach weis. Bariumchlorid gibt, selbst in verdiinnter Losung, mit 
Schwefelsaure einen weiJ3en, in Salpetersaure unloslichen Niederschlag. 
Ferner, mit SilbernitratlOsung versetzt, einen weillen, kasigen, in iiber
schiissigem Ammoniak IOslichen Niederschlag. 

t Barium sulfuratum. Bariumsulfld. Schwefelbarium. 
Sulfure de baryum. 

BaS. 

GrauweiJ3es oder rotIichweiJ3es Pulver. Mit Wasser bildet es Barium 
hydroxyd und Bariumsulfhydrat. Giftig! 

2 BaS + 2 HsO = Ba(OH)2 + Ba(HS)2 
Bariumsulfid + Wasser = Bariumhydroxyd + Bariumsulfhydrat. 

Dem Sonnenlicht oder MagnesiumIicht ausgesetzt, leuchtet es von 
selbst, phosphoresziert es im Dunkeln. Wird dargestellt durch GIiihen 
eines Gemisches von 100 Teilen BariumsuIfat, 25 Teilen Steinkohle und 
12 Teilen RoggenmehI in einem bedeckten hessischen Tiegel. Das Roggen
mehl wird dabei ebenfaIIs zu Kohle. 

BaSO, + 40 = BaS + 4CO 
Bariumsulfat + Kohle = Barumsulfid + Kohlenmonoxyd. 

Anwendung. Zur Herstellung von Leuchtfarben. Ferner als Bolo 
gneser Leuchtsteine, die man erhalt durch Gliihen von 5 Teilen Barium
sulfat und 1 Teil Holzkohle, unter Hinzufiigung von winzigen Mengen, 
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etwa 0,01 g auf 1 kg von Salzen des Wismuts, Kupfers oder Silbers unter 
Luftabschlull. Zur Herstellung von Schwefelwasserstoff. Ala Haarent
fernungsmittel,aIsDepilatorium, darf es aIs kosmetisches Mittel nicht 
verwendet werden. 

SauerstotTsalze des Bariums. 

t Barium carb6nicum. Barfta carb6nica. 
Bariumkarbonat. Kohlensaures Barium. Kohlensaurer Baryt. 

Carbonate de baryum. Carbonate of barium. 

BaCOa• 

Weilles, geruch- und geschmackloses Pulver, das erst im KnalI
gasgeblase Kohlendioxyd abgibt, erst in 15000 Teilen Wasser loslich; 
leicht dagegen lOst es sich unter Aufbrausen in verdunnten Sauren, mit 
Ausnahme der SchwefeIsaure. Giftig! Es kommt entweder kUnstlich 
dargestellt in den Handel als Ausfallungserzeugnis IOslicher Barium
salze mitteIs Karbonaten oder als Mineral Wit her i t in ganzem oder 
gemahlenem Zustande. Letzteres ist der Grundstoff zur Herstellung aHer 
ubrigen Bariumsalze. 

BaCl2 + Na2COa - BaCOa + 2 NaCI 
Bariumchlorid + Natriumkarbonat = Bariumkarbonat + Natriumchlorid. 

Anwendung findet das Bariumkarbonat als Gift ffir Ratten und 
Mause; in der Kunsttopferei, der Keramik, in der Feuerwerkerei, der Pyro
technik; ferner dient es als Ausgangsmittel ffir andere Bariumsalze. Es 
wirkt wie aIle Bariumsalze, Bariumsulfat ausgenommen, giftig, weil es im 
Magen durch dessen Saure in Losung kommt. 

N ach weis. Bariumkarbonat braust, mit verdlinnter Salzsaure uber
gossen, auf. Die entstandene Losung, mit etwas Schwefelsaure vermischt, 
gibt einen weill en, in verdunnter Saure unloslichen Niederschlag. 

t Barium ch16ricum. Baryta ch16rica. 
Bariumchlorat. Chlorsaures Barium. Chlorsaurer Baryt. 

Chlorate de baryum. Chlorate of baryta. 

Ba(CIOa)2 + ~O. 
Farblose, in 3-4 Teilen Wasser losliche Kristalle. Die wasserige Losung 

enthalt die lonen Ba und CIOa', CIOa' gibt deshalb mit Silbernitrat keinen 
Niederschlag. Es wird dargestellt durch Umsetzung einer heillgesattigten 
Losung von Kalziumchlorat mit einer heillgesattigten Losung von Barium
chlorid. Giftig! 

Ca(ClOa)2 + BaCl2 Ba(CIOa)2 + CaCI2 
Kaiziumchlorat + Bariumchlorid = Bariumchlorat + Kalziumchlorid. 

Anwendung. Hauptsachlich in der Feuerwerkerei und Sprengstoff
herstellung. Doch sind gensu dieselben Vorsichtsmallregeln zu beachten 
wie beim Kaliumchlorat. Ferner in der Farberei und Druckerei. 

N a c h wei s. Die wasserige Losung, mit Salzsaure ubergossen, farbt 
sich grfrngelb und entwickelt reichlich Chior. 
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t Bluium nitrieum. BarYta nitriea. 
Bariumnltrai. Salpetersaorer Baryt. Salpetersaores Barium. 
Nitrate de baryom. Azotate de baryom. Nitrate of baryta. 

Ba(NOa)z· 
Farblose, luftbestandige Kristalle, loslich in 12 Teilen kaltem, 31/ S Teilen 

kochendem Wasser, unloslich in Weingeist. Dargestellt wird es durch Sattigung 
verdiinnter Salpetersaore mit Witherit, Filtrieren und Kristallisieren. Oder 
dadurch, daB man heiBgesattigte Losungen von Bariumchlorid und N atrium
nitrat zusammenbringt. Es scheidet sich das Bariumnitrat als kristallinisches 
Pulver aus und wird durch Umkristallisation gereinigt. Giftig! 

Anwendung findet es in der Analyse und in der Feuerwerkerei zor 
Darstellung griiner Flammen. Ferner in der Druckerei und in der Kunst
topferei, der Keramik. 

N ach weis. Die wasserige Losung gibt auf Zusatz von verdiinnter 
Schwefelsaure einen weiJ3en, in Sauren unloslichen Niederschlag von Barium
sulfat. Am Platindraht erhitzt, wird die Flamme griin gefarbt. 

Barium suHinieum. BarYta suH6riea. 
Barinmsullat. Schwefelsaores Barium. Schwefelsanrer Baryt. Blanc lixe. 

Schwerspat. Sulfate de baryum. Sullate of barium. 

BaS04 • 

Das Bariumsulfat kommt in der Natur in groBen Lagern, z. B. in 
Thiiringen, in kristallinischer Form vor. Das Mineral wird Schwerspat 
genannt und aufs feinste gemahlen und geschlammt und ofter mit etwas 
Blau vermischt in groBen Massen in den Handel gebracht. Eine Zu
mischung von Blau erkennt man durch Auftra.ufeln von Terpentinol. 
Der Schwerspat bildet ein rein weiJ3es Pulver, das fiir sich allerdings 
nicht als Malerfarbe zu benutzen ist, da es so gut wie gar keine Deckkraft 
besitzt. Auch das kiinstlich dargestellte Bariumsulfat kommt in groJ3en 
Mengen in den Handel. Es wird teils als Nebenerzeugnis bei manchen che
mischen Vorgangen gewonnen, teils aus Witherit, dem natiirlichen Barium
karbonat oder natiirlichem Schwerspat hergestellt. Den Witherit setzt man 
jedoch nicht unmittelbar mit Schwefelsaure um, weil er hierbei, wenn nicht 
staubfein gemahlen, zum groJ3ten Teil unzersetzt bleiben wiirde, indem 
er sich sofort mit einer Schicht von in verdiinnten Sauren unloslichem 
Bariumsulfat iiberziehen wiirde. Man fiihrt den Witherit durch Sattigen 
mit Salzsaure zuerst in Bariumchlorid iiber und setzt dieses dann durch 
Schwefelsaure oder Natriumsulfat um in Bariumsulfat und Natriumchlorid. 
Verarbeitet man natiirlichen Schwerspat, so wird er zuerst durch Gliihen 
mit Kohle in Bariumsulfid verwandelt, dieses durch Salzsaure in Barium
chlorid und letzteres, wie bei Verarbeitung des Witherits, durch verdiinnte 
Schwefelsaure oder Natriumsulfat in Bariumsulfat. Das kiinstlich herge
stellte Bariumsulfat kommt unter verschiedenen Namen in den Handel, 
z. B. PermanentweiB, Blanc fixe, BarytweiJ3, MineralweiJ3, 
NeuweiJ3, SchneeweiB, wenn im feuchten Zustande, worin man es 
vielfach liBt, weil es dadurch eine groBere Deckkraft haben solI, als 
Blanc fixe en pate. 
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An wend ung. Als vollig unschiidliche Farbe zum Bemalen von 
Kinderspielzeug und in der Tapeten- und Zeugdruckerei; mit anderen Farben 
vermengt. ist Schwerspat das beliebteste Mittel zur Herstellung billiger 
Farbenmischungen. Vielfach dient er auch zur VerfiHschung bzw. Streckung 
des gepulverten BIeiweiBes (s. d.) sowie als Fiillstoff fUr Papiere. Auch 
wird er fiir photographische Aufnahmen mit Rontgenstrahlen innerlich an
gewendet. Unschadlich ist Bariumsulfat jedoch nur, wenn es 
kein Bariumchlorid, kein Schwefelbarium, Bariumsulfid, 
und kein Bariumkarbonat mehr enthiiIt. Hierauf ist ganz 
besonders zu achten. 

Nachweis. Das reine Bariumsulfat ist nicht nur in Wasser, sondern 
auch in verdiinnten Sauren vollstiindig unloslich, nur konzentrierte Schwe£el
saure lost es etwas auf. Es hat das hohe spezifische Gewicht 4,500. Man 
schmilzt das Bariumsulfat mit der vierfachen Menge wasserfreiem Natrium
karbonat, das vollstiindig frei von Schwefelsiiure ist. Die Schmelze weicht 
man in Wasser auf, bringt sie auf ein Filter und wascht mit Wasser griind
lich aus. Den auf dem Filter gesammelten Niederschlag von Bariumkar
bonat lOst man darauf in verdiinnter Essigsii.ure und fiigt verdiinnte Schwefel
saure hinzu, es zeigt sich ein weiBer, in Siiuren unloslicher Niederschlag von 
Bariumsulfat. Die beim Auswaschen abfiltrierte Fliissigkeit wird darauf 
mit Salzsaure iibersattigt und mit Bariumchloridlosung auf Schwefelsaure 
gepriift, es zeigt sich ebenfalls ein weiBer Niederschlag von in Siluren un
loslichem Bariumsulfat. 

P riifung. 1. Auf losliche Bari umsalze und Ba ri umka r
bon a t. 5 g Bariumsulfat erhitzt man mit 5 cem 'Essigsiiure und 45 cem 
Wasser zum Sieden, liiBt absetzen und filtriert. 25 ccm des vollig klaren 
Filtrats diirfen durch einige Tropfen verdiinnte Schwefelsaure innerhalb 
I Stunde nicht veriindert werden. 

2. Auf Bariumsulfid. Erhitzt man 109 Bariumsulfat mit 30ccm 
Wasser und 20 ccm Salzsiiure in einer Kochflasche, deren Offnung mit 
einem Stiick Filtrierpapier bedeckt ist, das man mit Bleiazetatlosung ge
triinkt hat, zum Sieden, so darf das Filtrierpapier nicht dunkel gefirbt 
werden. 

Str6ntium. Strontium. 

Sr = 87,63. Zweiwertig. 

Strontium findet sich in der Naturals Strontiumsulfat, Zolestin. SrBO,. 
und als Strontiumkarbonat, Strontianit, Src08 und wird aua dem ge
schmolzenen Strontiumchlorid d-qrch elektrischen Strom, durch Schmelzflu8-
elektrolyse, gewonnen. Es ist ein silberweiBes bis gelbes, dehnbares Metall, 
spezifisches Gewicht 2,55. Die Salze des Strontiums sind denen des Bariums 
ahnlich. Durch KaIiumdichromat aber tritt keine Fallung ein, bei Anwen
dung von KaIiumchromat bildet sich ein gelber Niederschlag von Strontium
chromat, SrCr0c• aber erst nach langerer Zeit. 

N ach weis. Strontiumsalze fuben die nichtleuchtende Flamme rot 
und geben mit Schwe£eIsaure einen weiBen Niederschlag von Strontium
sulfat, der sich in iehr verdiinnten Losungen erst nach einiger Zeit bildet. 
Dieser NiederschIag, mit Natriumkarbonat zusammengebracht. geht nach 
einigen Stunden in Strontiumkarbonat iiber. 
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Sanerstoffverbindongen des Strontioms. 

Str6ntium oxydatum hydratum. Str6ntium hYdricum. 
Str6ntium causticum. 

Strontiumhydroxyd. Strontiumoxydhydrat. Hydrate de strontium. 
Sr(OH)2 + 8 H20. 

GroBe, farblose, durchsichtige Kristalle, die in Wasser schwer Ioslich 
sind, es losen sich bei 150 etwa 1,5 Teile in 100 Teilen. 

Strontiumoxydhydrat wird hergestellt durch Gliihen von Strontianit in 
Kalkbrennofen und Behandeln des entstandenen Strontiumoxyds mit Wasser. 

Anwendung. In groBen Mengen in der Zuckergewinnung bei der 
Entzuckerung der Melasse. In der Farberei und Druckerei. 

Auf be wah run g. In gut schlieBenden GefaBen, da es begierig 
Kohlensaure aufnimmt. 

Haloldverbindungen des Strontloms. 

Str6ntium chloratum. Strontiumchlorid. Chlorstrontium. 
Chlorure de strontiane. Chloride of strontium. 

SrCI2 + 6 ~O. 
Farblose, nadelformige Kristalle, in nicht ganz reinem Zustande ge

wohnlich etwas feucht.; Ieicht lOslich in Wasser und in Weingeist. Die 
wasserige Losung enthalt die Ionen Sr" und CI'Cl'. Es wird dargestellt 
durch Auflosen von Strontiumkarbonat in Salzsaure und Abdampfen bis zur 
Kristallisation. MuB trocken in gut schlieBenden GefaBen aufbewahrt werden. 

Anwend ung findet es in der Mineralwasserbereitung, in der Photo
graphie und zur Erzeugung einer schOn rot gefarbten Weingeistflamme. 

N ach weis. Die wasserige Losung gibt mit SilbernitratlOsung einen 
weiBen, kasigen, in Ammoniakfliissigkeit Ioslichen Niederschlag. Am Platin
draht erhitzt, wird die Flamme rot gefarbt. Die Losung gibt, mit Schwefel
saure vermischt, einen weiBen Niederschlag von Strontiumsulfat. 

Die Strontiumsalze unterliegen, mit Ausnahme des Strontiumjodids, 
nicht den Bestimmungen des Giftgesetzes. 

Das Strontiumchlorid darf nicht mit dem Stro nti u mchlora t, 
chlorsaurem Strontium, Strontium chloricum, Sr(CIOa)2 + 5 ~O, 
verwechselt werden. Ein in Wasser leicht lOsliches, kristallinisches Pulver, 
das in der Feuerwerkerei gebraucht wird. Es sind jedoch dieseJben Vor
sichtsmaBregeln zu beachten wie beim Kaliumchlorat (s. dieses). 

N ach weis. Die Losung, mit Salzsaure erwarmt, entwickelt Chlorgas. 
Am Platindraht erhitzt, wird die Flamme rot gefarbt. 

t Str6ntium jodatum. Strontiumjodid. Jodstrontium. 
lodure de strontium. Strontium iodide. 

SrJ2 • 

Gelbes, sehr leicht zerflieBendes, kaum kristallinisches Pulver, das 
in Wasser leicht lOslich ist, ebenfalls in Weingeist. Da es lichtempfindlich 
ist, muB es vor Licht geschiitzt aufbewahrt werden. 
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Man gewinnt es durch Neutralisation von Jodwasserstoffsaure mit 
Strontiumkarbonat. 

Anwendung. In der Photographie. 
Nachweis. Die wasserige Losung, mit wenig Chlorwasser oder mit 

einigen Tropfen Salzsaure und ChloraminlOsung versetzt und mit Chloro
form geschiittelt, farbt letzteres violett. Am Platindraht erhitzt, wird die 
Flamme rot gefarbt. 

Str6ntium bromatum. Strontiumbromid. Bromstrontlum. 
Bromure de strontium. Strontium bromide. 

SrBr2 + 6 ~O. 

Lange, farblose, saulenformige Kristalle, die sehr stark Feuchtigkeit 
anziehen und in Wasser und Weingeist leicht lOslich sind. Auf 120° erhitzt, 
geben sie das Kristallwasser ab, und Strontium bromatum anhy
dricum, wasserfreies Strontiumbromid, bleibt als weilles Pulver 
zuriick. 

Wird dargestellt durch Neutralisation von Strontiumkarbonat mit 
Bromwasserstoffsa ure. 

A n we nd u ng. Gegen Fallsucht, Epilepsie, und Nierenleiden, vor allem 
aber in der Photographie. Neuerdings auch bei der Rontgenphotographie 
zu Einspritzungen in die Gefallbahn; hierfiir mu/3 das Strontiumbromid 
vollig frei von lOslichen Bariumverbindungen sein, eine Verunreinigung, 
die ofter vorkommt. Nach Merck priift man wie folgt: Man lOst 5 g 
Strontiumbromid in 100 ccm Wasser und fiigt 5 ccm einer Losung von 
neutralem Kaliumchromat (I + 19) hinzu. Es darf sich innerhalb einer 
Stunde keine Abscheidung zeigen. ' 

A ufbewahrung. Trocken in gut schliellenden Gefallen. 
Nachweis. Die wasserige Lasung, mit wenig Chlorwasser oder mit 

einigen Tropfen Salzsaure und ChloraminlOsung versetzt und mit Chloro
form geschiittelt, farbt letzteres rotgelb. Am Platindraht erhitzt, wird die 
Flamme rot gefarbt. 

Str6ntium suHuratum. Strontiumsullid. Schwefelstrontium. 
Elnfach·Schwefelstrontium. Sulfure de strontium. 

SrS. 

Ein graues oder rotlichgraues Pulver, das durch Wasser in Strontium
sulfhydrat iibergeht. Dem Sonnenlicht oder Magnesiumlicht ausgesetzt, 
leuchtet es von selbst, phosphoresziert es im Dunkeln. Es nimmt begierig 
Kohlensaure aus der Luft auf und mull deshalb in gut schliellenden Gefallen 
aufbewahrt werden. 

Wird dargestellt durch Gliihen von Strontiumsulfat und Kohle in 
bedecktem hessischen Tiegel. 

Anwend ung. Zur Herstellung von Leuchtfarben. Ferner als Haar
entfernungsmittel, als Depilatorium. 
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Sa uel'8toO'Balze delJ StrontiumlJ. 

Str6ntium earb6nieum. Strontilma earb6nica. 
Strontlumkarbonat. Koblensaures Strontium. 

Carbonate de strontlane. Carbonat of strontium. 
SrCOao 

DaB Strontiumkarbonat kommt in der Natur in kristalliBchem 
Zustand aIs BOg. Strontianit vor. Es bildet weille, Btenglige Kristall
anhaufungen, die in gemahlenem Zustand eine wichtige HandelBware 
bilden. Um fiir den chemischen Gebrauch ein ganz reines Priiparat zu 
erhalten, wird eB zuerst in SalzBiiure gel6st, dann durch Natriumkarbonat 
wieder ausgefiillt. EB bildet dann ein rein wei.BeB, geruch- und geschmack
IOBeB Pulver, das in Wasser vollig unlOBlich iBt. 

Anwendung. Au.Ber zur DarBtellung der anderen Strontium
praparate viel in der Zuckergewinnung, bei der es, in Strontiumhydroxyd 
iibergefiibrt, zur Entzuckerung der MelaBBe dient. Ferner in der Glasbereitung. 

N ach weiB. BrauBt, mit verdiinnter Salzsaure iibergossen, auf. Am 
Platindraht erhitzt, farbt eB die Flamme rot. 

Str6ntium Ditrieum. Strontiana Dimes. 
Strontlumnltrat. Salpetenaures Strontium. 

Azotate de strontlane. Strontll nltrBS. 
Sr(NOa)2' 

EB bildet farbloBe, durchsichtige und luftbestiindige Kristalle; iBt 
IOBlich in 5 Teilen kaltem und in 2 Teilen kochendem WaBBer, etwBS loslich 
in verdiinntem, gar nicht in waBBerfreiem Weingeist. Die wiiBBerige L6sung 
enthii.lt die Ionen Sr" und NOa'NOa'. Wird dargestellt durch AufioBen 
von Strontiumkarbonat in SalpeterBaure und Abdampfen bis zur KriBtalli
sation. EB mu.B BtetB aus hei.Ben LOBungen kristallisiert werden, weil 
sonst, ebenso wie aus verdiinnten LOBungen, daB Salz nicht WBsser£rei, 
sondern mit 4--5 Molekiilen KriBtallwaBBer anschie.Bt. DieBe Kristalle 
verwittern an der Luft und sind zu Feuerwerkskorpern nicht verwendbar. 

Anwend ung. In der Feuerwerkerei zur Erzeugung roter Flammen. 
N a c h wei B. Beim VermiBchen der wiiBBerigen LOBung mit Schwe£el

saure und FerroBulfat farbt sich die LOBung braunBchwarz. Am Platindraht 
erhitzt, wird die Flamme rot gefarbt. 

Str6ntium suHUrieum. StrontiumsuHat. SchwefeIsaur8S Strontium. 
SuHate de strontlane. Sulfat of strontium. 

SrSO.1" 
DieBes Salz findet sich in der Natur hiiufig in Behr Bchonen, durch

sichtigen KriBtallen, die zuweilen eine blaue Fiirbung haben, daher der 
Name ZoleBtin. Oder man f811t eB aus Strontiumverbindungen durch ver
diinnte Schwe£els8ure oder losliche Sulfate aus. In WaBSer iBt eB au.Berst 
schwer loslich, es bedarf zur LoBung etwa 7000 Teile. EbenfallB ist es in 
verdiinnten Sauren Behr Bchwer loslich. EB findet fiir sich kaum Ver
wendung, dient aber neben dem Strontianit zur HerBtellung der anderen 
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Strontiumpraparate. Zu diesem Zwecke wird es zuerst durch Gliihen mit 
Kohle zu Schwefelstrontium, zu Strontiumsulfid reduziert. Die Hauptfund
statten des Minerals sind Sizilien, Wales, die sehr reine, farblose Kristalle 
liefern. 

Radium. 
Ra = 226,0. 

Kommt mit Barium zusammen in der Uranpechblende, dem Uran
pechharz vor, das besonders in Joachimstal in Bohmen, auch in Sachsen 
und anderen Orten gegraben wird. GroBere Mengen Radiumerze, die 
Karnotiterze, werden auch in Nordamerika bei Denver in Kolorado 
und ferner in Utah gefOrdert, die Hauptmenge zur Zeit aber im bel
gischen Kongogebiet, die in einer graBen Fabrik in Oolen bei Antwerpen 
verarbeitet wird. Bei der Verarbeitung der Uranpechblende auf Uran
salze verbleibt in den Riickstanden Barium-Radiumsulfat. Die Doppel
verbindung wird zunachst in Barium-Radiumkarbonat, darauf in Barium
Radiumchlorid oder -bromid iibergefiihrt, und das Radium von dem Barium 
durch haufige Kristallisation getrennt. 10000 kg Uranpechblende sollen 
0,2 g Radiumsalz liefern. Die Radiumsalze werden allmahlich, aber fort
dauernd zersetzt; anfangs farblos, gehen sie in gelb, rosa, schlieBlich in 
dunkelbraun iiber, doch wird die Lebensdauer der Radiumverbindung auf 
iiber 200 Jahre berechnet. Bei dieser mit groBer Warmeentwicklung vel'
bundenen Zersetzung stromt ein gasformiger Korper, Emanation ge
nannt, aus, und zugleich damit werden verschiedene Strahlen entsendet, 
die je nach ihrem Durchdringungsvermogen als Alpha-, Beta- und 
Gammastrahlen bezeichnet werden, als Becq uerelsche Strahlen, 
da B. diese Strahl en im Jahre 1896 zuerst wahrnahm. An und fiir sich 
dem Auge nicht unmittelbar sichtbar, bringen sie im Dunkeln leuch
tende, phosphoreszierende Stoffe wie Zinkblende oder Bariumplatinzyaniir 
zum Leuchten. Sie wirken auf eine durch lichtdichtes schwarzes Papier 
geschiitzte photographische Platte zersetzend ein, zersetzen z. B. auch 
eine Jodoformbenzollosung, die sich in einem lichtdichten Pappbehalter 
befindet, binnen kaum einer Viertelstunde. Pflanzen sterben durch die 
Strahlen ab, ebenso kleine Le bewesen, Mikroorganismen, und kleinere 
Tiere. Auf der Haut des Menschen werden Entziindungen hervorgerufen, 
das Auge wird stark geschadigt. Die Gammastrahlen durchdringen noch 
Eisenplatten von fast 20 cm Starke. Diese Zersetzung des Radiums 
erklart man sich durch die Annahme, daB in einem Atom Radium eine 
zu groBe Anzahl Uratome oder Elektrone vereinigt sei, so daB eine 
gewisse Menge dieser Elektronen das Atom verlasse und so den Zerlall 
des Atoms herbeifiihre. Andererseits sollen diese ausgewanderten 
Elektro ne neue Elemente bilden, so daB die Emanation des Radiums 
ein neues gasformiges Element ware. Man denkt sich das Radium selbst 
auch entstanden aus der Emanation des Urans, die ja ebenfalls, dem 
Zerfall ausgesetzt, ein neues Element bildet. Aus der Radiumemanation 
bildet sich nach dieser Anschauung also ein anderes Element, das 
Radium-A, das Helium, aus diesem Radium-B und so weiter bis zum 
Radium-F, woraus sich das Element Blei, das Radiumblei, das Ra
dium-G gebildet haben solI. Dieses Radiumblei ist von dem gewohnlichen 
Blei nUl durch das etwas geringere Atomgewicht verschieden. 

Buchheister·Otterabach. I. 15. Auf!. 56 
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Die Emanation ist in Wasser loslich und entwickelt bestii.ndig Wasser
stoff und Sauerstoff, die anderseits wieder zu Wa88er verbunden werden. 
1 cem Emanation entwicke1t 3 000000 mal so viel Wii.rme als 1 ccm KnaIl
gas. Kommt die Emanation mit Wasser zusammen, so entsteht ebenfalls 
ein anderes Element, das N eo n, und sind Silbersalze oder Kupfersalze 
zugegen, ein drittes Element, das Argon. Auch soIl bei Einwirkung der 
Emanation auf Ku pfersulfatlosung die Entstehung vop. Natrium und Lithium 
beobachtet worden sein, und so ware die Emanation als eine Kraft anzu
aehen, die fiir den Zusammenhang der Elemente in Betracht kame. 

Und dies um so mehr, als auch Stoffe, die in die Nahe eines Radium
salzes oder der Emanation kommen, voriibergehend diese1ben Erscheinungen 
zeigen, radioaktiv werden infolge ind uzierter Radioaktivitat. 

Manche HeiIqueIlen zeigen Radioaktivitat, z. B. Wiesbaden und 
Fango. 

Die Grolle der Emanation, die 1/1000 g Radium von sich schleudert, 
wird als Millicurie bezeichnet, dies dient zur Messung siimtlicher Ema
nationen. 

In der HeiIkunde wendet man die Radiumemanation an gegen durch 
Tuberkeln herv9rgerufene und krebsartige aullere Leiden. Die radioaktiven 
HeiIquellen gegen verschiedene, z. B. gichtige Krankheiten. 

In der Uranpechblende sind auller Radium noch andere Elemente 
mit dem Radium ii.hnlichen Eigenschaften gefunden worden, die man Ak
tinium, Polonium und Radiothor genannt hat. Das Aktinium stellt 
ein braunlichrotes, feinkorniges Pulver dar. Seine allerdings bedeutende 
Emanation hat aber nur eine kurze Wirkungsdauer. Es wird ebenfalls 
in der Heilkunde verwendet. 

(Meaothorium siehe Thorium.) 

Gruppe des Magnesiums. 
Hierzu gehOren die zweiwertigen Elemente Beryllium, Magnesium, 

Zink und Kadmium. Die beiden ersten haben noch ein niedrigeres Atom
gewicht und niedrigeres spezifisches Gewicht, neigen sich mehr zu der 
vorigen Gruppe, den Erdalkalimetallen zu, wahrend Zink und Kad
mium mehr den Schwermetallen ii.hne1n. 

BerYllium. 
Be = 9,1. Zweiwertig. 

Kommt nur in Verbindungen vor, z. B. im BeryU, Aluminium
Berylliumsilikat, oder im Bmaragd, durch Chromoxyd griin gefii.rbter 
BeryIl, im Phenakit, Berylliumsilikat, im ChrysoberylI, Alumi
nium-Berylliumoxyd. Das Beryllium wird durch Elektrolyse, Schmelz:' 
fIullelektrolyse, des geschmolzenen Beryllchlorids hergestellt. Es ist ein 
leichtes, weilles, siIberglanzendes, an der Luft unverii.nderliches Metall, das 
sich vorzuglich zu Legierungen mit andern Metallen, besonders mit Alu
minium, eignet, da es leichter und harter als dieses ist. Spezifisches Ge
wicht 1,85. Die Salze schmecken sull. Man hat deshalb dem Beryllium 
auch die Bezeichnungen Glycium oder Glycinium gegeben. 
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Die Verbindungen wie Berylliumoxyd. BeO, Berylliumchlorid, 
BeCl2• und Berylliumsulfat. BeS04, haben fiir den Handel noch kaum 
Bedeutung. Das Berylliumoxyd findet mitunter Verwendung in der Kunst
topferei. 

Magn6sium. Magnesium. 
Mg 24,32. Zweiwertig. 

Findet sich nicht metallisch in der Natur, aber in groBen Mengen 
als kohlensaures Magnesium, Magnesit. als Magnesiumkalziumkarbonat 
im Dolomit, im Karnallit. Kieserit und Kainit der StaBfurter Werke, 
im Meerschaum, Talk, Serpentin usw. und auch im Chlorophyll. 

WeiBes, in trockener Luft unveriinderliches Metall, das in feuchter 
Luft ein wenig oxydiert unter Bildung von Magnesiumhydroxyd; es ist 
hiimmerbar und dehnbar, sehr leicht, von nur 1,743 spezifischem Gewicht. 
In kaltem Wasser bleibt es unveriindert, in siedendem oxydiert es unter 
Wasserzersetzung. und Abscheidung von Wasserstoffgas. 1m luftleeren 
Raume liiBt es sich schmelzen, an der Luft erhitzt, verdampft es zuletzt, und 
die Diimpfe verbrennen unter Entwicklung eines stark weiBen Lichtes zu 
Magnesiumoxyd. In verdiinnten Siiuren lOst es sich unter Wassrestoff
entwicklung auf. Seine Darstellung war friiher sehr kostspielig, da man 
es nur durch metallisches Natrium in der Gliihhitze aus seinen Verbin
dungen abscheiden konnte. Heute gewinnt man es auf elektrolytischem 
Wege durch SchmelzfluBelektrolyse aus dem geschmolzenen Magnesium
chlorid des Karnallits (MgC~ + KCl + 6 ~O). Es kommt in zwei 
Formen in den Handel, entweder als Draht bzw. Band zum Brennen in 
der sog. Magnesiumlampe oder in Pulverform. Das Pulver dient namentlich 
als Zusatz zu Feuerwerkskorpern, bei denen schon eine Beimischung von 
2% geniigt, um den Flammen eine sehr starke Helligkeit zu geben. Reines 
MagnesiumIicht hat fast eine gleiche Stiirke wie das elektrische und verii.ndert 
die Farben nicht, so daB photographische Aufnahmen dabei moglich sind. 

Magnesium mit 3,7% Zink und 0,3% Aluminium legiert, kommt als 
E I e k t ron in den Handel, es ist leicht zu walzen und zu pressen. 

N ach weis. Aus Magnesiumsalzlosungen fiillt Dinatriumphosphat 
in ammoniakhaltiger Fliissigkeit bei Gegenwart von Ammoniumchlorid 
einen weiBen Niederschlag, Magnesium - Ammoniumphosphat, 
Mg(NH4)PO, + 6 H 20, Schwefelwasserstoff fiillt Magnesiumsalze nicht aus. 

SauerstofiVerblndungen des Magnesiu.s. 

Magn6sium oxydatum. Magn6sia nsta oder calcinata. 
Magnesiumoxyd. Gebrannte Magnesia. Talkerde. Blttererde. 

Magnllsie calclnlle. Magnesia levis. 
MgO. Molekulargewicht 40,32. 

Leichtes, weiBes, feines Pulver; geruchlos, von erdigem Geschmack, 
in Wasser fast unloslich, leicht dagegen in verdiinnten Mineralsiiuren: 
die Losung mull klar sein und ohne Aufbrausen erfolgen. Mit 10 Teilen 
Wasser angeriihrt, wird die Masse nach 1-2 Tagen zu einer Gallerte von 
Magnesiumoxydhydrat, Magnesia hydrica, Mg(OH) •. Das Magne
siumhydroxyd zerfiillt nur wenig in die Ionen Mg" und OR'OR'; so ist es 
nur eine schwache Base. 

56* 
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Es wird bereitet, indem in einem bedeckten Tiegel Magnesiumkarbonat 
bzw. Magnesiumsubkarbonat in Stiicken so lange vorsichtig gegliiht 
wird, bis eine herausgenommene Probe, nach dem Erkalten in Wasser 
angeriihrt, mit verdiinnter Saure keine Kohlensaureentwicklung mehr 
zeigt. 

4MgCOs·Mg(OH)2 + 4 H20 = 5 MgO + 5 H20 + 4 CO2 
Magnesium- + Wasser = Magnesiumoxyd + Wasser + Kohlendioxyd. 
subkarbonat 

Anwend ung in gleicher Weise wie das Magnesiumkarbonat gegen 
Magensaure, Sodbrennen und in gro.f3eren Gaben als gelindes Abfiihrmittel. 
Ferner als Gegenmittel bei Vergiftung mit Sauren. Technisch als Putz
mittel fiir Metalle. 

Auf b e wah run g. Magnesiumoxyd mu.f3 in gut geschlossenen 
Gefa.f3en aufbewahrt werden, da es sonst Kohlendioxyd aus der Luft 
anzieht. 

Au.f3er dieser leichten gebrannten Magnesia kommt noch eine schwerere 
Sorte, die in England gebrauchlich ist, in den Handel, Magnesia usta 
po nderosa. Sie ist blendendwei.f3, fast glanzend und wird aus dem dortigen 
schweren Magnesiumkarbonat bereitet. Sie enthalt haufig etwa 30% Wasser, 
ist also mehr oder weniger Magnesiumoxydhydrat .. 

N ach weis. Magnesiumoxyd ist in verdiinnter Schwe£elsa~e klar 
loslich; die klare Losung mu.f3, nach Zusatz von Ammoniumchloridlosung 
und iiberschiissiger Ammoniakfliissigkeit, mit Dinatriumphosphatlosung 
einen wei.f3en, kristallinischen Niederschlag von Magnesium-Ammonium
phosphat, Mg(NH4}P04 + 6 ~O, geben. 

Prii£ung nach D.A.B. 
1. Es werden 0,8 g gebrannte Magnesia mit 50 ccm hei.f3em, frisch 

abgekochtem Wasser zum Sieden erhitzt und die Fliissigkeit hei.f3 abfiltriert. 
Das Filtrat darf nur schwach alkalisch reagieren (Alkalikarbonate) 
und nach dem Verdampfen nur 0,01 g Riickstand hinterlassen (Saize 
fremder Metalle). 

2. Die auf dem Filter zuriickgebliebene Magnesia wird in 10 ccm 
verdiinnter Essigsaure gelost, es diirfen sich bei dieser Losung nur ver
einzelte Gasblaschen zeigen (Priifung auf Kohlensaure). 

3. 0,2 g mit 20 ccm Wasser geschiittelt, sollen ein Filtrat lie£ern, das 
durch AmmoniumoxalatlOsung innerhalb 5 Minuten hOchstens wei.f3lich
schillernd getriibt werden darf (Priifung auf Kalk). 

4. Die durcp. verdiinnte Essigsaure erhaltene Losung darf, mit 
reichlich Wasser vermischt, durch 3 Trop£en NatriumsulfidlOsung nicht 
verandert werden (Sch wermetalle). 

5. Auf Zusatz von BariumnitratlOsung (S c h w e £ e I s a u r e) dar£ sich 
die Losung nlcht so£ort und 

6. nach Zusatz von Salpetersaure durch Silbernitratliisung (S a I z -
saure) innerhalb 5 Minuten nur wei.f3lichschillernd triiben. 

7. Die mit Hilfe von verdiinnter Salzsa ure bereitete wasserige Losung 
(1 + 19) darf durch 0,5 ccm Kaliumferrozyanidlosung nicht sofort geblaut 
werden (Eisen). 
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Magnllsium peroxydatum. Magnllsium superoxydatum. Magnesium
superoxyd. Magnesiumperhydrol. Magnesiumdioxyd. Peroxyde de magn6sie. 

Mg02 • 

Kommt nicht rein in den Handel, sondern gemischt mit Magnesium
oxyd, und zwar als 5 prozentiges, 15 prozentiges und 25 prozentiges Praparat. 
Nach E. Merck wird es hergestellt durch ZusammenrUhren von Magnesium
oxyd mit einer entsprechenden Menge Wasserstoffsuperoxyd. Nach 
24 Stunden trennt man die in der Schwebe gehaltene, sus pen die r t e , 
Masse durch Schleudem vom Wasser und trocknet bei mii.l3iger Wii.rme. 

Es ist ein weiBes, leichtes, in Wasser fast unlosliches Pulver, das schon 
bei einer Wii.rme von 25° Sauerstoff abgibt, was besonders rasch bei Zu
tritt von Wasser erfolgt. In verdiinnter Salzsii.ure oder Schwefelsii.ure ist es 
unter Bildung von Wasserstoffsuperoxyd und Sauerstoffentwicklung loslich. 

Nach Kirchhoff-Neirath geht man an Stelle des Magnesiumoxyds vom 
Magnesiumhydroxyd aus. 

Mg(OH)s + HsOz MgOa 
Magnesiumhydroxyd + Wasserstoffsuperoxyd = Magnesiumsuperoxyd 

+ 2HsO 
+ Wasser. 

Dieses Magnesiumsuperoxyd befindet sich unter der Bezeichnung Hopo
gan im Handel. Das Novozon wird nach Hinz durch Elektrolyse einer 
Magnesiumchloridlosung und Wasserstoffsuperoxyd gewonnen. Es scheidet 
sich hierbei das Magnesiumsuperoxyd an der Platinkathode aus 

MgCllI + HzOs MgOs 
Magnesiumchlorid + Wasserstoffsuperoxyd = Magnesiumsuperoxyd 

+ 2RCI 
+ Chlorwasserstoffsii.ure. 

Anwend ung. Innerlich gegen Gicht, GliederreiJ3en, Zuckerkrankheit, 
Verdauungsschwache, Verstopfung und Bleichsucht. Auch gegen Staupe 
der Runde. AuJ3erlich zu Wundheilungen. Vor allem aber als Zusatz zu 
Zahnpulvem und als Bleichmittel. 

N ach weis. Schiittelt man 1 ccm einer Losung von 0,1 g Magnesium
superoxyd in 1 ccm verdiinnter Schwefelsaure und 9 ccm Wasser mit 
5 ccm Ather und einigen Tropfen KaliumdichromatlOsung, so farbt sich der 
Ather blau. Weiteren Nachweis siehe Magnesium oxydatum. 

Haloldverbindungen des Magnesiums. 
Von diesen hat hauptsachlich das Magnesiumchlorid Bedeutung, wahrend 

Magnesiumbromid, Magnesium bromatum und -jodid, tMagne
sium jodatum in der Mineralwasserbereitung geringe Anwendung finden. 

Magnllsium chloratum. Magnllsium hydrochl6ricum. 
Magneslumchlorid. Chlormagnesium. Chlorwasserstollsaures Magnesium. 

Chlorure de magnesie. Magnesil chloridum. 
MgCls, kristallisiert + 6 HzO. 

WeiJ3e, nadelformige Kristalle, geruchlos, von bitterem, salzigem Ge
schmack, sehr leicht Feuchtigkeit anziehend, so daB es an der Luft alsbald 
zerflieJ3t. 
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Loslich in etwa der Halfte seines Gewichtes Wasser. Die wasserige 
Losung enthalt die lonen Mg" und OI'Cl'. Mischt man zu einer etwa 
30-40 prozentigen Magnesiumchloridlosung Magnesiumoxyd, so erstarrt 
die Misch ung allmahlich zu einer harten Masse, dem Mag n e s i a z em e n t 
oder Sore Iz em en t, indem sich basisches Salz, Ma gne si umoxy
chlorid MgOl2 5 MgO + H 20 bildet, 

Wird in groBer Menge als Nebenerzeugnis bei der Verarbeitung der 
StaBfurter Abraumsalze gewonnen. Besonders bei der Kaliumchlorid
gewinnung aus dem Karnallit, MgOI2 ,KOI+6H20. Oder aus dem 
Tachhydrit, 2 MgOl20aOl2 + 12 H20. Oder man stellt es dar durch 
Auflosen von Magnesit, Magnesiumkarbonat in Salzsaure. 

Wasserfreies Magnesiumchlorid, wasserfreies Ohlor
magnesium, Magnesium chloratum siccum, erhalt man durch 
Erhitzen von Magnesiumchlorid in einem Strome von trockenem Chlor
wasserstoffgas. 

An wend u ng. Es dient vor allem zur Darstellung des Magnesium
metalls und des Magnesiumkarbonats, auch bei der Darstellung der kiinst
lichen Mineralwasser; technisch als Zusatz zu Desinfektionsmassen fiir 
Siele und Aborte usw. FUr diese Verwendung kommt es nicht kristallisiert, 
sondern in Losung in den Handel, deren Wert nach Graden Baume be
stimmt wird. Diese Losung mit gemahlenem Magnesit gemischt, dient auch 
zum Anstrich von Sandstein, um ihn gegen Witterungsein£liisse zu schiitzen. 
Ferner mit gegliihtem Magnesit zusammen zur Herstellung von K u n s t
stein, Steinholz wie Xy I oli th, kiinstlichem Elfenbein, Kalte
£liissigkeiten, Steinkitten, um Baumwollgeweben gewissen Glanz zu geben, 
in der Farberei und Druckerei und als Zusatz zu Zementmortel als Frost
schutzmittel bei der Verarbeitung des Zementmortels in der Kalte, 

N ach weis. FUr Magnesium wie bei Magnesia usta. Die wasserige 
Losung mit Silbernitrat versetzt, gibt einen weiBen, kasigen, in Ammoniak
£liissigkeit loslichen Niederschlag. 

Sauerstoffsalze des Magnesiums. 

Magn~sium carb6nicum. Magneslumkarbonat. Kohlensaure Magnesia. 
Basisches Magnesiumkarbonat. Basisch-kohlensaures Magnesium. 

Magnesiumsubkarbonat. Carbonate de magnesie. Magnesie carbonatee. 
Magnesie blanche. Magnesli carbonas. Magnesium carbonate. 

WeiBe, sehr leichte und lockere, leicht zerreibliche Massen oder 
feines, leichtes Pulver; geruchlos, von eigentiimlich erdigem Geschmack. 
In Wasser ist es fast unloslich, verleiht aber diesem dennoch alkalische 
Reaktion. Wasser, das freie Kohlensaure enthalt, lost davon groBere 
Mengen, indem es diese in Magnesiumbikarbonat, saures kohlensaures 
Magnesium, iiberfiihrt. Ebenso lOsen es verdiinnte Sauren mit Leichtigkeit 
unter Kohlensaureentwicklung auf. Bei schwachem Gliihen verliert das 
Magnesiumkarbonat Kohlendioxyd. 

Magnesiumkarbonat findet sich als Magnesit in groBen Lagern in 
Schlesien zwischen Frankenstein und Wartha, im Galgenberge bei Zobten, 
bei Krubschiitz in Miihren und in Norwegen und Steiermark. 

Bereitet wird es durch Ausfallen heiBer Magnesiumchlorid- oder Magne
siumsulfatlOsung mittels Natriumkarbonat. Seine Formel ist nicht vollig 
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feststehend; es ist ein Subkarbonat, d. h. ein Magnesiumoxyd, das nicht 
voUstandig durch Kohlenaaure neutralisiert ist, ein basisch-kohlensaures 
Magnesium, das meist der Formel 3 MgCOa + Mg(OH)2 + 3 ~O ent
spric~t. Vielfach wird das basisch-kohlensaure Magnesium auch hergestellt 
aus dem Dolomit, einer Verbindung von neutralem Magnesiumkarbonat 
und Kalziumkarbonat, die sich als mii.chtige Gebirge findet. Der Dolomit 
wird schwach gegliiht. Hierbei geht das Magnesiumkarbonat in Magnesia, 
Magnesiumoxyd iiber, indem Kohlendioxyd entweicht, das Kalzium
karbonat aber noch nicht zersetzt wird. Die zuriickbleibende Masse 
wird fein gewaschen und unter starkem Druck mit Wasser und Kohlen
saure zusammengebracht. Hierbei geht das Magnesiumoxyd als Magnesium
bikarbonat in Losung, wahrend das Kalziumkarbonat zuriickbleibt. Die 
Losung des Magnesiumbikarbonats wird darauf erhitzt, wobei sich basisch 
Magnesiumkarbonat abscheidet und Kohlendioxyd entweicht. Der Nieder
schlag wird in Kasten getrocknet und in Stiicke zerschnitten, die bei 
gelinder Wii.rme noch weiter ausgetrocknet werden (Ziegel ware). Neutrales 
Magnesiumkarbonat MgCOs kommt in der Natur auBer im Dolomit in 
mii.chtigen Lagern vor, als sog. Magnesit. Dieser ist ein sehr wertvoller 
Stoff zur Darstellung der Kohlensii.ure fiir die Mineralwasserbereitung. 
Ferner im Talkspat und im Magnesitspat. 

Ein spezifisch schwereres Basisch-Magnesiumkarbonat erhii.lt man, wenn 
man die Mischung von Natriumkarbonatlosung und Magnesiumsulfatlosung 
zur Trockne eindampft und das entstandene Natriumsulfat mit heiBem 
Wasser auswascht. Magnesium carbonicum ponderosum. 

Magnesiumkarbonat kommt als Z i e gel war e oder als Pulver in 
Kisten von 12,5 kg, 25 kg und 50 kg in den Handel. Die Ziegelware auch 
eingewickelt in Ziegeln von 30 g, 60 g, 100 g und 200 g. 

Anwendung. Innerlich bei starker Saurebildung des Magena. In 
etwas groBeren Gaben auch als gelindes Abfiihrmittel. Ferner als Zusatz 
zu Zahnpulvern und Pudern; technisch als ein au.Berst feines Putzpulver 
ffir Metallwaren, entweder ffir sich oder gemengt mit Eisenoxyd. Mit 
Benzin gemischt als Mittel, um Fettflecke zu entfernen. 

Nachweis wie bei Magnesia usta, nur daB sich bei der Auf
lOsung in verdiinnter Schwefelsaure reichliche Kohlenaaureentwicklung zeigt. 

Priifung. 1. Die durch verdiinnte Essigsaure bewirkte Losung (1 + 49) 
dad auf Zusatz von 3 Tropfen NatriumsulfidlOsung keine Veriinderung er
fahren (Schwermetalle), 

2. auf Zusatz von BariumnitratlOsung nicht sofort (S c h w e f e 1-
saure) und 

3. nach Ansauem mit Salpetersaure von Silbernitratlosung binnen 
5 Minuten nur weiBlichschillemd getriibt werden (Salzsaure). 

4. Auf Zusatz von 1 ccm Salzsaure diicien 0,5 ccm Kaliumferrozyanid
losung (1 + 19) horhstens eine schwache Blauung hervorrufen (Eisen
salze). 

5. Gehaltsbestimm ung. 0,2 g diirfen nach dem Gliihen nicht 
weniger als 0,08 g Riickstand hinterlassen, was einem Mindestgehalt von 
24% Magnesium entspricht, sonat ist zuviel Wassergehalt vorhanden. 

6. Der Riickstand mit 8 ccm Wasser geschiittelt, muB ein Filtrat 
geben, das durch AmmoniumoxalatlOsung innerhalb 5 Minuten hochstena 
schwach getriibt wird (Kalziumsalze). 
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Magnllsium silicicum. Magneslumsillkat. Kieselsaures Magnesium. 
Silieate de magnesle. 

Von den im Mineralreiche vieI£ach verbreiteten Magnesiumsilikaten, 
zu denen der griine Olivin Mg2Si04 , der verschieden ge£arbte Enstatit 
MgSiOa, der Meerschaum 2 MgSiOa + ~Si08 + If:aO, der durch etwas 
Chromgehalt griine Serpentin, die Augite undHornblendengehOren, 
haben vor allem der Talk und der Asbest fiir den Drogenhandel Bedeut~. 

Talcum. Talk. Speeksteln. Gleltpulver. GUtsehpulver. 
Tale de Venise. Tale. 
3 MgSiOa + ~Si08' 

Kommt als sog. Talkschiefer vieI£ach in den AIpen, namentlich 
aber in Siidtirol vor; von dort kam er friiher iiber Venedig in den Handel, 
daher sein Name Talcum venetum. Er besteht neben einigen Prozent 
Wasser aus saurem Magnesiumsilikat, saurer kieselsaurer Magnesia und ist 
in reinem Zustande wei.l3, meist aber durch Eisenoxydul griinlich oder gelb 
ge£arbt. Das Ge£uge ist blii.ttrig-kristallinisch; er ist fettig anzufiihlen und 
in diinnen Splittern biegsam; er lii..I3t sich leicht auf der Drehbank be
arbeiten, z. B. auf Stopsel fiir Saureflaschen oder in ein feines, ungemein 
zartes und weiches Pulver verwandeln. 

Anwend ung. Ala Streupulver, um Handschuhe, Stiefel, Tanzboden, 
8chiebkii.sten schliipfrig zu machen; um die Reibung bei Maschinenlagern 
aU£Zuheben; in den ganz feinen, wei.l3en Sorten zur Herstellung unschadlicher 
Schminken und des Puders; ferner zum Tapetendruck, zur Darstellung 
von Glanzpapier, als Zusatz bei Seifen usw. Eine sehr weiche, etwas erdige 
Art von Talkschiefer findet als Brianzoner Kreide, auch spanische 
Kreide, Craie de Brian90n Verwendung zur Darstellung der sog. 
8chneiderkreide. Ferner auch zum Polieren von Graupen und Reis. 

AI-omen plumosum. Asbest. Federalaun. Amlanth. BergUaehs. 
Strahlsteln. Tremolith. Asbeste. Papier losslle. Ll~ge 10ssOe. Culr fossile. 

Carton de montagne. Asbestos. Amlantus. 
Dieses Mineral, hauptsii.chlich aus den Silikaten von Kalzium und 

Magnesium bestehend, wasserfrei und in seiner Zusammensetzung der 
Hornblende gleich, ist von strahliger, oft sehr feinfaseriger Natur. Die 
Fasern sind seidenglanzend, biegsam, wei.13 bis griinlich, durch Ritze nicht 
zerstorbar; durch 8ii.uren und Laugen wird der Asbest nur wenig an
gegriffen. Die Ware wird um so hoher bezahlt, je feiner und langer die 
Fasern sind. 

Die besten Sorten kommen aus Tirol, der Schweiz\ Kanada und 
Sibirien. VieI£ach ist an Stelle des Hornblenden - Asbests ein Ser
pentin - Asbest im Handel, der aus dem Chrysotil gewonnen wird, 
wasserhaltig und nicht so langfasrig ist. 

Die griinliche Farbe des Asbests riihrt von einem geringen Chromgehalt 
her. Verfilzen sich die Fasern, so wird das Mineral ala Bergkork, Berg
papier oder Bergleder bezeichnet. 1st es durch Verwitterung braun ga
worden, so hei.l3t es Bergholz. 

Anwe'ndung. Friiher, bevor man die Glaswolle kannte, wurde der 
Asbest vieI£ach zum Filtrieren von 8ii.uren und ahnlichen Fliissigkeiten 
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benutzt; heute dient er hauptsiichlich zum Dichten von Maschinenstopf
biichsen, in Platten geformt als Zwischenlage zwischen die Flanschen der 
Maschinenteile; ferner zur Herstell1plg von feuerfesten Zeugen; in einigen 
Gegenden sogar zur Herstellung von Spitz en, ferner als feines Pulver, als 
As be s tin e, zum Reinigen von wei.Ben Stoffen, als Z usa tz zu Siegellack usw. 

Magnesium suHfuicum crystallisatum. Sal amarum. Sal anglicum. 
Sal Seidlitzense. MagnesiumsuUat. Schwefelsaure Magnesia. Bittersalz. 
Englisch·Salz. Epsomsalz. Sulfate de magnesie. Sel de Sedlitz. Sel d'Epsom. 

Magnesii suUas. Bitter purging salt. Sulphate of magnesia. 
MgS04 + 7 ~O. Molekulargewicht 246,50. 

Kleine, farblose, an der Luft kaum verwitternde, prismatische Kristalle; 
geruchlos, von unangenehmem, bitterem, salzigem Geschmack; lOslich in 
1 Teil kaltem und in 0,3 Teilen siedendem Wasser, unloslich in Weingeist. 
Beim Erhitzen schmilzt das Bittersalz in seinem Kristallwasser und verliert 
allmiihlich 6 Molekiile; das 7. Molekiil wird erst bei 200 0-2300 a usgetrieben. 

Das Magnesiumsulfat kommt in der Natur als sog. Epsomit sowie 
als Kieserit, letzterer in miichtigen Schichten im Sta.Bfurter Abraum
BaIze vor. Beide enthalten bedeutend weniger KristallwaBser als das vom 
Deutschen Arzneibuche vorgeschriebene Salz. Auch in dem Kainit, 
Magnesiumsulfat-Kaliumchlorid findet sich Magnesiumsulfat. Ferner in 
manchen Mineralquellen, in den sog. Bitterwiissern und im Meerwasser. 

Es wird als Nebenerzeugnis in Kohlensaurefabriken gewonnen, wenn 
dabei zur Kohlensiiureentwicklung Magnesit und Schwefelsiiure benutzt 
werden. Das hierbei erhaItene Rohsalz wird durch 1-2 maliges Um
kristallisieren gereinigt. In gro.Ben Mengen auch aus dem schwerlOslichen 
Kieserit MgS04 + ~O, indem man ihn mit Wasser auswiischt, trocknet, 
Bchwach gliiht und mit Wasser kocht, wobei er noch 6 Molekiile Wasser 
aufnimmt und zu dem gewohnlichen Magnesiumsulfat wird, das man durch 
Kristallisation gewinnt. 

Anwendung. Als Abfiihrmittel in Gaben von 5-20 g; in der 
Mineralwasserbereitung zur Herstellung der kiinstlichen Bitterwiisser; 
technisch als Zusatz der Schlichte zum Beschweren der Baumwollengewebe; 
als Fla mmensc h u tzmi ttel fiir Gewe be, indem man 4 Teile Borax 
und 3 Teile Magnesiumsulfat in 20 Teilen Wasser lOst und damit die Ge
webe \ triinkt; in der Fiirberei und Zeugdruckerei, zur Herstellung von 
kiinstlichem Perlmutter und in der Galvanoplastik. 

Magnesium sul£uricum siccatum, getrocknetes Magne
siu msulfa t, entwiissertes Magnesi ums ul£at, ist das in der Wiirme 
des Wasserbades unter Umriihren entwiisserte, von einem gro.Ben Teile des 
Kristallwassers befreite Magnesiumsulfat. Es wird so lange erhitzt, bis es 
30% an Gewicht verloren hat. Es ist ein feines, wei.Bes, lockeres Pulver 
vom Geschmack des kristallinischen Salzes und mu.B in gut geschlossenen 
Gefii.Ben aufbewahrt werden, da es sonst Feuchtigkeit aus der. Luft anzieht. 

N ach weis. Die wiisserige Losung gibt mit DinatriumphosphatlOsung 
bei Gegenwart von Ammoniumchlorid und Ammoniak einen wei.Ben, kristal
linischen Niederschlag von Magnesium-Ammoniumphosphat Mg [NH4J P04 

+ 6 ~O, mit Bariumnitratlosung einen wei.Ben, in verdiinnten Siiuren 
unloslichen Niederschlag von Bariumsulfat. Sehr leicht kann das Magne-



890 Chemikalien anorganischen Ursprungs. 

siumsulfat mit dem sehr ahnlich aussehenden Zinksulfat verwechselt werden. 
Dieses rotet angefeuchtetes blaues Lackmuspapier, was bei Magnesiumsulfat, 
wenn es nicht freie Schwefelsiiure enthii.lt, nicht der Fall ist. 

Priifu ng nach D.A.B. 
1. Woo 1 g zerriebenes Magnesiumsulfat mit 3 ccm Natriumhypo. 

phosphitlOsung gemischt und eine Viertelstunde lang im siedenden Wasser· 
bad erhitzt, so darf keine dunklere Farbung eintreten (Arsen). 

2. Die wasserige Losung (1 + 19) dad Lackmuspapier nicht verandern 
(Zinksulfat, Schwefelsaure) und dad 

3. durch Zusatz von 3 Tropfen verdiinnter Essigsaure und 3 Tropfen 
Natriumsulfidlosung nicht verandert (Sch wermetalle) noch 

4. durch SilbernitratlOsung nach 5 Minuten mehr als weillschillernd 
getriibt werden (Salzsaure). 

5. Die mit etwas Salzsaure angesauerte wasserige Losung (1 + 19) 
dad auf Zusatz von 0,5 ccm Kaliumferrozyanidlosung nicht sogleich ge· 
blaut werden (E i sen). 

6. Man verreibt 0,5 g Magnesiumsulfat mit 0,5 g Kalziumhydroxyd 
fein, fiigt 3 ccm Weingeist und 3 ccm Wasser hinzu und erwarmt 2 Minuten 
lang. Werden darauf 10 ccm absoluter Alkohol hinzugesetzt, und man 
filtriert, so darf das Filtrat durch Zusatz von 0,5 ccm Kurkumatinktur 
nicht rot gefarbt werden (grollere Verunreinigung mit Natriumsulfat). 

Zincum. Zinke Zinc. 
Zn 65,37. Zweiwertig. 

Ein blau1ichweilles, ziemlich sprodes, blattrigkristallinisches Metall von 
7,15 spezifischem Gewicht. Dei gewohnlichem Warmegrad ist es in reinem 
Zustand etwas dehnbar, weit starker bei 100°-150°; bei 200° wird es wieder 
sprode und schmilzt bei etwa 400°; noch weiter erhitzt, verbrennt es an der 
Luft mit leuchtender, etwas griinlicher Flamme zu weiBem, flockenartigem 
Zinkoxyd, Lana philosophica oder Flores Zinci. Unter Ab· 
schluB der Luft laBt es sich unverandert iiberdestillieren; an feuchter 
Luft iiberzieht es sich mit einer Schicht von basisch-kohlensaurem Zink· 
oxyd, die das Zink vor weiterer Oxydation schiitzt. In verdiinnten Sauren 
und in starken Atzlaugen ist es unter Wasserstoffentwicklung loslich, es 
entsteht Zinkoxydkalium bzw. Zinkoxydnatrium. AIle loslichen Zink· 
saIze sind giftig und wirken brechenerregend! Die wasserloslichen 
Zinkverbindungen reagieren infolge schwacher hydrolytischer Spaltung 
sauer. 

Zink findet sich niemals metallisch, sondern hauptsachlich als Galmei 
ZnCOa , Zinkkarbonat, und Zinkspat, Zinkkarbonat, als Zinkblende, 
Zinksulfid, und als kieselsaures Zinkoxyd im Kieselzinkerz (ZI1:!SiO, 
+ ~O) . Ferner auch in geringen Mengen im tierischen Korper. Man 
benutzt den Galmei oder die Zinkblende zur Gewinnung des Metalls. Der 
Galmei wird zuerst gegliiht, um die Kohlensaure zu entfernen, bzw. die 
Zinkblende gerostet, um den Schwefel zu entfernen, dann mit Kohlengrus 
gemengt und aus tonernen, rohrenartigen Retorten destilliert. Gewohnlich 
werden 100-150 Belcher Rohren in einem Of en zugleich erhitzt. Es ent· 
weichen Kohlendioxyd und metallisches Zink. Zuerst sammelt sich in 
der eisernen Vorlage ein graues pulverartiges Gemisch an aus metallischem 
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Zink und wenig Zinkoxyd bestehend, der Zinkstaub, der in der Technik 
z. B. mit Natriurnhydroxyd zusammen zurn Entfernen von Rost verwendet 
wird, spater destilliert fliissiges Zink iiber, das W er kzink. Dieses kommt 
in Blocken, in Stengelchen, gekornt, als Pulver und gan,z fein ausgezogen 
als Z ink w 0 11 e in den Handel; doch ist die gewohnliche Handels
ware niemals chemisch rein, sie enthalt vielfach Spuren von Kadmium, 
Arsen und Eisen. Fiir die beste Ware gilt das schlesische Zink. Um es 
von den Verunreinigungen zu befreien, wird es umgeschmolzen, eine Zeit
lang im Flull erhalten, und die sich oben ansetzenden Oxyde werden dann 
abgenommen. Das reinste Zink erhalt man durch Elektrolyse von Zink
sulfat- bzw. Zinkchloridlosungen. Um Zink gekornt oder granuliert zu 
€rhalten, tragt man geschmolzenes Zink in kaltes Wasser ein. 

Anwendung findet es vor allem zu Legierungen mit Kupfer zu 
Messing, Bronzen usw.; zur Herstellung von Zinksalzen, zur Entwicklung 
von Wasserstoffgas und zur Ausfallung anderer Metalle aus ihren Salz
Hisungen. Ferner wird es zur Verfertigung von Zinkblechen, fiir den Zink
gull und zu vielen anderen Zwecken benutzt, z. B. urn R 0 s t z u en t
fer n en: Man feilt nach Krefting den Rost an einigen Stellen ab, so 
daB das Eisen hier frei liegt, umwickelt den Gegenstand mit Zink
streifen, so daB sich Zink und Eisen unmittelbar beriihren, legt ihn in 
5 prozentige Natronlauge und laBt 24 Stunden darauf einwirken. Schreibt 
man auf Zink mit einer Tinte, bestehend aus Kuprinitrat, Kuprichlorid, 
Wasser und Salzsaure, so wird es schwarz. Xtzt man darauf mit stark 
verdiinnter Salpetersaure, so bleiben die Schriftziige erhaben stehen (V er
fahren der Zinkographie). SchlieBlich dient es zur Herstellung von 
g a I van i s c hen E I e men ten. Stellt man in ein GefiiB mit verdiinnter 
Schwefelsaure eine Zinkplatte und eine Kupfer- oder Kohlenplatte, so ent
wickelt sich in den Platten Elektrizitat und zwar wird das Zink an dem 
freiliegenden Ende, dem Pol e, der E I e k t rod e, negativ, die Kupferplatte 
an dem freiliegenden Ende positiv elektrisch. Umgekehrt geht von dem 
in der Saure stehenden Ende der Zinkplatte positive, von dem der Kupfer
platte dagegen negative Elektrizitat in die Fliissigkeit iiber. Die Ent
stehung der Elektrizitaten ist die Folge des chemischen Vorganges, der 
Einwirkung der Saure auf die Metalle. Verbindet man die Zinkplatte 
durch einen Kupferdraht mit der Kupferplatte. so tritt ein Ausgleich der 
beiden entgegengesetzten Elektrizitaten ein, indem die positive Elektrizi
tat des Kupfers zurn Zink und die negative des Zinks zum Kupfer hin
iibergeht. Anderseits aber geht gerade entgegengesetzt die positive Elek
trizitat am unteren Ende des Zinks durch die Saurefliissigkeit hindurch 
zu der negativen Elektrizitat am unteren Ende des Kupfers. Durch die 
ehemische Einwirkung der Schwefelsaure auf das Zink bildet sich aber 
stets wieder neue Elektrizitat, so daB ein bestandiger Austausch der Elek
trizitaten eintritt, ein sogenannter galvanischer Strom. Man nennt 
daher die Zusammenstellung Zink, Schwefelsaure, Kupfer ein galvanisches 
Element cder eine gal vanische Kette, die geschl ossen ist, sobald 
d;e beiden Metallplatten an den Polen, den Elektroden durch den Metall
draht, den SchlieBungsdraht, verbunden sind. Vereinigt man eine 
Anzahl solcher galvanischer Elemente untereinander so, daB man stets 
Zink mit dem voranstehenden Kupfer verbindet, ergibt dieses eine gal
vanische Batterie, und zwar eine hintereinandergeschal tete, 
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die eine st8.rkere elektrische Spannung, d. h. eine groIlere Auf
hli.ufung von Elektrizitiit in den beiden Endpolen aufweist (Abb. 561). 
Verbindet man in einer Batterie die Zinkplatten fiir sich und ebenso die 
Kupferplatten, so heiIlt die Batterie nebeneinander oder parallel 
geschaltet. Hierdurch wird eine groIlere Menge Elektrizitat erzeugt, die 
Starke des Stromes nimmt zu. Eine nebeneinandergeschaltete Batterie 
findet Verwendung z. B. fiir Beleuchtungszwecke, oder, um einen mit 

-

-
Abb. 561. Galvanlsche Batterie. 

--+' 

Kupferdraht umwickelten Eisen
stab magnetisch zu machen (Elek
tromagnet). Allmii.hlich wirdjedoch 
in einem Element die Zinkplatte in 
Zinksulfat iibergefiihrt und die Ent
stehung des elektrischen Stromes 
hOrt auf. Die Kupferplatte erleidet 
dagegen keine Zersetzung. Durch 
den elektrischen Strom wird auch 
das Wasser zerlegt in Wasserstofi 
und Sauerstoff. Der Wasserstofi 

umhiillt das Kupfer, schiitzt es so vor Zersetzung, der Sauerstoff jedoch 
oxydiert das Zink und fiihrt so gerade die Zersetzung durch die Saure und die 
"Oberliihrung in Zinksulfat herbei. Um das Aufhoren der Entstehung von Elek
trizitat zu verhindern, benutzt man nicht eine, sondern zwei Fliissigkeiten, 
man taucht die Zinkplatte in verdiinnte Schwefelsaure und z. B. Kupfer in 
Kupfersulfatlosung, oder Kohle in Salpetersaure, Stofie, die den freigewor
denen Wasserstoff verarbeiten, und trennt die beiden Fliissigkeiten dumh ein 

Abb. 562. Danle1lsohes Element. 
G Glasgefll3. Zn Zlnkzylinder. 

Th Tonze1le. Cu Kupfer. K Pole. 

Diaphragma, "eine fiir den elektrischen 
Strom durchlassige Tonzelle. Ein solches 
Element heiIlt konstant, die Batterie 
konstante Batterie. 

Die gebrauchlichsten galvanischen Ele
mente sind folgende: 

1. Das Chromsaureelement. In 
einer ausgebauchten Glasflasche stehen in 
einer Losung von Kaliumdichromat in ver
diinnter Schwefelsaure eine oder zwei Kohle
platten und eine Zinkplatte, die sich an einer 
Stange befindet und herausgezogen werden 
kann, um das Zink bei Nichttatigkeit des 
Elementes vor Zersetzung zu hiiten. 

2. Das Bunsenelement. In einem 
Glasgef8.I3e befindet sich in verdiinnter 

8chwefelsii.ure ein hohler Zinkzylinder, gewohnlich, um seine Zersetzung 
moglichst zu verzogern, mit etwas Quecksilber amalgamiert. In einer 
Tonzelle innerhalb des Zinks steht in konzentrierter Salpetersaure ein 
Kohlezylinder. 

3. Das Daniellsche Element. In verdiinnter Schwefelsaure (1 +9) 
steht ein oftener Zinkzylinder, innerhalb dieses eine Tonzelle mit ge
Bittigter Kupfersulfatliisung und darin ein Kupferblechzylinder (Abb. 562). 

4. Das Meidinge-rsche Element, Ballonelement. Das GlasgefiiB 
ist unten verengert und hier mit einer gesattigten Kupfersulfatlosung 
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gefii1lt, die. einen Kupferzylinder umgibt. "Ober der Kupfersulfatlosung 
befindet sich eine gesattigte Magnesiumsulfatlosung, die spezifisch leichter 
ist als die KupfersulfatlOsung und sich so mit dieser nicht mischt. Darin 
steht auf der Erweiterung des GefaJ3es der Zinkzylinder. Die Tonzelle fehlt. 
Die Kupfersulfatlosung wird allmahlich kupferiirmer und so der elektrische 
Strom schwacher. Um die Kupfersulfatlosung gesattigt zu halten, ist in dem 
Element eine mit Kupfersulfatkristallen gefiillte Flasche offen auf den Kopf 
gestellt, so daJ3 bestandig so viel Kupfersulfat wieder in Losung kommen 
kann, als die Kupfersulfatlosung an Kupfer armer geworden ist. 

5. Das Leclansche Element oder Salmiakelement. Ein GIas
gefii.J3 enthalt eine Ammoniumchloridlosung, darin einen hohlen Zink
zylinder und in diesem einen Zylinder aus Kohle und Braunstein. Das 
verdunstete Wasser muJ3 ofter erganzt werden. Dieses Salmiakelement 
wird vielfach als Trockenelement verwendet. Hier ist die Ammonium
chloridlosung durch elektrisch unwirksame Stoffe, wie Sagespane, aufgesogen. 

N ach weis. In Zinksalzlosungen erzeugt Schwefelammonium oder 
Natriumsulfid einen weiJ3en Niederschlag von Zinksulfid, der in Essigsaure 
unloslich, in Salz- oder Schwefelsaure aber loslich ist. Durch Alkalien 
entsteht eine weiJ3e Fallung von Zinkhydroxyd Zn(OH)s, die sich im 
"OberschuJ3 des Fallungsmittels lost, wobei sich Zinkoxydkalium bzw. Zink
oxydnatrium bildet. 
I. ZnS04 + 2 KOH Zn(OH)2 + KaSO" 

Zinksulfat + Kaliumhydroxyd = Zinkoxydhydrat + Kaliumsulfat. 
II. Zn(OH)2 + 2 KOH Zn(OK)! + 2 HsO 

Zinkoxydhydrat + Kaliumhydroxyd = Zinkoxydkalium + Wasser. 

SanerstoW"erbindungen des Zinks. 

Zincum oxydatum purum. Reines Zinkoxyd., Augennichts. 
Oxyde de zinc. Blanc de zinc. Zinci oxydum. Oxide of zinc.' 

ZnO. Molekulargewicht 81,37. 
WeiJ3es oder schwach gelblichweil3es, lockeres, geruch- und geschmack~ 

loses Pulver. Beim Erhitzen wird es vOriibergehend gelb; es ist unloslich 
in Wasser, leicht loslich in Essigsaure und in verdiinnten Mineralsauren. 

Wird dargestellt, indem man Zink aus einem loslichen Zinksalze, z. B. 
Zinksul£at mittels Natriumkarbonat als Zinkkarbonat ausfii.llt. Der Nieder
schlag wird ausgewaschen, getrocknet und durch maJ3iges Erhitzen in 
einem GIaskolben, der im Sandbade steht, wird das Kohlendioxyd aus
getrieben. Es dient fiir den inneren Gebrauch als Heilmittel. 

Priifung nach D.A.B. 
1. 2 g Zinkoxyd miissen sich nach dem Anschiitteln mit 15 ccm 

Wasser in 15 ccm verdiinnter Essigsaure klar und ohne Gasentwicklung 
losen (Kohlensaure). 

2. Diese Losung mit iiberschiissiger Ammoniakfliissigkeit versetzt, 
bilde eine klare, farblose Fliissigkeit (sonst Eisen-, Aluminium- oder 
K upfersalze), die durch Ammoniumoxalatlosung nicht verandert wer
den darf (Kalziumsalze), aber 

3. mit 1 Tropfen Natriumsulfidlosung eine reinweiJ3e Fii.llung gibt 
(fremde Metallsalze). 
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4. Eine Losung von 0,5 g Zinkoxyd in 5 ccm Natriumhypophosphit
losung darf nach viertelstiindigem Erhitzen im siedenden Wasserbade 
keine dunklere Farbung annehmen (Arsen). 

5. Schiittelt man 2 g Zinkoxyd mit 20 ccm Wasser, so darf das FiItrat 
durch Bariumnitrat- (Schwefelsaure) nicht sofort und 

6. durch SilbernitratlOsung (Salzsaure) nur weiBlich schillernd ge
triibt werden. 

Unter der Bezeichnung Zinkperhydrol wird von E. Merck, Darm
stadt, ein Gemisch von gleichen Teilen Zinkoxyd und Z ink sup e r 0 x y d 
(Zn02) in den Handel gebracht, von Kirchhoff-Neirath unter der Be
zeichnung Ektogan. 

Man gewinnt das Zinksuperoxyd durch Elektrolyse einer Zinkchlorid
losung und Wasserstoffsuperoxyd. 

Anwendung. In der Wundbehandlung an Stelle des Zinkoxyds. 

Zincum oxydatum crudum siehe Abteilung: Farben. ZinkweiB. 

Haloidverbindungen des Zinks. 

**t Zincum chloratum. Zinkcblorid. Chlorzink. Zinkbutter. 
Cblorure de zinc. Zinci chloridum. Butter of zinc. 

Zn~. Molekulargewicht 136,29. 

Ein weiBes, kristallinisches, sehr Ieicht Feuchtigkeit anziehendes und 
geruchloses Pulver oder Stangen von atzend metallischem Geschmack. 
Bei 115° schmiIzt es und erstarrt darauf zu einer weiBgrauen, kristaIIinischen 
Masse (Bereitung von Zincum chloratum in Bacillis). Es ist leicht 
IOsIich in Wasser und in Weingeist. Sehr giftig und atzend!! Die 
wasserige Losung reagiert infolge schwacher hydrolytischer Spaltung 
sauer. Sie enthalt die zweiwertigen Ionen Zn" und die einwertigen Cl'CI' . 

Man bereitet es durch Auflosen von reinem, metaIIischem Zink, das 
man im DberschuB anwendet oder Zinkoxyd in Salzsaure und Abdampfen 
der Losung bis zur Trockne bzw. durch Schmelzen und AusgieBen in 
Formen. Wahrend des Abdampfens spaltet sich etwas Salzsaure ab, wo
durch sich kleine Mengen Zinkoxychlorid (Zn20CI2) als Verunreinigung bilden 

ZnO .+ 2 HCI ZnCl2 + ~O 
Zinkoxyd + Salzsaure = Zinkchlorid + Wasser. 

Das Pulver mnB noch warm in gut a usgetrocknete, mit fest schlieBenden. 
mit Paraffin getrankten Korkstopfen versehene Flaschen gefiillt werden. 

An wen dung findet das reine Salz in der Heilkunde als eins der scharfsten 
Atzmittel bei krebsartigen und brandigen Geschwiiren. 

Eine Losung des rohen Zinks in roher Salzsaure dient als Lotwasser. 
auch zum Tranken, Impragnieren von Holz, um es zu erhalten, zu kon
servieren. Dampft man diese Losung ein, so erhalt man das r 0 h e Z ink
chlorid, rohe Chlorzink. Dieses unterliegt nicht den Bestimmungen 
der Verordnung vom 22. Oktober 1901. 

An wend ung. Eine konzentrierte rohe Zinkchloridlosung mit Zinkoxyd 
zusammen erwarmt, gibt das Zinkoxychlorid (Zn20CI2) eine anfanglich weiche. 
spater hart werdende Masse, die als Kitt, auch als Zahnkitt dient. Zinkchlorid 
dient ferner in der Farberei und Druckerei. Auch gegen Hausschwamm. 
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N ach weis. Die wasserige Losung reagiert sauer und gibt sowohl 
mit Silbernitratlosung (Nachweis von Chi 0 r), als mit Ammoniakniissigkeit 
(Nachweis von Zink, indem sich Zinkhydroxyd bildet) weille, im Dber
schull der letzteren 10000che Niederschliige. 

Priifung. 1. Die Losung von 1 Teil Zinkchlorid in 1 Teil frisch aus
gekochtem Wasser ist klar, triibt sich aber beim Verdiinnen mit Wasser. 

2. Der in 2,5 cem der wasserigen Losung bei Zusatz von 7,5 ccm Wein
geist entstehende flockige Niederschlag verschwindet durch 2 Tropfen Salz
saure. 1st dies nicht der Fall, so enthiilt das Salz zuviel Z ink 0 x y
chlorid. 

3. Die wiisserige Losung (1 + 9) darf, nach Zusatz von Salzsii.ure 
bis zur Klarung durch Bariumnitratlosung (Schwefelsiure) nicht ge
triibt werden. 

4. 1 g Zinkchlorid muI3 mit 9 ccm Wasser und 10 ccm Ammoniak
fliissigkeit eine klare farblose Losung geben (Eisen-Aluminium
Kupfersalze), in der 

5. durch 1 Tropfen NatriumsulfidlOsung ein reinweiller Niederschlag 
entsteht; ware der Niederschlag nach Ansauern mit etwas Essigsaure 
dunkel, so wiirde dies von einer Verunreinigung mit f rem den Met a lI
s a lz e n herrUhren. 

t Zincum jodatum. ZlnkJodid. Jodzlnk. .Jodure de zinc. Zinc iodide. 
ZnJ:a. 

Weilles kristallinisches Pulver, sehr stark Feuchtigkeit anziehend. 
Wird gewonnen durch Erwiirmen von 1 Teil Zinkfeile mit 3 Teilen J od und 
10 Teilen Wasser. 

An wend ung. Zur Herstellung des J odzi nk- Star kekleisters, 
der zum Nachweis von freiem Chlor und salpetriger Siiure benutzt wird. 

Nachweis. Die wiisserige Losung, mit wenig Chlorwasser oder mit 
etwas Salzsaure und Chloraminlosung versetzt und mit Chloroform ge
schiittelt, farbt letzteres violett. Sie gibt mit wenig Natronlauge einen 
wei13en Niederschlag von Zinkhydroxyd, der im Dberschu13 des Fallungs
mittels loslich ist, indem sich Zinkoxydnatrium bildet. 

Sauerstofi"salze des Zinks. 

**t Zincum aceticum. Zinkazetat. Essigsaures Zlnkoxyd. 
Acetate de zinc. Zincl acetas. Acetate of zinc. 
Zn(C2Ha02)S + 2 ~O. Molekulargewicht 219,45. 

Wei13e, glanzende Blattchen, loslich in etwa 3 Teilen kaltem, in etwa 
2 Teilen heiBem Wasser, auch in 36 Teilen Weingeist. - Wird bereitet 
durch Auflosen von chemisch reinem Zinkoxyd in Essigsaure und nach
herige Kristallisation aus heiBer Losung. 

ZnO + 2 C2H40:a + ~O = Zn(<;Ha0S)2 + 2 ~O 
Zinkoxyd + Essigsiiure + Wasser = Zinkazetat. 

Anwendung. In kleinen Gaben innerlich ala Brechmittel, auI3erlich 
bei Augenkrankheiten. Vor allem technisch als Beize in der Zeug
druckerei, zum Haltbarmachen von Holz, in der Porzellanmalerei und in 
der Galvanoplastik. 
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Nachweis. Die schwach saure wasserige Losung wird durch Eisen
chlorid dunkelrot gefiirbt (Nachweis von Essigsiiure) und gibt mit wenig 
Natronlauge einen weiBen Niederschlag von Zinkhydroxyd, der im Ober
schull des Fiillungsmittels loslich ist, indem sich Zinkoxydnatrium bildet. 

Pruf u ng. 1. Die wiisserige mit Salzsaure angesiiuerte Losung (1 + 19) 
werde durch uberschussiges Schwefelwasserstofiwasser bzw. Natriumsulfid
losu~g reinweiB gefiillt (bemde Metallsalze). 

2. Werden 10 ccm der wasserigen Losung (1 + 9) mit 10 ccm Am
moniakflussigkeit gemischt, so mull die Mischung kIar und farbios bleiben 
(Eis en-AI umini um- K upf ersalze). 

3. Wird das Salz mit Schwefelsaure schwach erwiirmt, darf es sich nicht 
schwiirzen (or g a nis c h e Ve runr einigungen). 

Zincum carb6nicum. Zincum carb6nicum basicum. Zincum 
hYdrieocarb6nicum. Zincum subcarb6nicum. 

Zinksubkarbonat. Kohlensaures Zinke Basisch kohlensaures Zink. 
Souscarbonate de zinc hydrat~. Zinci carbonas. Zinc carbonate. 

2 ZnCOa + 3 Zn(OH)2' 
Weilles, in Wasser unlosliches Pulver, in Siiuren unter EntwickIung 

von Kohlensaure loslich. Beim Erhitzen gibt es Kohlendioxyd ab 
und wird zu Zinkoxyd. Man gewinnt es durch ~usammenbringen einer 
Zinksulfat- und Natriumkarbonatlosung. Man bringt eine LBsung von 
1 Teil Natriumkarbonat in 10 Teilen Wasser zum Sieden und giellt unter 
bestandigem Kochen in diese in dunnem Strahl eine Losung von 1 Teil 
Zinksulfat in 10 Teilen Wasser. Ist die Mischung nicht alkalisch, fugt man 
noch etwas NatriumkarbonatlOsung zu. Der Niederschlag wird durch 
Dekantieren von der Flussigkeit getrennt, mit Wasser gut umgeriihrt, 
nochmals aufgekocht und darauf mit Wasser so lange ausgewaschen, bis 
keine Schwefelsiiure mehr nachzuweisen ist. Schlielllich prellt man den 
Niederschlag ab und trocknet ihn bei 50°. 

Anwendung. In der SchOnheitspflege als Zusatz zu Pudern und 
Schminken. 

Unter dem Namen Tutia grisea, Tutia oder grauer Galmei, 
war friiher ein graues, unreines Zinkkarbonat bzw. Zinkoxyd gebrauchlich, 
wie es in den Messingwerken ala Nebenerzeugnis aus den Spalten der Of en 
gewonnen wurde. Grauer Galmei bildet graue, zerbrechliche Stucke, 
welche, fein gepulvert, zur Bereitung von Salben benutzt werden. 

Unter dem Namen Lapis ealaminaris, Galmeistein, Calamine, 
kommen zwei Mineralien in feingeschlammtem Zustand in den Handel, 
niimlich Zinkspat, Zinkkarbonat, und Kieselzink, Zinksilikat. Beida sind 
gewohnlich dureh Eisenoxyd rotlich gefiirbt. Der Galmei diente friiher 
vielfach zur Bereitung von austrocknenden Wundsalben.1 

**t Zincum sulfUrlcum. Vitri61um album. 
Zinksullat. Schwelelsaures Zlnkoxyd. Zlnkvltrlol. Wel8er VitrioL 

WeiBer GaUtzensteln. Sullate de zinc. Vitriol blanc. Couperose blanche. 
White vitrioL Sulphate of zinc. Copperas. 
ZnS04 + 7 H,aO. Molekulargewicht 287,55. 

Das reine Salz bildet kleine, farblose, durchsichtige Kristalle, die dem 
Bittersalz sehr iihnlich sind; geruchlos, von ekelhaftem, metallischem Ge-
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schmack; an der Luft allmah1ich verwitternd. Es ist lOslich in 0,8 Teilen 
Wasser, die Losung reagiert infolge schwacher hydrolytischer Spaltung 
sauer, fast unIoslich in Weingeist. 

Es wird dargestellt durch Auflosen von reinem Zink in reiner ver
diinnter Schwefelsaure, Abdampfen der Losung und Kristallisation unter 
30 0 • Dber 300 schieBen Kristalle mit weniger Kristallwasser an. 

Anwendung. Innerlich zuweilen als Brechmittel, auBerlich 
zu Einspritzungen, zu Injektionen, Augenwassern und Waschungen, und 
ferner in der Photogra phie. 

N a c h wei s. Die wasserige Losung reagiert sauer, hat scharfen 
Geschmack und gibt mit BariumnitratlOsung einen weiBen, in Salz
saure unIoslichen Niederschlag (Nachweis von Schwefelsaure). Durch 
wenig NatronIauge wird ein Niederschlag von Zinkhydroxyd erzeugt, 
der sich auf weiteren Zusatz von NatronIauge wieder zu Zinkoxyd
natrium lOst. Setzt man darauf NatriumsulfidlOsung zu, falIt weiBes 
Zinksulfid aus. 

Priifung. 1. Eine Losung von 0,5 g des Salzes in 10 ccm Wasser und 
5 ccm Ammoniakfliissigkeit soIl klar sein und mit 1 Tropfen Natriumsulfid
Iosung eine weiBe Fallung geben, die auch beim Dbersattigen mit ver
diinnter Essigsaure keine andere Farbung annehmen kann. Bei Vorhanden
sein von B lei, E i sen oder K up fer wiirden gefarbte Niederschlage 
entstehen. 

2. Mit NatronIauge darf das Salz kein Ammoniak entwickeln (Am
moni umverbind ung). 

3. Werden 2 ccm der wasserigen ZinksulfatlOsung (1 + 9) mit 2 ccm 
Schwefelsaure versetzt und nach dem Erkalten mit 1 ccm Ferrosulfatlosung 
iiberschichtet, so darf ein gefarbter Ring nicht entstehen (Nitrat). 

4. Die wasserige Losung (1 + 9) darf durch SilbernitratlOsung nicht 
getriibt werden (Chlorid). 

5. Wird 1 g zerriebenes Zinksulfat mit 5 ccm Weingeist geschiittelt und 
nach 10 Minuten filtriert, so muB sich eiD Filtrat ergeben, das, mit 5 ccm 
Wasser verdiinnt, Lackmuspapier nicht verandern darf. (Priifung auf 
freie Schwefelsaure, die sich in dem Weingeist lOsen und blaues 
Lackmuspapier roten wiirde.) 

AuBer diesem chemisch reinen Salze hat man im Handel fiir technische 
ZweckeeindenBestimmungen derVerordnungvom 22. Oktober 1901 nicht 
unterliegendes rohes Salz: 

t Zincum sulfuricum crudum, rohes Zinksulfat, roher 
weiBer Vitriol. Dieser wird aus Zinkblende, Zinksulfid, ZnS, dadurch 
gewonnen, daB man das Erz zuerst rostet, dann feuchter Luft aussetzt, 
mit Wasser, dem man etwas Schwefelsaure zugesetzt hat, auslaugt und 
die Losung eindampft. Es bildet mehr oder weniger gelb gefarbte 
Kristallmassen, die meist mit Sulfaten von Eisen, Kupfer, Kalzium und 
Magnesium verunreinigt sind. 

An wen dun g. In der Technik zum Tranken von Holzern, nament
lich EisenbahnschweIIen, als Beize in der Kattundruckerei, zur Darstellung 
von Zinkfarben, Z. B. Zinkgriin usw., als Trockenzusatz fiir Olfarben und 
Firnisse, als Erhaltungsmittel, Konservierungsmittel fiir Haute und als 
Schutzmittel gegen den Hausschwamm. 

BuchheIBter·OtterBbach. I. 16. Ann. 07 
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**t Zincum suHophen6licum. Z. sUHocarb6licum. 
ZlnksuUophenylat. Paraphenolsulfosaures Zinke Karbolschwefelsaures Zink. 

Sulfophlmolate de zinc. Sulfophlmate de zinc. 
Zn(CaH40HSOa)2 + 8 H20. 

Bildet farblose, durchsichtige, an der Luft leicht verwitternde Siiulen 
oder Tafeln, die sich in dem doppelten Gewichte Wasser oder Weingeist 
zu einer schwach sauer reagierenden, auf Zusatz von Eisenchlorid sich 
violett fiirbenden Fliissigkeit losen. 

Es wird bereitet, indem man zuerst 120 Teile Schwefelsiiure und 100 Teile 
k:ristallisiertes Phenol in einem gliisernen Kolben mischt und 8 Tage 
bei einer 60° nicht iibersteigenden Wiirme beiseite setzt. Dann wird die 
Siiure mit 2500 Teilen Wa88er verdiinnt und mit Bariumkarbonat vollstiindig 
gesattigt. Das gelOste und filtrierte Bariumsulfophenylat wird mit 170 Teilen 
k:ristallisiertem Zinksulfat versetzt. Es scheidet sich Bariumsulfat aus 
und das Zinksulfophenylat kommt in Losung. Diese wird durch Abdampfen 
zur Kristallisation gebracht. 

Anwend ung findet es in der Heilkunde, und zwar aullerlich zu Ein
spritzungen, zu Injektionen, Augenwii.ssern, Umschliigen und als fiiulnis
widriges, antiseptisches, Mittel. 

Priifung. 1. Die wasserige Losung (1 + 9) werde durch verdiinnte 
Schwefelsaure (Bari um) und 

2. auch durch Ammoniumoxalat (K a lz i u m) nicht, 
3. durch Bariumnitrat nur wenig getriibt (Sch wefelsiiure); 
4. auf Zusatz von iiberschiissigem Schwefelammonium gebe sie einen 

wei.6en Niederschlag und ein Filtrat, das einen in starker Ritze fliichtigen 
Riickstand hinterlassen mull (fremde Metallsalze). 

5. Werden 100 Teile gegliiht, so miissen sie anniihernd 14,6 Teile 
Zinkoxyd geben. 

**t Zincum valerianicum. Zinkvalerianat. Baldrlansaures Zlnkoxyd. 
Valerlanate de zinc. Zlncl valerlanas. Valerianate of zinc. 

Zn(C5Hg0 2)2 + 2 H20. 
Es sind farblose, perlmuttergliinzende, kleine schuppige Kristalle von 

schwachem Baldriangeruch und iihnlichem Geschmack. Sie sind IOslich 
in etwa 100 Teilen kaltem Wasser, weniger loslich in hei.6em Wasser, von 
Weingeist bediirfen sie 40 Teile zu ihrer Losung. Beim Auflosen in ver
diinnter Salzsiiure scheidet sich die Baldriansiiure olartig abo In der Ritze 
ist das Salz fliichtig. 

Es wird dargestellt durch Sattigen von noch feuchtem, frisch gefiilltem 
Zinkkarbonat mit Baldriansaure. 

Anwend ung. Innerlich in kleinen Gaben gegen Kriimpfe, Fallsucht, 
Epilepsie usw. 

Unter der Bezeichnung t Zibosal ist eine Doppelverbindung der Bor
saure undSalizylsaure mitZink im Handel, Zinkborylsalizylat, boryl
salizylsaures Zink, ein in warmem Wasser leicht losliches Pulver, das 
als keimwidriges, antiseptisches, Mittel angewendet wird. 
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t Cadmium (metalIieum). Kadmium. Cadmium. 

Cd 112,4. Zweiwertig. 

Zinnwei13es, gIanzendes, beim Biegen wie Zinn schreiendes Metall. 
Spezifisches Gewicht 8,60-8,70; bei 320 0 schmelzend, bei 780 0 siedend 
und verdampfend. Kommt meist in kleinen, 1,0-1,5 cm dicken Staben 
in den Handel. An der Luft erhitzt, verbrennt es mit braunem Rauch 
zu Kadmiumoxyd. 

Es findet sich in einem seltenen Mineral, dem Greenockit, als 
Kadmiumsulfid, Schwefelkadmium, CdS, ist ein steter Begleiter des Zinks 
in seinen Erzen und wird auch bei der Verhiittung dieser als Neben
erzeugnis gewonnen, namentlich bei der Bereitung von Zinkwei13, wo es 
sich in den zuerst iibergehenden Stoffen befindet. Au13erdem aber durch 
Elektrolyse einer KadmiumsulfatlOsung. 

An wend u ng. Zur Darstellung der verschiedenen Kadmiumsalze, zu
weilen auch als Zusatz zu leichtfliissigen Metallen. Derartigen aus Zinn, 
Blei und Wismut bestehenden Legierungen in geringer Menge zugesetzt, 
verleiht das Kadmium die Fahigkeit, schon bei 60 0 zu schmelzen (W oods 
Metall). Mit Quecksilber amalgamiert dient es als Zahnplombe. 

Nachweis. Erhitzt man Kadmium oder Kadmiumverbindungen mit 
Natriumkarbonat auf Kohle in der reduzierenden Lotrohrflamme, so 
geben sie auf der Kohle einen braungelben bis braunroten Beschlag von 
Kadmiumoxyd. 

Aus den Losungen wird durch die Alkalien wei13es Kadmium
hydroxyd, Cd(OH)2' gefallt, das im Gegensatz zum Zinkhydroxyd bei 
Oberschul3 des Alkalis nicht lOslich ist, aber durch Ammoniakfliissigkeit 
leicht gelOst wird. 

Durch Schwefelwasserstoff oder Natriumsulfid wird gelbes Kadmium
sulfid ausgefallt, das in Schwefelammonium nicht lOslich ist. 

Von den Verbindungen de's Kadmiums haben nur einige fiir uns Be
deutung, wir nennen hier: 

t Cadmium bromatum, C. hydrobr6micum (CdBr2 + 4 ~O), Kad
miumbromid, Bromkadmium, bromwasserstoffsaures Kadmium, Bromure 
de cadmium, Cadmium bromide. Farblose, durchsichtige, nadelformige, 
geruchlose Kristalle, die leicht in Wasser und in Weingeist lOslich sind 
und an der Luft verwittern. Es mu13 daher in gut geschlossenen Gefa13en 
aufbewahrt werden. Bereitet wird das Kadmiumbromid, indem man 110 Teile 
Kadmiummetall und 150 Teile Brom und 600 Teile Wasser aufeinander 
wirken la13t. Nach erfolgter Losung wird filtriert, bis zum Metallhiiutchen 
eingedampft und dann zur Kristallisation beiseite gesetzt. 

An wen dun g in der Photogra phie. 

t Cadmium chloratum, C. hydroeh16ricum (CdCI2 + 2 ~O), Kad
miumchlorid, Chlorkadmium, chlorwasserstoffsaures Kadmium, Chlorure 
de cadmium, Cadmium chloride. Farblose, in Wasser leicht, in Weingeist 
etwas schwerer lOsliche Kristalle. Man gewinnt es durch Auflosen von 
Kadmiummetall oder Kadmiumoxyd in Salzsaure und Eindampfen der 
Losung zur Kristallisation. 

Anwendung. Hauptsachlich in der Zeugdruckerei und Farberei, 
mitunter in der Photographie. 

57* 
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t CMmium joditum, C. hydroj6dicum (CdJ2), Kadmiumjodid, Sod
kadmium, JodwasserstoHsaures Kadmlum, Jodure de cadmium, Cad
mium Iodide. Farblose, perlmuttergllinzende, schuppige Kristalle, in Wasser 
und Weingeist leicht loslich, aber luftbestlindig. Es wird in gleicher Weise 
wie das Kadmiumbromid aus 115 Teilen Kadmiummetall, 250 Teilen Jod 
und 1200 Teilen Wasser bereitet. 

Anwendung. Zu photographischen Zwecken. 
t CBdmium nitricum. Kadmiumnltrat, salpetersaures Kadmlum, 

Nitrate de cadmium, Cadmium nitrate, Cd(NOa)2 + 4140. Sehr leicht 
Feuchtigkeit anziehende, weil3e Kristalle, in Wasser und Weingeist leicht 
loslich. 

Wird gewonnen durch Auflosen von Kadmiumoxyd in Salpetersliure. 
Anwendung. In der GIas- und Porzellanmalerei, Flirberei und 

Druckerei. 

Cadmium suHuratum siehe Kadmiumgelb, Abteilung Farben. 

t Cadmium suHUricum (CdSO, +4H.0). Kadmiumsullat. Schwelelsaures 
Kadmiumoxyd. Sulfate de cadmium. Cadmium sulphate. 

Schwere, farblose, an der Luft verwitternde Kristalle; geruchlos, von 
zusammenziehendem, metaillschem Geschmack; loslich in 2 Teilen Wasser, 
unloslich in Weingeist; die Losung reagiert infolge schwacher hydrolytischer 
Spaltung sauer. Wird dargestellt, indem man verdiinnte Schwefelsiiure mit 
Salpetersiiure auf Kadmium einwirken IWt. Die Salpetersiiure oxydiert das 
Kadmium zu Kadmiumoxyd, und dieses lOst sich in der Schwefelsliure zu 
schwefelsaurem Kadmiumoxyd. 

Die Losung wird bis zur Trockne eingedampft und dann umkri
stallisiert. 

Anwendung. In der Heilkunde hier und da in gleicher Weise wie 
das Zinksulfat zu Augenwiissern, Einspritzungen, Injektionen usw. Tech
nisch in der Elektrotechnik zu Kadmiumelementen. 

Bleigruppe. 
Hierzu gehOren die Elemente Blei und Thallium. 

Plumbum. Blei. Plomb. Lead. 
Pb = 207,20. Zwei- und vierwertig. 

Blei, Plumbum, findet sich in der Natur hauptslichlich als Blei
glanz, Schwefelblei, Bleisulfid, PbS; als WeiBbleierz, Zerussit, neu
trales Bleikarbonat PbCOa und als Rotbleierz, Bleichromat PbCr04• Sehr 
selten gediegen. Es ist sehr weich, schmilzt bei 335°. Spezifisches Gewicht 
11,34. Man gewinnt es auf verschiedene Arten, entweder durch Nieder
schlagarbeit oder durch das Rostverfahren. Beim ersten Verfahren wird 
Bleisulfid mit Eisen in Schachtofen zusammengeschmolzen, wobei sich 
Ferrosul£id und Blei bilden. 

PbS + Fe - FeS + Ph 
Bleisulfid + Eisen = Ferrosulfid + Blei. 
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Das Blei setzt sich am Boden abo Die dariiber befindliche Schlacke, die 
noch bleisulfidhaltig ist, wird gerostet, und darauf wird von neuem ge
schmolzen. 

Beim Rostverfahren, Rostarbeit, rostet man das Bleisulfid so lange, bis 
es teilweise in BleisuHat und BIeioxyd iibergegangen ist. Das Gemisch von 
BIeisulfid, BleisuHat und BIeioxyd wird dann weiter erhitzt, und zwar in 
Flammenofen, bis unter Bildung von Schwefeldioxyd aUes zu Blei redu
ziert ist. 

PbS04 + 2 PbO + 2 PbS = 5 Pb + 3 S02 
Bleisulfat + Bleioxyd + BIeisulfid = BIei + Schwefeldioxyd. 

Das auf die eine oder andere Weise gewonnene Werkblei ist noch 
verunreinigt. Es wird durch Ausseigern davon befreit, das BIei flieBt ab, 
wahrend die Verumeinigungen zurUckbleiben. Oder es wird unter Luft
zutritt geschmolzen, die Verunreinigungen setzen sich als Oxyde aIs Blei
kratze an der Oberflache an und werden abgenommen. Meist ist das Blei 
mit etwas Silber vermengt. Dieses trennt man durch Oxydation des BIeies 
in Treibherden. Die erhaltene BIeiglatte wird darauf durch Kohle wieder 
zu BIei reduziert. Oder das Werkblei wird durch den elektrischen Strom 
gereinigt. 

Eine Legierung von gleichen Teilen Blei und Zinn (Sch nellot) schmilzt 
bei 186°, eine Legierung von 4 Teilen Blei und 1 Teil Antimon wird als 
Letternmetall benutzt. Bleischrot ist arsenhaltig. BIei ist leicht 
loslich in maBig konzentrierter Salpetersaure, aber von Salzsaure und 
Schwefelsaure wird es nur wenig angegriffen, weshalb es bei der Her
steUung von Kammern, Pfannen usw. zur SchwefelsaurehersteUung An
wendung findet. An £euchter Luft oxydiert es oberflachlich unter 
Bildung von basischem BIeikarbonat, ist dann aber vor weiterer Ein
wirkung geschiitzt, so daB BIeirohre auch als Leitungsrohren fur Trink
wasser dienen konnen. 

Aus BleisalzlOsungen wird durch eingestelltes Zink oder Eisen das 
Blei baumartig verzweigt ausgefaUt, sog. Bleibaum. Ein Teil des BIeies 
wird hierbei schwammartig ausgefji.llt und bildet den Bleischwamm. 

Beim Erhitzen an der Luft bildet BIei mehrere Oxyde: t Pb20, Blei
oxydul, Bleisuboxyd, Bleiasche, das als gutes Rostschutzmittel 
verwendet wird und das man durch Erhitzen von Bleioxalat unter Luft
abschluB auf 300 0 erhalt: 

2 (COO)2Pb = Pb20 + 3 CO2 + CO 
BIeioxalat = BIeisuboxyd + Kohlendioxyd + Kohlenmonoxyd 

oder indem man BIeioxyd mit Oxalsaure erhitzt. 

2 PbO + Oxalsaure = Pb20 + H20 + 2 CO2 
BIeioxyd + (COOH)2 = BIeisuboxyd + Wasser + Kohlendioxyd, 

PbO, BIeioxyd (s. Plumbum ozydatum) , Pb20 a, BIeisesquioxyd, Pb02, 

BIeisuperoxyd und eine Verbindung dieser beiden Oxyde, Pba0 4, Mennige 
(s. Minium). AUeBIeiverbindungen sind giftig, man hat sich vor Einatmen 
des Staubes von BIeiverbindungen zu hiiten, da leicht Bleikolik entstehen 
kann. Ein Zeichen von Bleierkrankung ist eine dunkle Umrandung der 
Zahne, der sog. Bleisaum. 
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N aoh weis. Schwefelwasserstoff oder NatriumsulfidlOsung fiillt aus 
Bleilosungen schwarzes Bleisulfid, in Salpetersiiure lOslich. Chromsaure 
SaIze geben gelbes Bleichromat, das in Natronlauge Mslich ist, aber nicht 
in Essigsiiure. Schwefelsiiure fiilIt wei13es, in Natronlauge IOsliches Blei
sulfat aus. 

SauerstofIVerbindungen des Bleies. 

t Plumbum oxydatum. Lithargyrum. Bleioxyd. Massicot. Bleigliitte. 
Silbergliitte. Oxyde de plomb. Protoxyde de plomb. Litharge. 

Plumbi oxydum. Lead-oxide. 
PbO. Molekulargewicht 223,20. 

Vom Bleioxyd sind zwei Arten im Handel: ein schweres, gelbliches 
Pulver, Massicot genannt, und ein mehr rotgelbes Pulver, die Blei- oder 
Silbergliitte. 

Bleioxyd ist fast unloslich in Wasser und in Weingeist, leicht und voll
standig loslich in verdiinnter Salpetersiiure, in Essigsiiure und kochender 
Kalilauge. Die meiste Bleigliitte des Handels entha1t geringe Mengen von 
Kupfer und Eisen. Massicot wurde friiher durch schwaches Gliihen von 
basischem Bleikarbonat, Bleiwei13, oder -nitrat hergestellt und als gelbe 
Malerfarbe verwendet, ist aber hierfiir durch die Bleichromate, das Chrom
gelb, verdriingt. Massicot wird jedoch in groBen Mengen flir die Bereitung 
der Mennige dadurch gewonnen, daJ3 metallisches Blei in Flammenofen 
unter Luftzutritt und bestiindigem Umriihren mit eisernen Kriicken 
zur schwachen Rotglut erhitzt wird. Das entstehende spezifisch 
leichtere Bleioxyd wird mit der Ru.hrkru.cke bestiindig von der Bleimasse 
entfernt. 

Die Blei- oder Silbergliitte gewinnt man beim Abtreiben des Silbers 
aus silberhaltigem Blei bzw. Bleierzen auf sog. Treibherden. Das Blei 
schmilzt und wird durch einen heiJ3en Luftstrom oxydiert. 

Ein besonders rotes Bleioxyd wird auch Goldglatte genannt. 
Beide Arten werden dann fein gemahlen und geschliimmt. 
An wen dun g. In der Heilkunde zur Daratell ung des Bleipflasters und des 

Liqu. Plumbi subacetici; technisch in gro13enMengen zur Herstellung des Bog. 
Flintglases, Kristallglases, und um Topferwaren Glanz zu geben; ferner 
als trocknender 7usatz zu Malerfarben, zum Kochen von .Firnis, in der 
Feuerwerkerei und zur Herf'teHung anderer BJeipriiparate. Mit Glyzerin 
zusammen als Bleikitt. 

Auf b e wah run g. Bleigliitte ist tro(' ken und in gut geschlossenen Ge
fiiBen aufzubewahren, da sie an der Luft Feuchtigkeit und Kohlendioxyd 
anzieht. 

N ach weis. Die unter Anwendung von Warme erreichte Losung in 
verdiinnter Salpetersiiure gibt mit NatriumsulfidlOsung einen schwarzen 
(Bleisulfid) und mit verdiinnter Schwefelsiiure einen weiBen, in Natron
lauge lO~;li('hen Niederschlag (Bleisulfat). 

Priifung nach D.A.B. 
1. Der Gliihverlust darf hOchstens 1 % betragen. 
2. Die Losung von 0,5 g Bleigliitte in 3 ccm Salpetersaure muB nach 

AusfiiJlung des Bleies vermittels 5 ccm verdiinnter Schwefelsaure ein 
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Filtrat geben, das naeh trbersii.ttigwig mit Ammoniakfliissigkeit hOehstens 
bIaulieh gefarbt wird, herriihrend von kleinen Mengen von Kupfer und 
hOehstens Spuren eines rotgelben Niedersehlages von E i sen 0 x y d h y
dra t zeigt. 

3. Werden 5 g Bleiglatte mit 5 g Wasser gesehiittelt, dann mit 20 eem 
verdiinnter Essigsaure einige Minuten hindureh gekoeht und naeh dem 
Erkalten filtriert, so dad der gut ausgewasehene und getroeknete Filter
riiekstand hOehstens 0,05 betragen (m et alIi se h es B I ei, unl 0 sl ieh e 
Veru nreinigungen). 

t Minium. Plumbum oxydatum rubrum. 
Mennig. Mennige. Bleimennig. Mennie. Rote8 Bleioxyd. Bleirot. Oxyde 
rouge de plomb. Deutoxyde de plomb. Oxyde plombo8o-plombique. Red lead. 

Die Bleimennige ist eine Oxydationsstufe des Bleies, die l/S mal mem 
Sauerstoff enthalt als das Bleioxyd, die Bleiglatte. Man kann sie ansehen 
als eine Verbindung von 2 Aquivalenten Bleioxyd (2 PbO) mit Bleisuper
oxyd (Pb02), oder als eine Verbindung von Bleioxyd mit Bleisesquioxyd 
PbO + Pb20 S ' Wird dargestellt, indem man Bleioxyd, Massieot, auf einem 
Rostofen unter fortwamendem Umriimen und starkem Luftzutritt oder 
besser in Muffelofen unter IJuftzutritt so lange erhitzt, bis die ganze Masse 
eine feurigrote Farbe angenommen hat. Die Masse ist kristalliniseh und 
wird erst dureh Mahlen in ein sehr feines Pulver verwandelt. Vielfaeh wird 
Mennige beim Mahlen mit Sehwerspat oder Ziegelmehl verfalseht, daher 
ist eine Priifung erforderlieh. Die sog. Pariser- oder Orangemennige 
ist ~it zarter und mehr orangegelb. Sie wird erhalten, wenn man BleiweiI3 
oder ein zusammengesehmolzenes Gemiseh von BIeiweiB und Natronsalpeter 
langere Zeit im Gliihen erhii.lt. Naeh dem Erkalten wird die gesehmolzene 
Masse ausgelaugt und die In Wasser vollig unlosliehe Mennige getroeknet. 
Diese Sorte eignet sieh wegen ihrer groBeren Feinheit namentlieh zu Spiritus
laekanstrichen fiir Abgiisse usw. 

Mennige eignet sieh ihrer Sehwere halber nieht fiir die Wassermalerei, 
ist aber, mit {)l angeriebcn, eine beliebte und sehr passende Grundfarbe, 
hauptsaehlieh fiir Eisen, da die Menniganstriehe sehr hart werden. 

P r ii fun g. 1. Um Mennige zu priifen, bringt man zuerst einige Messer
spitz en davon auf ein Kohlenstiiek und blast mit der Lotrohrflamme darauf. 
Hierbei wird die Mennige reduziert, und wenn sie rein war, bleibt schlieJ3-
lieh nur ein kleines Bleikiigelehen zurUek. Beigemengter Sehwerspat oder 
Ziegelmehl zeigt sieh unverandert auf der Kohle. 

2. Erhitzt man Mennige mit verdiinnter Salpetersii.ure, so lOst sieh das 
Bleioxyd zu Bleinitrat, Bleisuperoxyd bleibt als dunkelbraunes Pulver 
zuriiek. 

PbO + PbsOa + 4 HNOs = 2 Pb(NOa)s + PbOz + 2 HsO 
Mennige + Salpetersaure = Bleinitrat + Bleisuperoxyd + Wasser. 

In der filtrierten und verdiinnten Losung kann man E i sen, von etwa 
beigemengtem Eisenoxyd oder Ziegelmehl herriihrend, mit gelbem BIut· 
la ugensalz naehweisen. 

3. Verunreinigung mit K upf er verrat sieh, naeh dem trbersattigen 
mit Ammoniak, durch blaue Farbung der Fliissigkeit. 
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4. Werden 2,5 g Mennige in ein Gemiseh von 10 em SaIpetersaure und 
10 eem Wasser eingetragen und der dabei entstehende braune NiedersehIag 
von Bleisuperoxyd dureh 10 ccm WasserstoffsuperoxydlOsung in Lasung ge
bracht, so darf der Riickstand hOchstens 0,035 betragen, sonst sind f rem d e 
Be stand t ei Ie zugegen. 

An wen dun g. AuBer in der MaIerei zur Mennigekittbereitung, in der 
Feuerwerkerei und zum Fiillen von Akkumulatoren, Bleiakkumulatoren, 
auch in der HeiIkunde zur Herstellung verschiedener Pflaster. 

1m Handel unterscheidet man chemisch reine Mennige, sog. Arz
neibuchware und technisch reine Mennige, die die Salpetersaure
Wasserstoffsuperoxydprobe nicht aushalt. Mennige-Ersatz ist ein 
Farblack. 

Das bei der Priifung der Mennige als dunkelbraunes Pulver zuriick
bleibende Bleisuperoxyd, Pb02, Plumbum peroxydatum, Plum
bum hyperoxydatum, Bleidioxyd, wird vieIfach in der Ziindholz
bereitung mit amorphem Phosphor oder Bleinitrat zusammen zur Her
stellung der Reibflachen verwendet, auBerdem auch zum Laden von Akku
mulatoren. Der Bleiakkumulator besteht aus zwei in verdiinnte 
Schwefelsaure getauchten durchlassigen Bleiplatten, von denen eine mit Blei
superoxyd iiberzogen ist. Den Dberzug mit Bleisuperoxyd erhalt man 
gewahnlich so, daB man auf die mit Riefen versehene Platte, die den posi
tiven Pol darstellt, und auf die mit Maschen ausgestattete Platte, den 
negativen Pol, eine Paste aus Bleimennige streicht. Die positive Platte 
stellt man in verdiinnte Schwefelsaure und laBt einen schwachen galva
nischen Strom hindurch, es bildet sich nunmehr das braune Bleisuper
oxyd. Die negative Platte wird ebenfalls in verdiinnte Schwefelsau:re ge
stellt, der gaIvanische Strom aber in entgegengesetzter Riehtung hindurch
geleitet, und so tritt eine Reduklion der Mennige zu Blei ein. Die Blei
superoxydpIatte bildet so den positiven Pol, die BleipIatte den negativen. 
Beim Entladen wird das Bleisuperoxyd reduziert zu Bleioxyd, das sich 
mit der SehwefeIsaure zu Bleisulfat verbindet. Die BIeipIatte selbst wird 
zu Bleioxyd oxydiert und dureh die Sehwefelsaure ebenfalls zu Bleisulfat. 
Beim Laden geht der eIektrisehe Strom in entgegengesetzter Richtung. 
Hierdureh wird das Bleisulfat einerseits zu Blei reduziert, anderseits zu 
Bleisuperoxyd oxydiert. Das Bleisuperoxyd stellt man technisch meist 
her durch Elektrolyse einer BleinitratlOsung bei Gegenwart von Schwefel
saure. Oder man bringt in eine durch ein Diaphragma, eine durchlassige 
Scheidewand, die den elektrischen Strom durchliiBt, in zwei Teile geteilte 
Zersetzungszelle, in den Anodenraum (positiver Pol) mit Wasser ange
riihrte Bleiglatte, in den Kathodenraum (negativer Pol) eine Natrium
chloridlOsung. Bei der Elektrolyse bildet sich neben Wasserstoff Bleioxyd
natrium, Pb(ONa)2' und dieses wird durch das gleichzeitig frei werdende 
Chlor in Bleisuperoxyd und Natriumehlorid iibergefiihrt. 

Pb(ONa)2 + 2 CI = Pb02 + 2 NaCI 
Bleioxydnatrium + Chlor = Bleisuperoxyd + Natriumchlorid. 

Das Bleisuperoxyd wirkt als starkes Oxydationsmittel, mit Schwefel 
zusammengerieben, entziindet sich dieser. 
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Haloidverbindungen dell Bleies. 

**t Plumbum jodatum. BIeijodid. Jodblei. JodwBsserstollsBures Blei. 
Iodure de plomb. Plumbi iodidum. Piumbi iodide. 

PbJ2 • 

Schweres, gelbes, geruch- undgeschmackloses Pulver, 16slichin2000 Teilen 
kaltem und in 200 Teilen kochendem Wasser. Aus der heiBen Losung kci
stallisiert es in gelben, goldgliinzenden Kristallen. Leicht 16slich ist es in 
einer kochenden Ammoniumchloridlosung. Beim Erwiirmen schmilzt es 
unter Entwicklung violetter Diimpfe (N a c h wei s). 

Bereitet wird das Bleijodid durch Ausfiillen einer Losung von Blei
nitrat oder Bleiazetat mittels Kaliumjodid, vorsichtiges Auswaschen und 
Trocknen des Niederschlages bei gelinder Wiirme. 

Pb(NOa)2 + 2 KJ PbJ2 + 2 KNOa 
Bleinitrat + Kaliumjodid = Bleijodid + Kaliumnitrat. 

A n we nd u ng. Selten innerlich, meist in Salbenmischung, technisch 
zu Bronzen, zum Drucken und in der Photographie. 

Aufbewahrung. Vor Tageslicht geschutzt. 

Sauerstbft'"salze des Bleies. 

t Plumbum aceticum. Saccharum Sat6rni. 
Bleiazetat. Essigsaures Bleioxyd. Neutraies esslgsaures Bleioxyd. Bleizucker. 
Acetate oeutre de plomb. Sel de Satume. Sucre de Saturoe. Acetate 01 

lead. Sugar 01 lead. Piumbi acetas. 
Pb(C2Ha02)2 + 31I:aO. Molekulargewicht 379,3. 

In vollig reinem Zustande bildet es farblose, tafelformige, durch
sichtige Kristalle, die entweder gar keinen oder nur einen schwachen Geruch 
nach Essigsiiure zeigen; sie sind von anfangs siiJ3em, hinterher herhem, 
metallischem Geschmack. An der Luft verwittern sie und bedecken sich 
allmiihlich mit weiBem Bleikarbonat. Sie sind in etwa 2,3 Teilen kaltem, 
in 1/2 Teile heiBem Wasser undo in 29 Teilen Weingeist loslich. Die kalt
gesattigte wiisserige Losung bliiut rotes Lackmuspapier. Bei 40° schmelzen 
sie in ihrem Kristallwasser; bei hoheren Wiirmegraden zersetzen sie sich 
unter Bildung von Azeton. 

Die kiiufliche Handelsware ist meist etwas hliiulich oder grunlich ge
fiirbt durch geringen Kupfer- oder Eisengehalt. Sie wird hergestellt durch 
AuflOsen von Bleigliitte, Bleioxyd, in Essigsaure, indem man Essigsaure etwas 
vorwalten liiBt. N ach Kliirung der Losung wird diese bis zur beginnenden 
Kristallisation abgedampft. Fiir rein technische Verwendungen, namentlich 
zur Darstellung der verschiedenen Bleifarben, wird vielfach Holzessig zur 
Losung verwemlet; man erhiilt dann ein braun gefarbtes und brenzlig riechell
des Salz. Bleizucker ist giftig! 

Anwend ung. In der Heilkunde findet das Bleiazetat nur geringe An
wendung. Hauptsiichlich dient es zur Darstellung von Liquor Plumbi 
subacetici, Bleiessig, basischem Bleiazetat; technisch zur Dar
stellung von Bleifarben und anderen Bleipriiparaten; in der Photographie 
als Zusatz und auch fUr sich zu Tonbadefn, zur Herstellung von Bleipapier 
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alB Reagenzpapier auf SchwefelwaBBerBtoff, zuweilen alB trocknender Zu
Batz zu lilfarben, in der Fiirberei und Zeugdruckerei. 

N ach weis. Die wiiBBerige LOBung beaitzt einen Bii.Blich zusammen
ziehenden GeBchmack und wird durch NatriumsulfidlOBung Bchwarz, durch 
Schwefelsiiure wei13 und durch KaliumjodidlOsung gelb gefiillt. Eisenchlorid-
100ung fiirbt sie rot unter Abscheidung eines weiBen Niederschlagea. 

Priifung nach D.A.B. 
1. Das Salz gebe mit 5 Teilen frisch ausgekochtem Wasser eine klare 

und nur schwach weiBlich schillernde Losung (Kohlensiiure). 
2. Diese Losung mull auf Zusatz von verdiinnter Schwefelsiiure im 

Uberschull ein Filtrat geben, das beim Ubersiittigen mit Ammoniakfliissig
keit nicht gefiirbt wird (K up fer B a I z e) und keinen rotgelben Nieder
schlag gibt (Eisensalze). 

t Plumbum 8ubaceticum. 
SOU8 acetate de plomb llquide. Extralt de Saturne. Vinegar 01 lead. 

Das neutrale Bleiazetat vereinigt sich mit Bleioxyd leicht zu basischen 
Verbindungen, und zwar je nach denangewandtenMengen zuHalb baBiBch
Bleiazetat, 2 Pb(C2Ha0 2)2 + PbO + ~O, Einfach basisch - Blei
azetat Pb(C2Ha02)2 + PbO + ~O, und Zweifach basisch . Bleiaze
tat, Pb(<;Ha02)2 + 2 PbO + H20. Diese Verbindungen haben fiir den 
Drogisten jedoch keine Bedeutung, sondern nur ein Bleisubazetat, ein 
basisch-essigsaures Bleioxyd, das nicht in trockener Form in den Handel 
kommt, da es sich leicht zersetzt, Bondern in Losung dargestellt wird. Ein 
BolcheB Plaparat iBt der Bleiessig, Bleiextrakt, Goulards Extrakt, 
Liquor Plumbi subacetici, Acetum Plumbi, Acetum Saturni, 
Extractum Saturni, dessen Bereitungsweise in ihren Einzelheiten ver
Bchieden sein kann, aber immer darauf beruht, da13 eine Losung von Blei
azetat, von Bleizucker, mit Bleioxyd digeriert wird. Der gewonnene Bleiessig 
ist in geschlossenen Gefii13en aufzubewahren, da er begierig Kohlendioxyd 
aus der Luft aufsaugt und Bich damit umsetzt. Er besteht in der Haupt
sache aus Halbbasisch-Bleiazetat, 2 Pb(C2HaOs)s + PbO + ~O, neben ge
ringen Mengen von Einfachbasisch-Bleiazetat Pb(C2HaOS)2 + PbO + ~O, 
wird aber auch mitunter als Zweidrittel-Bleiazetat bezeichnet, weil von 
den 3 Bleiatomen 2 Atome mit Essigsiiure verbunden sind. Mit kohlen
siiurefreiem Wasser mischt sich der Bleiessig ohne Triibung. Mit Gummi
arabikumlosung und Pflanzenschleimen gibt er unlosliche Bleiverbindungen. 
Dextrinlosung fii.llt er nicht aus. 

An wen dun g. Technisch als Zusatz bei der Firnisbereitung, sowie 
zur Darstellung von Bleiwei13 nach franzosischem Vedahren; ferner in 
der Fiirberei, um Stoffe wasserdicht zu machen, zur Ipiirung schleim
haltiger Fliissigkeiten und in der Zuckeranalyse. In der Heilkunde zur 
Bereitung von Bleiwasser und Bleisalbe. 

N ach weis. Auf Blei, wie bei Plumbum aceticum .• Bleiessig bliiut 
rotes Lackmuspapier, rotet Phenolphthaleinlosung aber nicht. Eisen
chloridlOsung im Uberschull zugesetzt, gibt mit der Fliissigkeit eine rot
lichgelbe MiBchung, aus der sich beim Stehen ein weiBer Niederschlag aus 
Bleichlorid bestehend abscheidet, wiihrend die Fliissigkeit infolge von 
basischem Ferriazetat dunkelrot wird. Durch Zusatz von reichlich hei13em 
WaBser wird der Niederschlag wieder gelost. 
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Priifung nach D.A.B. Bleiessig mull farblos sein (Kupfersalze). 
Nach Zusatz von verdiinnter Essigsaure werde der Bleiessig nicht gefarbt 
(Eisensalze). 

t Plumbum b6ricum. Blelborat. Boraaures Blel. Borate de plomb. 

WeiBes, in Wasser so gut wie unlosliches Pulver, das durch Umsetzung 
beim Zusammenbringen einer Bleinitrat- und Boraxlosung entsteht und 
in seiner Zusammensetzung nicht gleichmiiBig ist. 

Anwendung. Mitunter als trocknender Zusatz in der Malerei und 
in der Kunsttopferei. 

t Plumbum nitricum. Bleinitrat. Salpetersaures Bleioxyd. Azotate ou 
nitrate de plomb. Plumbi nitras. Plumbum nitrate. 

Pb(NOa)2' 

Es sind schwere, durchsichtige, zuweilen milchweiBe Kristalle; geruch
los, von unangenehm metallischem Geschmack; loslich in 3 Teilen kaltem 
Wasser, unloslich in Weingeist. Die wasserige Losung reagiert infolge hydro
lytischer Spaltung sauer. Erhitzt, verknistern die Kristalle anfangs und 
zersetzen sich unter Hinterlassung von reinem Bleioxyd. 

Pb(NOa)2 = PbO + 2N02 + 0 
Bleinitrat = Bleioxyd + Stickstoffdioxyd + Sauerstoff. 

Wird bereitet durch Auflosen von Bleioxyd in verdiinnter Salpeter
saure und Abdampfen bis zur Kristallisation. 

PbO + 2 HNOa = Pb(NOa)2 + R.aO 
Bleioxyd + Salpetersaure = Bleinitrat + Wasser. 

Anwend ung. Hauptsiichlich zur Darstellung anderer Bleipraparate; 
ferner als Beize in der Zellgdruckerei; zuweilen als Zusatz zur Ziind
masse phosphorfreier Ziindholzer, in der Feuerwerkerei und in Losung 
zum Beizen von Horn bei der Herstellung von kiinstlicher Perlmutter 
ferner in der Photographie. 

N ach weis.· Die wasserige Losung wird durch Schwefelwasserstoff 
oder NatriumsulfidlOsung schwarz, durch Schwefelsaure weiB und durch 
Kaliumjodidlosung gelb gefallt. Mit Schwefelsaure und iiberschiissiger 
FerrosulfatlOsung wird sie braunschwarz. 

Priifung. 1. Die wasserige Losung, mit Ammoniakfliissigkeit iiber
sattigt und filtriert, darf nicht blau gefarbt sein (K u p fer). 

2. Die wasserige Losung, mit Schwefelwasserstoff iibersattigt und von 
dem dunkel gefarbten Niederschlag abfiltriert, darf auf Zusatz von Am
moniakfliissigkeit kaum verandert werden (E is en). 

t Plumbum suHiuicum. BleisuHat. Schwelelsaures Blel. 
Sulfate de plomb. Plumbum sulphate. 

PbS04 • 

Findet sich in der Natur als Vitriolbleierz und bildet dann rhom
bische Kristalle. Das Bleisulfat des Handels stellt ein schweres, weilles 
Pulver dar, das in Wasser so gut wie unloslich, in verdiinnten Sauren nur 
wenig IOslich ist, leicht loslich dagegen in Kali- oder Natronlauge. Man 
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steUt es dar durch AusfiiUen einer BIeisalzlosung, z. B. BIeinitratiosung 
mit verdiinnter Schwefelsiiure oder einem loslichen Sulfate. 

Pb(NOa)2 + H:aS04 = PbS04 + 2 HNOa 
BIeinitrat + Schwefelsiiure = BIeisulfat + Salpetersiiure. 

Anwendung. In der Bleiglasbereitung. Vor aUem als StreckmitteI 
ffir Farben, in der Fiirberei und Druckerei und bei der Firnisbereitung. 
J edoch kommt zur Bereitung von Firnis a uch viel h a r z s a u res B lei, 
BIeiresinat, PI um bum resinacicum in den Handel. 

**t Plumbum tlmnicum (siccum). Bleitannat. 
GerbSBures Bleloxyd. Tannate de plomb. 

GraugeIbliches, geruch- und geschmackloses Pulver; fast unIoslich in 
Wasser und in Weingeist. 

Wird dargestellt durch Ausfii.llen von Bleiessig, basischem BIeiazetat, 
mitteIs Gerbsiiure, Auswaschen und Trocknen bei einer 25° nicht iiber
steigenden Wiirme. 

A n we nd u ng. In der Heilkunde nur iiu.Berlich in Salbenform und zum 
Einstreuen in Wunden. 

ThBllium. 
TI = 204,40. Ein- und dreiwertig. 

Findet sich in Kiesen wie Schwefelkies und Kupferkies, ferner im 
Flugstaub und in dem SchIamme der Bleikammern bei der Schwefelsiiure
herstellung, vor aUem im Krookesit bis zu 18%. Man gewinnt es aus 
thalliumhaItigen Zinklaugen durch Einstellen von ZinkbIech. Oder man 
gewinnt es aus dem Schlamme der Bleikammern, bzw. dem Flugstaub, 
Thalliumsulfat, Tl2S04, man fiiUt das Thallium aus der Losung durch 
eingesteUtes Zink aus. Es ist ein zinnweiBes, weiches Metall. Beim Er
hitzen verbrennt es mit stark griiner Flamme. An der Luft oxydiert es. 
Man bewahrt es vorteilhaft, vor Luft geschiitzt, unter Wasser auf. Es iihneIt 
in manchen Beziehungen dem Blei. Die Saize des Thalliums, z. B. Thalli u m
chIoriir, TlCI, Thalliumbromiir, TIBr, ThaIIiumjodiir, TIJ und 
ThalIiumsuIfat, Tl2S04, sind sehr giftig. Aus den Losungen wird 
durch SchwefeIammonium schwarzes Thalliumsulfiir, T~S, ausgefiiIlt. 
Durch eingesteUtes Zink wird das Metall als kristallinisches Pulver nieder
geschlagen. Thalliumverbindungen werden zur Vernichtung von Nage
tieren, wie Miiusen, verwendet, diese Vertilgungsmittel unterliegen der Ver
ordnung iiber PHanzenmittel. 

Nickel- und Kobaltgruppe. 
Diese beiden Elemente iihneln sich in ihrem Verhalten. Sie schlieBen 

sich einerseits der Magnesiumgruppe, anderseits aber der Gruppe des 
Eisens an. 

Niccolum. Nickel. 
Ni 58,68. Zweiwertig. Auch dreiwertig. 

1st ein silberwei.Bes, magnetisches, hiimmer- und streckbares Metall 
von 8,0 spezifischem Gewicht, das meist in kleinen Wiirfeln im Handel 
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ist, Niccolum metallicum in Cubulis. Es kommt in der Natur, 
abgesehen von dem Vorhandensein in Meteorsteinen, nicht gediegen vor, 
sondern meist in Verbindung mit Arsen als Kupfernickel, NiAs oder mit 
Schwefel neben Kobalt oder als Magnesiumnickelsilikat als Garnierit. 
Es wird hauptsachlich in Norwegen, Schweden und in Sachsen auf den Blau
werken oder den Smaltefabriken und vor allem in Nordamerika in 
Kanada und Neukaledonien gewonnen. Die Darstellungsweisen sind ver
schieden. Meist werden die Erze gerostet und in Of en geschmolzen, der 
erhaltene Kupfernickelfeinstein in Losung gebracht, die Verunreini
gungen entfernt, das Nickel als Hydroxyd ausgefallt und durch Kohle
reduziert. Selten oder nie wird es ffir sich verarbeitet, sondern fast immer 
in der Legierung mit Kupfer oder auch mit Zink zu Nickelmiinzen, Neu
silber, Argentan, in China zu Packfong usw. Wichtig ist auch der 
Nickelstahl, eine Legierung von Eisen und Nickel, die zur Herstellung 
von Panzerplatten verwendet wird. Auch wird es in groBer Menge zur 
Vernickelung von Gebrauchsgegenstanden benutzt, da derartig vernickelte 
Sachen eine gute Politur annehmen und sehr widerstandsfahig gegen Ein
wirkungen feuchter Luft sind. Frisch reduziert wird es als Katalysator 
gebraucht, z. B. zur Hartung von Fetten und der Darstellung des Te
tralins und des DekaIins aus dem Naphthalin, wobei Wasserstoff an· 
gelagert wird. Die Nickelsalze wirken giftig, namentlich brechenerregend, 
unterIiegen aber nicht den Bestimmungen des Giftgesetzes. 

N ach weis. In NickelsalzlOsungen wird durch Natronlauge hellgriines 
Nickelhydroxyl abgeschieden, Ni(OH)2, das selbst in einem Uberschusse 
des Fallungsmittels unlosIich, dagegen in Ammoniumchloridlosung loslich 
ist. Schwefelwasserstoff oder NatriumsulfidlOsung fant Nickel aus neu
traler oder ammoniakalischer Losung als schwarzes Nickelsulfid, das ver
diinnte Salzsaure nicht, Konigswasser aber leicht lost. 

Von den Nickelsalzen, welche im Handel vorkommen, sind zu 
nennen: 

Niccolum carbonicum, NiCOa + 6 ~O, Nickelkarbonat, koh
lensaures Nickel, ein apfelgriines, in Wasser unlosliches Pulver, das 
namentlich zur Darstellung der iibrigen Nickelsalze benutzt wird. Es 
scheidet sich beim Abkiihlen eines Gemisches einer Nickelnitratlosung mit 
einer Natriumbikarbonatlosung, die mit Kohlenstoffdioxyd gesattigt ist, aus. 

Niccolum chloratum, NiCl2 + 6 ~O, Nickolochlorid, Nickel
chloriir, Chlor nic kel, kleine, griine, Feuchtigkeit anziehende, in 
Wasser leicht lOsIiche Kristalle. 

Niccolum chloratum ammonia tum, Niccolum-A:rp.monium 
chloratum, Nickelammonchlorid, salzsaures Nickelammo
n i u m, NiCl:a + NH4Cl + 6 ~O, gelbliches, sehr leicht Feuchtigkeit an
ziehendes, in Wasser leicht lOsliches Pulver. 

N fccol urn nftricum, Ni(NOa)! + 6 lis ° , Nickelnitrat, sal peter
saures Nickel, griine, meist etwas £euchte, leicht zerfiieBIiche Kristalle. 

Niccolum nitricum ammoniatum, Niccolum - Ammonium 
nitricum, Nickelammoniumnitrat, salpetersaures Nickelammo
ni um. Ni(NOa)! + NH4NOs + 6 H20. Dunkelgriinlichblaue, in Wasser 
losliche KristQ.lle. 

Niccolum phosphoricum, Nia(P04)! + 7H20,.Nickelphosphat, 
phosphorsaures Nickel, hellgriines, in Wasser unlosliches Pulver. 
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Nfccol um sulfuricum, NiSO, + 7 ~O, Nickelsulfat, schwefel
saures Nickel, smaragdgriine, in Wasser lOsliche Kristalle, bildet mit den 
Alkalisulfaten Doppelsalze; Niccolum sulfuricum ammoniatum, 
~fccolum - Ammonium sulfuricum, Nickelammoniumsulfat, 
schwefelsaures Nickelammon, NiS04 + (NH4)zS04 + 6 ~O; dunkel
griinblaue, schwerlosliche Kristalle; dienen ha uptsachlich zur Herstellung von 
Vernickelungsfliissigkeiten, indem man aus einer gesattigten Losung dieser 
durch den galvanischen Strom an der negativen Elektrode, die durch den 
zu vernickelnden Metallgegenstand dargestellt wird, Nickel niederschlagt. 
Die positive Elektrode ist eine Platte Nickelmetall. Von dieser Nickel
platte lost sich so viel Nickel auf, wie aus der Losung auf den zu vernickeln
den Gegenstand niedergeschlagen wird. Sie werden auBer zur Vernickelung 
zu sog. sympathetischen Tinten, d. h. Tinten, deren Schriftziige 
erst durch chemisch wirkende Stoffe. oder Krafte sichtbar gemacht werden, 
und in der Farberei benutzt. 

Cob81tum. KobaIt. 
Co 58,97. Zwei- und dreiwertig. 

Ko·balt ist gediegen ein seltenes Metall, das sich hauptsachlich in 
Verbindung mit Arsen als S peis ko balt, CoAs2 und mit Schwefelfindet als 
Kobaltkies, C03S, und Glanzkobalt, CoAsS, und wird aus diesen her
gestellt. Es ist ein weiBes, glanzendes Metall, mit schwach rotlichem Schein, 
dehnbar und gIeich Nickel magnetisch. Spezifisches Gewicht 8,7-8,9. An 
der Luft und in Wasser verandert sich Kobalt nicht. Erhitzt, oxydiert 
es. Die Kobaltsalze sind, wenn wasserhaltig, rot, wenn wasserfrei, blau 
bis violett. In den Ko baltoverbindungen ist Co zweiwertig, in den Ko
baltiverbindungen dreiwertig. 

Kobaltoxydul, CoO, Cobaltum oxyduU,tum, ein olivgriinliches 
Pulver, wird benutzt, urn GlasfIiisse schOn blau zu farben. Es geht beim 
Gliihenander Luftinschwarzes Kobaltoxyd uloxyd, Coa0 4, Cobaltum 
oxydulatum oxydatum, iiber. Ferner wird es als Schmelzfarbe fiir 
GIas und Porzellan verwendet. Das Kobaltoxyd, C20 3, Cobaltum 
oxydatum, ist ein dunkelbraunes Pulver. Wird die heiBe Losung eines 
Kobaltoxydulsalzes mit heiBer Natronlauge vermischt, so faIIt rosen
rotes Kobaltohydroxyd, CO(OH)2' aus, das an der Luft durch Sauer
stoffaufnahmein braunesKobaltihydroxyd, CO(OH)3' iibergeht. Diese 
Verbindungen finden dieselbe Anwendung. 

Koba~tochlorid, CoClz + 6 ~O, Cobaltum chloratum, Chlor
k 0 b a It, K 0 b a It chi 0 r ii r, tiefrote KristaIIe, die Feuchtigkeit anziehen 
und in Wasser leicht lOslich sind,.undKobaltnitrat, CO(NOa)2' Cobal
tum nitricum, dienen zu sympathetischen Tinten. Schreibt man mit 
einer diinnen Au£losung derselben auf Papier, so sind die Schriftziige 
kaum zu sehen, durch bloBes Erwarmen aber treten sie in blauer Farbe 
hervor und verschwinden allmahlich wieder unter dem Einflusse der Luft
feuchtigkeit. Ferner werden sie auch in der Kunsttopferei, in der Keramik 
verwendet. 

Nachweis. Man weist Kobaltsalze durch die blaue Farbe nach, die 
sie der Boraxperle. verleihen. Kaliumnitrit fallt aus essigsaurer Losung 
gelbes Kaliumkobaltinitrit. 
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Von den Kobaltverbindungen kommen ferner elmge kobalthaltige 
Farben, Kobaltblau und Kobaltgriin (s. Abt. Farben) in Betracht. 

Kobaltosulfat, CoS04 + 7 ~O, Cobaltum sulfuricum, Ko
baltsulfat, schwefelsaures Kobaltoxydul stellt luftbestiindige rote, 
in Wasser losliche Kristalle dar, die sonst in ihren Eigenschaften ungefiihr 
dem entsprechenden Eisensalze gleichen. Das Kobaltosulfat wird vor allem 
in der Porzellanbereitung und Feuerwerkerei, Pyrotechnik, verwendet und 
ala Doppelsalz als Kobaltammoniumsulfat zum Galvanisieren. 

Auch finden Kobaltverbindungen, und zwar vor allem Cobaltum 
lin6licum, Kobaltlinoleat,leinolsaure s Kobalt und Cob altum 
resinacicum Kobaltresinat, harzsaures Kobalt als Trocken
zusatz fiir Firnisse und Lacke, besonders Emaillelacke Verwendung. 

Gruppe des Eisens. 
Hierher gehOren Eisen, Mangan, Chrom, Molybdiin, Wolfram, Uran 

und auch Aluminium. 

Ferrum. Eisen. Ferrit. Fer. Iron. 

Fe 55,84. Zwei- und dreiwertig, auch wohl sechswertig. 
Eisen findet sich gediegen in Eisenmeteoriten (88-98%), den 

Meteorsteinen, vielaber in Verbindungen, im Roteisenstein (FesOa), 
Brauneisenstein (Fe20a + Fe2 (OR)6)' Magneteisenstein (Fea0 4), 

Spateisenstein (FeCOa), im Schwefel- oder Eisenkies (FeS2) und 
anderen. Man unterscheidet: 

I. Roheisen oder Gu13eisen, das bis zu 5% Kohlenstoff enthii.lt. 
Wird aus Eisenoxyderzen in RochOfen durch Kohle reduziert. 

II. Schmiedeeisen, 0,15-0,5% Kohlenstoff enthaltend, wird durch 
den Puddlingsproze13 auf Flammenofen aus Gu13eisen und 
Luftsauerstoff hergestellt, durch Oxydation des Kohlenstoffes. 

III. Stahl, 0,6-1,5% Kohlenstoff enthaltend, hauptsiichlich nach 
dem Besse mer- V erfahre n gewonnen, dadurch, da13 man ge
schmolzenes Gu13eisen in schmiedeeisernen, innen feuerfest aus
gefiitterten GefiiJ3en, sog. Bessemer-Birnen, unter Druck mit 
starkem Luftstrom zusammenbringt. Das auf diese Art ge
wonnene Schmiedeeisen vermischt man mit stark manganhal
tigem Gu13eisen. 

Auch in elektrischen Of en wird Eisen dargestellt. 
I. Zur Gewinnung des Roheisens oder Gu13eisens wird der Roch

ofen (Abb. 563) abwechselnd mit einer Schicht Kohle, gerostetem Erz und 
Zuschlag beschickt. Von Kohle verwendet man besonders Kok, aber auch 
Steinkohle und Rolzkohle. Der Zuschlag besteht aus Quarz, Sand, Kalk, 
Flu13spat u. a. und bezweckt, aus dem Gesteine, der Gangart, die dem 
Eisen beigemengt ist, eine leicht schmelzbare Masse, die Schlacke, zu 
machen, welche alle anderen Stoffe als Eisen aufnimmt und zugleich das 
Eisen vor Oxydation schiitzt. Der Rochofen ist bis 15 m hoch und aus 
feuerfesten Steinen. Er umgibt einen Rohlraum, den Schacht oder 
Kernschacht, der oben in die Gicht (0) endet. Die weiteste Stelle des 
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Schachtes, etwa bis 6 m, heillt der Kohlensack, der sich zur Rast 
verengert, die in das Gestelt (e) und auf den Herd (n) ausmiindet. Bei 
v ist eine Gebliisevorrichtung, durch welche die zur Erhaltung der 
Verbrennung notige erwiirmte Luft eingeblasen wird. Der Herd ist auf 
der offenenSeite, der Brust, mit dem Wall stein (u) und dem Tiimpel
stein (s) zu einer Offnung, der Stichoffnung, verengert, die durch 
eine Masse aus Kohle und Lehm, den Lehmstein, verschlossen ist. 
Soil der Of en in Tiitigkeit treten - angeblasen werden, so wird das 

Kohlenfeuer angeziindet, 
durch das Gebliise Luft zu
gefiihrt und der Of en durch 
die Gicht abwechselnd mit 
den Schichten gefiillt. Je 
nachdem die Schichten 
niedergebrannt sind, das 
Eisen geschmolzen ist, wird 
durch die Gicht wieder 
nachge£iillt. Entfernt man 
den Lehmstein, so £Iiellt 
das Eisen ab und wird in 
Sandformen abgelassen. 
Liillt man den Gull lang
sam erkalten, erhiilt man 
gra ues Gulleisen, das nur 
einen geringen Teil des 
Kohlensto££s chemisch ge
bunden enthiilt, der grollere 
Teil ist als Graphit nur bei
gemengt und bedingt so die 
graue Farbe. Es wird ffir 
gewohnlichen Gull ver
wendet. 

Bei schnellemErkalten 
des aus dem Hochofen ab
fliellenden Eisens bildet 
sich das wei II e Gulleisen, 

Abb. 568. Hochofen. das in seinen besten Sorten 
als silberweilles Spie

geleise n bezeichnet wird. Es enthiilt die grollte Menge Kohlenstoff 
chemisch gebunden und bis zu 20% Mangan. Es dient zur Herstellung 
von Schmiedeeisen und Stahl. 

II. Dieses Roh- oder Gulleisen enthiilt nebenbei bis zu 5% Kohlen
stoff Arsen, Mangan, Silizium, Phosphor und Schwe£el. Von diesen Ver
unreinigungen wird es durch den Puddlingsprozell oder Frischprozell 
befreit. Beim Frischprozell, der seltener angewendet wird, wird das Roheisen 
auf Frischherden iiber Holzkohlenfeuer geschmolzen und mit einem Luft
strome zusammengebracht, wodurch die Kohle zu KOhlendioxyd und Kohlen
monoxyd oxydiert wird, wiihrend die Verunreinigungen sich als Silikate 
bzw. Phosphate mit dem entstandenen Eisenoxyde zu der Frischschlacke 
vereinigt haben. Das Eisen, die Luppe, wird dann durch Walzen und 
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Hammern zu Sta b- oder Schmiedeeisen verarbeitet. Beim Puddlings
proze13 wird das Roheisen in FlammenOfen geschmolzen und durch 
bestandiges Umriihren mit eisernen Kriicken mit eingeblasener hei13er 
Luft in Beriihrung gebracht. Hierdurch erreicht man ebenfalls Oxydation 
des Kohlenstoffes und der Verunreinigungen, die Masse wird allmahlich 
zaher, die Luppe wird als zahe, nicht fliissige Masse herausgenommen und 
in Stabe geformt. Dieses Schmiedeeisen la13t sich in der Rot
g I ii h hit z esc h wei 13 e n. Durch etwas Phosphor- oder Siliziumgehalt 
wird das Eisen in der Kalte leichtbriichig, kaltbriichig, iibersteigt der 
Siliziumgehalt 0,4%, so wird es faulbriichig, durch Schwefelgehalt zer
brockelt es in der Kalte leicht, es ist rot briichig. 

III. Stahl wird gro13tenteils aus dem Gu13eisen als FI u13stahl oder 
Gu13stahl hergestellt. Gu13eisen wird geschmolzen in birnenformige, mit 
feuerfestem Stoff ausgekleidete und drehbare Gefa13e, Besse mer-Bir ne n, 

Abb. 564. Bessemer-Birnen von der Selte und von vorn gesehen. 

Konvertore, abgelassen und nun mit von unten eingelassener Geblase
luft zusammengebracht, es tritt, wie beim Frischproze13, Oxydation ein 
und das kohlenstoffarme Eisen wird mit so viel manganhaltigem Gull
eisen - Spiegeleisen - zusammengebracht, da13 der Kohlenstoffgehalt 
0,6-1,5% erreicht. Fiigt man nach dem Verfahren von Gilchrist und 
Thomas zu dem geschmolzenen Roheisen erhitzten gebrannten Kalk in 
die Bessemer- Birne und fiihrt nun die erhitzte Luft hinzu, oder kleidet 
man die Birne mit Kalkstein und als Bindemittel Wasserglas aus, so er
halt man einen phosphorfreien Stahl und als Nebenerzeugnis die Thomas
srhlacke, basisch Kalziumphosphat Ca!P20 9 , das als Diinge
mittel dient (Abb. 564:). 

Andere Stahlarten sind der Zementstahl, Gerbstahl oder Tiegel
stahl, der durch Erhitzen des Stangenschmiedeeisens mit Kohlenpulver 
bis zur Rotglut und darauf folgendes of teres Umschwei13en - Ger bstahl
bzw. Umschmelzen in Tiegeln, erhalten wird. Te m perstahl erhalt man 
durch Erhitzen bis zur Rotglut von Gulleisen mit Eisenoxydpulver. 

Tiegelgu13stahl und Flammenofenstahl werden durch Er
hitzen von Roheisen mit Eisenoxyderzen in Tiegeln oder in Flammenofen 
gewonnen. Edelgu13 oder Hartgu13 durch Zusammenschmelzen von 
Spiegeleisen und Schmiedeeisen und sehr rasches Abkiihlen. 

Buchhelater-Ottersbach. L 15. Auf!. 58 
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Stahllii.Bt sioh wie GuBeisen sohmelzen und wie Stab- oder 
Sohmiedeeisen sohweiBen, hat auBerdem aber den Vorteil, daB er 
sioh harten lii.Bt. Je groBer der Kohlenstoffgehalt, desto groBer auoh die 
Harte. Stahl schmilzt bei etwa 1300° bis 1400°. 

Eisen ist ein weiches, silberweiBes Metall, spezifisches Gewioht 7,85. 
Anfeuohter Luft wird es zu Eisenoxydhydrat, es rostet. Wird aber Eisen 
bei 260 0 oder hOheren Hitzegraden mehrere Stunden lang iiberhitztem 
Wasserdampf ausgesetzt, so bedeckt es sich mit schwarzem Eisenoxydul 
und rostet selbst bei Feuchtigkeit nioh t. An der Luft erhitzt, iiberzieht 
es sich mit schwarzem Eisenoxyduloxyd Fea04' mit Hammersohlag, weil 
es sioh mit dem Hammer abschlagen laBt. Eisen wird von einem Magneten 
angezogen, Stahl wird zuletzt selbst zu einem Magneten. Legierungen des 
Eisens mit Chrom, Wolfram, Kobalt und Niokel,dieFerrolegierungen, 

,haben eine auBerordentliche Harte und werden in der Industrie als Ed e I
s t a hIe vielfach z. B. zur Herstellung von Panzerplatten verwendet. 

Entsprechend seinen beiden Sauerstoffverbindungen, Eisenoxyd ul, 
FeO, und Eisenoxyd, F~Oa' bildet das Eisen zwei Reihen von Salzen, 
z. B. Eisenchloriir, Ferrochlorid, Fe~ , und Eisenchlorid, Ferriohlorid, 
FeCIa, Ferrosulfat, FeS04, und Ferrisulfat, Fe2(S04)a. Die Eisenoxydul
salze, die Ferroverbindungen sind, wenn wasserfrei, weiB, wenn aber 
wasserhaltig hellgriin oder blaugriin. .An der Luft werden sie teilweise 
oxydiert zu gelben basischen Oxydsalzen. Die Losungen der Eisenoxydul
salze reagieren infolge geringer hydrolytischer Spaltung nur schwach sauer, 
sie enthalten Ferroionen Fe··. Die Eisenoxydsalze, die Fer ri v e r b i n
dun g e n sind ·gelb oder braun, herriihrend von abgespaltenem Eisen
hydroxyd. Die Losungen reagieren infolge starker hydrolytischer Spaltung 
stark sauer, sie enthalten die lonen Fe···. 

Man hat auoh Verbindungen, wo das Eisen als Saure auf tritt, z. B. 
das eisensaure Kalium, ~Fe04. Die Eisensaure, ~Fe04' selbst ist in 
freiem Zustande noch nicht hergestellt, sondern sie zerfallt sofort in Eisen
hydroxyd und freien Sauerstoff. 

Nachweis. In EisenoxydulsalzlOsungen erzeugen Alkalien einen 
weiBen oder schmutziggriinlichen Niederschlag, der bei Zutritt von Luft 
braun wird. Kaliumferrizyanid gibt sofort einen blauen Niederschlag. Gerb
saure verandert die oxydfreie Losung nicht. - Eisenoxydsalze geben mit 
Kaliumferrozyanid sofort einen blauen und mit Gerbsaure einen schwarzen 
Niederschlag, und werden in saurer Losung durch Kaliumthiozyanat 
dunkelblutrot gefarbt, indem sich Ferrithiozyanat Fe(CNS)a bildet. 

Ferrum metallicum. Metallisohes Eisen. 

Es kommt in 3 Formen vor, als Ferrum raspatum, Ferrum pUlvera
tum und Ferrum reductum. Ein sehr reines Eisen ist der sog. Klavier
draht, Ferrum purum in Filis. 

Ferrum raspatum, F. limatum, Limatura Martis prae
parata, Eisenfeile. Hierzu ist jede rost-, kupfer- und messingfreie 
Eisenfeile zu benutzen. Will man sicher gehen, daB dies der Fall ist, so 
reinigt man die beim Schlosser bestellten Spane dadurch, daB man sie mittels 
eines guten Magnets anzieht und nur die am Magnet haftenden Teile benutzt. 
Man verwendet Eisenfeile zur Herstellung von Wasserstoff. 
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Ferrum pulveratum oder alcoholisatum, gepulvertes Eisen. 
Wird gewohnlich aus Gu13eisendrehspiinen auf das allerfeinste gepulvert, 
enthalt daher ziemlich viel Kohlenstoff. Es ist in Ideinen, gut verkorkten 
GefaBen, vor Luft und Feuchtigkeit geschiitzt, aufzubewahren. Ein besseres 
Erzeugnis wird aus schwedischem oder steiermarkischem Schmiedeeisen 
hergestellt, indem sich zwei iibereinandergelegte, einige Zentimeter dicke 
Eisenplatten gegenseitig dadurch abschleifen, daB die obere Platte durch 
eine Vorrichtung auf der unteren Platte hin und her gefiihrt wird. Nach 
dem Absieben werden die groberen Teilchen in Pochwerken aus Stahl 
weiter zerIdeinert. 

Anwendung. Gegen Bleichsucht. Technisch in der Feuerwerkerei, 
zur Herstellung von Wasserstoff und zu Eisenkitten. 

**Ferrum redu.ctum, Ferrum Hydrogenio reductum, Fer 
red uit. Durch Wasserstoff reduziertes Eisen wird in der Weise bereitet, 
daB vollig trockenes, gepulvertesEisenoxyd bzw. Ferrimonohydroxyd, 
sogenanntes hydratisches Eisenoxyd FeO(OH), das man durch Aus
fallen einer FerrisalzlOsung, z. B. FerrichloridlOsung durch Ammoniakfliissig
keit erhalt, unter Zufiihrung eines trockenen Wasserstoffstromes in einer 
Rohre so lange gegliiht wird, als noch Wasserdampfe entweichen; es ver
bindet sich in der Hitze der Sauerstoff des Eisenoxyds mit dem Wasserstoff 
zu Wasser. Nach vollendeter Reduktion muB das Erkalten ebenfalls iin 
Wasserstoffstrom geschehen. Es stellt ein schiefer- bis schwiirzlichgraues 
Pulver dar, ohne Geruch und Geschmack, und muB in verdiinnter Salzsaure 
fast vollig Idar lOslich sein, andernfalls enthiilt es Kohlenstoff und ist 
hOchstwahrscheinlich durch Reduktion mittels Leuchtgas hergestellt. An 
der Luft erhitzt, verbrennt es leicht zu Eisenoxyduloxyd. 

A n we nd u ng. Gegen Bleichsucht. 
Auf b e wah run g. In Ideinen, gut geschlossenen GefaBen. 

Sanerstoffverbindnngen des Eisens. 
Von den beiden Sauerstoffverbindungen, dem Eisenoxydul oder Ferro

oxyd FeO und dem Eisenoxyd oder Ferrioxyd Fe20 S kommt hier nur 
letzteres in Betracht, weil das Oxydul im freien Zustande nicht haltbar ist. 

Ferrum oxydatum crudum si.ehe Caput M6rtuum. 

Ferrum oxydatum ruhrum. Crocus Martis adstringens. 
Rotes Eisenoxyd. Pariser Rot. Oxyde rouge de fer. Sesquioxyde de fer. 

Fe20 a· 
Rotes, sehr feines, geruch- und geschmackloses Pulver, unIoslich in 

Wasser, vollstandig lOslich in Salzsii ure. 
Dieses friiher auch als Heilmittel gebrauchte Eisenoxyd wird heute 

nur technisch, dort aber in ziemlichen Mengen als Poliermittel fiir Metalle 
benutzt, gewohnlich unter dem Namen Pariser Rot. Das echte wird her
gestellt durch Gliihen von Ferrooxalat, oxalsaurem Eisenoxydul, geringere 
Sorten wohl auch durch Pulvern oder Schlammen von Blutstein (s. d.) oder 
von Totenkopf, dem Riickstande bei der Bereitung der rauchenden Schwe£el
saure aus den Mutterlaugen des EisenvitrioIs nach dem Nordhauser Ver
fahren. 

58* 
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Lapis Haematitis. Blutstein. Roter Glaskopf. 
Sanguine ou Hematite. Blood-stone. 

Reines Eisenoxyd, Fe20 a, zuweilen auch mit Eisensilikat vermengt. 
Meist nierenformige oder traubige Gebilde von strahligem Bruche. Blut
stein ist stahlgrau bis braunlichrot; das Pulver blutrot. Auf rauhem Stein, 
auch auf Eisen gibt er einen roten Strich, daher seine Anwendung als Schreib
stift fUr Steinhauer. In Pulverform wurde er frillier zuweilen innerlich benutzt, 
la.l3t sich aber zu diesem Zwecke durch jedes beliebige Eisenoxyd ersetzen. 

Ferrum oxydatum hydratum. Ferrum hYdricum. 
Ferrum oxydatum fuscum. Eisenoxydhydrat. Eisenbydroxyd. 

Ferrioxydbydrat. Braunes Elsenoxydhydrat. Oxyde lerrique bydrate. 

Fe(OH)3· 

Rotbraunes, geruch- und geschmackloses Pulver, unloslich in Wasser, 
ohne Aufbrausen loslich in Salzsaure. 

Es wird dargestellt, indem Liquor Ferri sulfurici oxydati, Ferri
sulfatlosung, mit Atzammonflussigkeit in der Kii.lte ausgefii.Ilt wird. Der 
Niederschlag wird kalt ausgewaschen, abgepre.Bt und in dunnen Schichten bei 
einer 30° nicht ubersteigenden Wa~me, unter Abschlu.13 des Lichtes. getrocknet. 

F~(S04)3 + 6 NH40H 2 Fe(OH)3 + 3 (NH4)2S04 
Ferrisulfat + Ammoniumhydroxyd = Ferrioxydhydrat + Ammonsulfat. 

Bei liingerem Aufbewahren geht das Ferrioxydhydrat durch Wasser
abgabe in Ferrimonohydroxyd FeO{OH) uber. 

Anwendung. Technisch bei der Herstellung von Kautschukwaren. 
Ferner aIs Gegengift bei Arsenvergiftung. 

Verbindnngen des Eisens mit Schwefel. 

Ferrum sulfuratum. 
Ferrosulfld. Scbwefelelsen. Elnfacb Scbwefelelsen. Elsensulfiir. 

Sulfure de fer. Sulfure ferreUL Protosulfure de fer. Sulfld of Iron. 
FeS. 

Grauschwarze, bronze- oder metallglanzende, sehr schwere Stucke; 
in Wasser vollig unloslich, loslich in verdunnten Sauren unter Schwe£el
wassersto££entwicklung. An feuchteJ." Luft zersetzt es sich und geht teil
wcise in Ferrosul£at, Eisenoxydulsul£at uber. 

Es findet sich in Meteorsteinen als Troilit, wird aber meist bereitet, 
indem man in einem bedeckten hessischen Tiegel 3 Teile Eisenfeile mit 
2 Teilen Schwefelpulver bis zum starken Glillien erhitzt. 

An wend ung. Dient zur Herstellung des Schwefelwasserstoffgases 
bzw. Schwefelwasserstoffwassers. Au.I3erdem in der Galvanoplastik. 

Das Ferrosulfid darf nicht mit dem Ferrisulfid, Eisensulfid, 
Anderthalbfach-Schwefeleisen, FeaSa, verwechselt werden, wie es 
BUS dem Schwefelkies oder Eisenkies, Pyrit, dem Zweifach-Schwefel
eisen, FeS2, durch Erhitzen als gelbliche Masse erhalten wird. 
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Haloidverbindungen des Eisens. 

Ferrum chloratum. Ferrum chloratum oxydulatum. 
Ferrum chloratum siccum. Ferrum muriaticum. 

Ferrochlorld. Eisencbloriir. Cblorure ferrenx. Chlorure de fer. 
Protocblorure de fer. Cblorld of iron. 

FeCI2 +4~O. 

Hellgriine, geruchIose, kristallinische Masse von sem herbem Eisen
geschmaek. In Wasser ist es nieht klar lOslieh, sem begierig Feuehtigkeit 
anziehend; an der Luft wird es dureh Oxydation rasch gelb bis braun. 

Es wird dargestelIt, indem man Eisen in ehemisch reiner Salzsiiure 
lost, die Losung sofort naeh dem Filtrieren bis zur Bild ung eines Salz
hautehens eindampft, dann ein wenig reine Salzsaure hinzufiigt und dureh 
fortwiimendes Umriimen zur Troekene bringt. Zu Pulver gerieben wird 
es noeh warm in kleine Flasehen gefiillt. 

Anwendung. In der Fii.rberei und Zeugdruekerei als Beize, aueh in 
der Kunsttopferei, Keramik. der Galvanoplastik und Photographie. 

Aufbewahrung. In gut sehIieBenden GefaBen moglichst im 
Sonnenl ieh t. 

N aeh weis. Die wasserige Losung gibt mit Silbernitrat einen kasigen, 
in iiberschiissigem Ammoniak loslichen NiederschIag von SilberchIorid. Mit 
Kaliumferrozyanidlosung einen hellblauen Niederschlag, der allmahlieh 
dunkler wird. 

Ferrum chloratum oxydatum oder s~squichloratum. 
Ferrlcblorld. Eisencblorld. Percblorure de fer. Cblorure ferrlque. 

Sesquichlorure de fer. Ferri cblorldnm. 

FeCI3 • 

Das Ferrichlorid oder Eisensesquichlorid wird sowohl in troekener 
Form verwendet als aueh ferner als: 

Liq uor Ferri sesq uichlorati. Klare, gelbbraune Fliissigkeit von 
Dichte nach dem D.A.B. 1,275-1,285 (9,8-10,3% Eisen enthaltend). Der 
Geruch ist eigentiimlich chIorartig; der Geschmack sehr streng zusammen
ziehend; die Reaktion sauer, da das in Losung befindliche FerriehIorid hydro
lytisch gespalten ist. Die Losung enthii.lt die lonen Fe'" und Cl' Cl' Cl'. 

Es wird bereitet, indem Ferroehloridlosung, EisenehIoriirlOsung, unter 
Zusatz von 260 Teilen Salzsaure und 135 Teilen Salpetersaure auf je 
100 Teile Eisen, so lange erhitzt wird, bis alles Eisen in Chlorid iibergefiihrt 
ist. Dann wird die Fliissigkeit bis auf 483 Teile eingedampft und mit so 
viel Wasser verdiinnt, daB sie 1000 Teile betragt. 

3 FeCIa + 3 HCI + HNOa 3 FeCla 
Ferroehlorid + Salzsaure + Salpetersaure = Ferriehlorid 

+ 2 H20 + NO 
+ Wasser + Stiekstoffoxyd. 

Anwendung. DasEisenehlorid bringt das Blut sofort zumGerinnen, 
koaguliert es, daher seine Anwendung als blutstillendes Mittel. Innerlieh 
wird es in kleinen Gaben stark verdiinnt angewendet, vor allem a ber a uI3erlieh, 
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indem man mit der Flussigkeit getrankte Watte oder Wundschwamm auf 
die blutende Wunde bringt. In der Analyse ist das Eisenchlorid ein viel
fach gebrauchtes Reagens. 1st auch ein Bestandteil sympathetischer Tinten. 
Wird ferner in der Farberei als Beize und in der Photographie, z. B. beim 
Bla udruckverfahren, angewendet. 

A ufbe wah run g. Vor Licht gesch u t zt, da sonst das Eisen
chlorid wieder teilweise in Eisenchloriir, Ferrochlorid, ubergefuhrt wird. 

Nachweis. Mit Wasser verdunnt, gibt Silbernitrat einen kasigen, in 
uberschiissigem Ammoniak Hislichen Niederschlag von Silberchlorid; mit 
Kaliumferrozyanidlosung einen tiefblauen Niederschlag von Berlinerblau. 

Prufung nach D.A.B. 
1. Bei Annaherung eines mit JodzinkstarkeHisung getrankten Papier

streifens darf der Papierstreifen nicht blau gefarbt werden, was der Fall 
ware, wenn f rei e sOh lor zugegen ist. 

2. Wird 1 ccm EisenchloridHisung mit 3 ccm Natriumhypophosphit
Hisung eine Viertelstunde lang im siedenden Wasserbad erhitzt, so darf 
das Gemisch keine dunklere Farbung annehmen (A r sen). 

3. Drei Tropfen mit 10 ccm Zehntel-Normal-NatriumthiosulfatHisung 
langsam auf etwa 50° erwarmt, mussen beim Erkalten einige FHickchen 
Eisenhydroxyd abscheiden (iiberschussige freie Saure). 

4. In der mit 10 Teilen Wasser verdunnten und mit 5 Tropfen Salz
saure angesauerten Losung darf Kaliumferrizyanidliisung weder eine griine 
noch blaue Farbung hervorrufen, sonst ist Fer r 0 v e r bin dun g zugegen. 

5. Fiinf ccm des Praparates, mit 20 ccm Wasser verdunnt und mit 
uberschussiger Ammoniakfliissigkeit gemischt, mussen ein farbloses Filtrat 
ge ben (K up fer), das nach dem Ansa uern mit Essigsa ure, 

6. weder durch Bariumnitrat16sung (Schwefelsaure) noch 
7. durch KaliumferrozyanidHisung (Zink-Kupfersalze) verandert 

werden darf. 
8. Funf ccm des Filtrates durfen nach dem Verdampfen und gelinden 

Gliihen einen wagbaren Riickstand nicht hinterlassen (Alkali-, Erd
alkalisalze). 

9. Zwei ccm dieses Filtrats mit 2 ccm Schwefelsaure gemischt und nach 
dem Erkalten mit 1 ccm FerrosulfatHisung uberschichtet, durfen einen 
braunen Ring nicht geben (Salpetersaure, salpetrige Saure). 

Das trockene Ferrum sesquichloratum, FeOla + 6 ~O, erhalt 
man durch Eindampfen von 1000 Teilen Liquor ferri sesquichlorati auf 
483 Teile oder indem man Eisen mit trockenem Ohlorgas erhitzt. Es ist 
eine gelbbraunliche, stark Feuchtigkeit anziehende Masse. 

Sauerstoffsalze des Eisens. 
Unter der Bezeichnung Motyl ist Eisenkarbonyl Fe(OO)5 zu ver

stehen. Es ist eine giftige, lichtempfindliche und leicht brenn bare, gelbe 
Flussigkeit, die in ganz geringen Mengen, in etwa 1/4 Volumprozent dem 
Benzin, das als Triebstoff fiir Motore dient, zugesetzt, als Ant i k lop f
mit tel dient, das Klopfen und so die durch das Klopfen eintretende 
Schadigung des Motors verhindert. Das Eisenkarbonyl verbrennt zu Eisen
oxyd. Es setzt sich dieses aber als so feinstes Pulver ab, daB es mit den 
Auspuffgasen ausgestoBen wird. Auch schadet das Eisenoxyd in den 
kleinen Mengen dem Schmierole nicht, sondern wirkt ahnlich dem Graphit. 
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Man gewinnt es, indem man Kohlenoxydgas unter Anwendung von 
Katalysatoren bei 150 Atmospharen Druck iiber fein verteiltes reduziertes 
Eisen leitet. Um die Lichtempfindlichkeit herabzusetzen, fiigt man eine 
geringe Menge Kautschuk hinzu. Mit Motyl versetztes Benzin kommt als 
Motalin in den Handel. 

Ferrum aelltieum. Ferriazetat. Essigsaures Eisenoxyd. Eisenazetat. 
Aclltate de fer. Peracetate of iron. 

Fe(CHsCOOh· 

Das essigsaure Eisenoxyd kommt in verschiedenen Formen in den 
Handel und zur Verwendung; in der Heilkunde meist in fliissiger Form als 
basisches Salz Fe(CHaCOOMOH), als Liq uor Ferri acetici, Liquor 
Ferri subacetici, FerriazetatlOsung, Basisch-Ferriazetatlosung. 
Die Losung wird bereitet, indem man frischgefii1ltes Ferrihydroxyd, Eisen
oxydhydrat in verdiinnter Essigsaure lOst und auf ein spezifisches Gewicht 
von 1,087-1,091 bringt. Es stellt eine rotbraune, schwach nach Essig
saure riechende Fliissigkeit von anfangs etwas siil3lichem, spater zusammen
ziehendem Geschmack dar; beim Aufkochen Ial3t sie rotbraunes Eisenoxyd 
fallen. 

Ferrum aceticum siccum oder lamella, tum wird dadurch er
halten, dal3 man die oben beschriebeneAzetatlosung in ganz diinnenSchichten 
auf Porzellan- oder Glasplatten bei einer 171/2 a nicht iibersteigenden Warme 
an staubfreiem Ort eintrocknen lal3t. Es mul3 in 3--4 Teilen kaltem Wasser 
fast loslich sein und wird in gut geschlossenen Gefal3en aufbewahrt. 

Anwendung findet das essigsaure Eisen in der Heilkunde teils ffir 
sich als mildes Eisenpraparat, teils zur Herstellnng verschiedener Tinkturen. 
Oberhaupt finden alle Eisensalze Anwendung bei Erscheinungen, die 
mit Blutarmut zusammenhangen und dienen hierbei meist als Krafti· 
gungsmittel. 

Liquor Ferri acetici crudi, essigsaure Eisenbeize, holzessig
saures Eisen, Schwarzbeize, wird in ahnlicher Weise wie das reine 
Praparat dargestellt, nur dal3 hier Holzessigsaure zur Losung benutzt wird. 
Ihre Wertbestimmung geschieht nach dem spezifischen Gewicht, doch ist hier
bei darauf zu achten, dal3 sie nicht durch Ferrisulfatlosung, schwefelsaure 
Eisenoxydlosung beschwert ist, eine Beimengung, die man dadurch leicht 
erkennt, dal3 nach dem Verdiinnen mit Wasser durch Bariumchlorid ein 
starker weil3er Niederschlag entsteht. 

An wend ung. In der Farberei zum Schwarzfarben, mit Blutlaugen
salz zusammen auch zum Blaufarben. 

Ferrum eitrieum (oxydatum). Ferrizitrat. Zitronensaures Eisenoxyd. 
Citrate de fer. Citrate de sesquloxyde de ler. Citrate of iron. 

F~(C6Hs07)2 + 6 ~O. 
Braunrote, durchscheinende Blattchen, Lamellen, geruchlos, von 

mildem Eisengeschmack; sie sind leicht in heil3em, Iangsam in kaltem 
Wasser Ioslich, unloslich aber in Weingeist und Ather. 

Es wird dargestellt, indem man frischgefiilltes und gewaschenes Ferri
oxydhydrat, Eisenoxydhydrat mit einer wasserigen Zitronensaurelosung 
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lOst, bis zur Sirupdicke eindampft und, auf Glasplatten gestrichen, zur 
Trockne bringt. Es enthiilt in 100 Teilen 19-20 Teile Eisen. 

Fe2(OH)6 + 2(C6HsO,+H20) = (F~(C6HsO')2 + 6 H20) + 2 ~O 
Ferrioxydhydrat + ZitronensiiUJ"e = Ferrizitrat + Wasser. 

An wen dun g. In der Photogra phie. 
Nachweis. In der wiisserigen Losung ruft weder Schwefelwasserstoff 

oder NatriumsulfidlOsung einen Niederschlag von Ferrosulfid, Schwefel
eisen, noch Ammoniakfliissigkeit von Ferrioxydhydrat, Eisenhydroxyd 
hervor. Die wiisserige Losung wird durch Kaliumferrozyanid blau gefiirbt. 

** Ferrum citricum ammoniatum. Ferrum citricum cum 
Ammonio citrico. Ferri-Ammoniumzitrat. Ferrid-Ammoniumzitrat. 

Zitronensaures Eisenammonium. Citrate de fer ammoniacal. 
Braune oder griinliche, diinne, durchscheinende, Feuchtigkeit anziehende 

Bliittchen, die sich in Wasser leicht zu einer gelbbraunen Fliissigkeit IOsen. 
Beim Erhitzen entwickelt sich Ammoniakgeruch. Das Salz selbst wie auch 
die Losungen sind lichtempfindlich, das Ferriammoniumzitrat geht durch 
das Licht iiber in Ferroammoniumzitrat. 

Man stellt es dar, indem man in einer Losung von zitronensaurem 
Eisenoxyd, Ferrizitrat, eine berechnete Menge Zitronensiiure aufiost, der 
Losung soviel Ammoniakfliissigkeit zusetzt, bis sie alkalisch ist und sie nun 
unter ofterem Zutropfeln von Ammoniakfliissigkeit bis zur Sirupdicke ein
dampft. Darauf streicht man auf Glasplatten und trocknet aus. Je nach 
der angewandten Eisenmenge erhiilt man das griine Priiparat, das etwa 
15% Eisenoxyd oder das braune, das etwa 21% Eisenoxyd enthRlt. 

An wend ung. Hauptsachlich zum Lichtpausverfabren; in der Photo
graphie zum Blaudruck, man bevorzugt hierbei das griine Priiparat, da es 
sich leichter zersetzt. 

Aufbewahrung. In gut schliellendenGefiillen und vor Licht ge
sch ii tzt. 

P r ii fun g. W iihrend Kali umferrozyanid in der Losung eine Bla ufiirbung 
hervorruft, darf dies nicht oder nur in ganz geringem Malle durch Zusetzen 
von Kaliumferrizyanid geschehen, da das Salz sonst oxydulhaltig wiire. 

** Ferrum lacticum. Ferrolaktat. Milchsaures Eisen. Milchsaures 
Eisenoxydul. Eisenlaktat. Lactate ferreux. Lactate de fer. Lactate of iron. 

Fe(CaHsOa)2 + 3 ~O oder Fe(CHa CH OH COO)2 + 3 H 20. 
Griinlichweille, kristallinische Krusten oder griinlichweilles, kristal

linisches Pulver von schwachem, eigentiimlichem Geruch und siilllich
herbem Eisengeschmack; es ist IOslich in 12 Teilen kochendem und bei fort
gesetztem Schiitteln in einer geschlossenen Flasche in etwa 40 Teilen aus
gekochtem Wasser von mittlerem Wiirmegrade, kaum IOslich in Weingeist, 
die Losung reagiert sauer. Erhitzt, verkOhlen die Kristalle unter Ent
wicklung von Karamelgeruch und verbrennen dann zu rotem Eisenoxyd. 
Gehalt an wasserhaltigem Ferrolaktat mindestens 97,3%, entsprechend 
18,9% Eisen. Bereitet wird das Salz gewohnlich durch Umsetzung von 
Barium- oder Kalziumlaktat durch Ferrosulfat oder durch 'eine Losung 
von Ferrochlorid, von frisch bereitetem Eisenchloriir. 
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Das Salz zieht nicht Feuchtigkeit an und halt sich, wenn volJig trocken. 
unverandert an der Luft. Mu13 aber vor Licht geschiitzt aufbewahrt 
werden. 

An wen dun g. Als Kriiftigungsmittel, besonders fiir Kinder. 

Ferrum maIicum. l.pfelsaures Eisen. 
Kommt in reinem Zustande selten in den Handel, wird in der Heilkunde 

hauptsachlich in der Form von Extractum Ferri pomatum bzw. als 
Tin c t u r a Fer rip 0 mat a verwendet. Das a pfelsa ure Eisenextrakt wird 
hergesteIlt, indem man den ausgepre13ten Saft recht saurer, halbreifer Apfel 
mit Eisenfeile 6----8 Tage unter ofterem Umriihren mazeriert, dann durchseiht 
und zu einem dicken Extrakt eindampft. Es enthalt neb en dem Eisenmalat 
aIle Extraktivstoffe des Apfelsaftes und galt friiher als eines der mildesten 
Eisenmittel. 

Ferrum nftricum. FerrlnltrBt. SalpetersBures Eisenoxyd. Azotate de fer. 
Kommt besonders in Losung in den Handel als: 
Liq uor Ferri ni trici, sal petersa ures Eise n, Eise n beize. Es 

ist ein durchaus unreines Praparat, das seinen Namen zum Tell mit Unrecht 
fiihrt, da es gewohnlich mehr schwefelsaures als salpetersaures Eisenoxyd 
enthalt. 

Es ist eine braune, in diinnen Schichten safranfarbene, olige Fliissigkeit. 
gewohnlich stark sauer und nach Salpetersaure oder salpetriger Saure 
riechend. Ihre Wertbestimmung geschieht nach dem spezifischen Gewicht, 
meist aber nach Graden von Baume. Sie kommt in Fassern oder Ballonen bis 
45 0 Be schwer in den Handel. Ihre urspriingliche Darstellungsweise ist die, daB 
rohes Eisenoxyd in Salpetersaure aufgelOst wird; fast immer aber wird 
sie der Billigkeit halber durch Erhitzen von 25 Teilen Eisenvitriol, Ferro
sulfat, in einer Mischung aus 2 Teilen Schwefelsaure und 5 Teilen roher 
Salpetersaure und nachheriges Verdiinnen mit 10 Teilen Wasser hergestellt. 

Anwendung. In der Farberei zum Schwarzfarben und ist wegen 
ihrer stark vorherrschenden Saure die Ursache, da13 die schwarzgefarbten 
Stoffe Mufig sehr miirbe, in der Farbe verbrannt sind, und ware besser 
durch essigsaures Eisen zu ersetzen. Ferner in den Farbenfabriken zur 
Herstellung von Berlinerblau. 

** Ferrum peptom\tum. EisenpeptonBt. 
PeptonBte de fer. PeptonBte of iron. 

Das Eisenpeptonat wird wie das Eisenalbuminat dargestellt, indem 
man auf Eiwei13 ein losliches Ferrisalz einwirken lii13t, wodurch un
losliches Ferrialburninat entsteht, das durch einen geringen Zusatz von 
Atznatronlauge sich klar losen lii13t, nur da13 man hier das Eiwei13 zuerst 
durch Behandlung mit Pepsin und Salzsiiure in Pepton iiberfiihrt. Ge
wohnlich kommt das Eisenpeptonat als Liquor Ferri peptonati in den 
Handel, und zwar in wiisseriger Losung mit Weinbrand und mit Geschmack
verbesserungsmitteln versetzt. Soll trockenes Eisenpeptonat dargestellt 
werden, so wird die wiisserige Losung vorsichtig bis zur Sirupdicke abge
dampft, dann auf Glasplatten gestrichen und vollig ausgetrocknet. Es 
bildet in diesem Zustande braune, durchsichtige, in Wasser vollstiindig 10s
liche Schiippchen. 
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Das Eisenpeptonat darf die gewohnlichen Eisenreaktionen mit Blut
laugensalz usw. nicht zeigen. 

An wen dun g. Als Kraftigungsmittel. 

Ferrum phosph6ricum oxydulatum. Ferrophosphat. Phosphorsaur8s 
Eisenoxydul. Phosphate ferreux. Protophosphate de fer. 

Phosphate ferroso-ferrlque. 
Fe3(P04)2 + 8 ~O. 

Es ist ein graublauliches, lockeres, geruch- und geschmackloses Pulver, 
unloslich in Wasser und Weingeist, leicht lOslich in Sauren. Erwarmt wird 
es griinlichgrau, bei starkerer Hitze graubraun. 

Wird bereitet durch bItes Ausfii.llen von reinem Ferrosulfat mit 
Dinatriumphosphat, durch Auswaschen und Trocknen des Niederschlages 
ohne Anwendung von Warme. 

a FeSO, + 2 N~H(P04) Fe3(P04)2 + Na2SO, 
Ferrosulfat + Dinatriumphosphat = Ferrophosphat + Natriumsulfat 

+ 2 NaHS04 

+ Natriumbisulfat. 
Anwendung. In der Kunsttopferei, der Keramik. 

Ferrum phosph6ricum oxydatum. Ferriphosphat. PhosphorBaur8s 
Eisenoxyd. Phosphate ferrique. Phosphate de fer. Phosphate of iron. 

FeP04· 
Wei.l3es oder schwach gelhliches, geruch- und geschmackloses Pulver, 

unloslich in Wasser und in Weingeist, unter Anwendung von Wiirme loslich 
in SaIpetersiiure; beim Erhitzen wird es braun. 

Wird in gleicher Weise wie das vorige Praparat durch Ausfallen von 
Ferrichloridlosung mittels Dinatriumphosphat hergestellt. 

An wend ung. Ala Zusatz zum Blumendunger. 
Aufbewahrung. Vor Tageslicht geschutzt. 

Ferrum pyrophosph6ricum oxydatum. 
Ferripyrophosphat. Pyrophosphorsaures Eisenoxyd. 

Pyrophosphate de fer. Ferri pyrophosphate 
Fe,(P20 7)a + 9 ~O. 

Wei.l3es, geruchloses und fast geschmackloses Pulver, wenig li:islich in 
Wasser, fast unloslich in Natriumchloridlosung, lOslich dagegen in ver
dunnter Salzsaure, in Atzammonflussigkeit und in einer Losung von 
Natriumpyrophosphat, unter Bildung eines Doppelsalzes, Ferrinatrium
pyrophosphat, Fe4(P 2°7)8.2 Na",P 207' 

Es wird in ahnlicher Weise wie die vorhergehenden Praparate durch 
Ausfii.llen von Ferrichloridlosung mittels Natriumpyrophosphat hergestellt, 
nur mit de:f Abanderung, da.13 der Losung des letzteren SaIzes 1/2 Raumteil 
Weingeist zugesetzt wird. Das Auswaschen des Niederschlages darf nicht 
lange fortgesetzt werden. 

An wen dun g. Zur Herstellung des pyrophosphorsauren Eisenwassers. 
Au.I3erdem in der Kunsttopferei, der Keramik. 
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Ferrum suUnrieum. Ferrum sulfUrieum oxydulatum. 
Vitri6lum viride. Vitri6lum Martis. 

Ferrosulfat. Schwefelsaures Eisenoxydul. Eisenoxydulsulfat. Eisenvltriol. 
Gruner Vitriol. Kuplerwasser. Sulfate ferreux. Sulfate de fer. Vitriol vert. 

Couperose vert. Green Copperas. Green vitriol. 
FeS04 + 7lI:a0. Molekulargewicht 278,02. 

1. Ferrum sul£uricum purum, reines Ferrosulfat, reines 
schwefelsaures Eisenoxydul. Bla.l3griinliche Kristalle mit einem 
schwachen Stich ins Blaue, geruchlos, von starkem, herb em Eisenge
schmack. Loslich ist es in 1,8 Teilen Wasser von 15° und 1/2 Teil von 
100°, unloslich in Weingeist und in Ather. Die wasserige Losung enthalt 
die zweiwertigen lonen Fe·· und SO,t und ist infolge nur geringer hydro
lytischer Spaltung schwach sauer, anfangs griinlichblall, verwandelt sie 
sich allmahlich unter Aufnahme von Sauerstoff in gelbe Oxyduloxyd
Wsung, wobei sich gelbes basisches Ferrisulfat abscheidet. In trockener 
Luft verwittern die Kristalle, namentlich bei etwas groJ3erer Warme, zu 
einem weiJ3lichen Pulver; in feuchter Luft oder wenn die Kristalle selbst 
feucht sind, zu braunem Oxyduloxydsulfat. Bis 100° erhitzt, verlieren 
sie 6 Molekiile ihres Kristallwassers (kalzinierter Vitriol); das letzte 
Molekiil Wasser IaJ3t sich erst bei 250° austreiben. 

Wird eine konzentrierte Losung des Eisenvitriols mit Weingeist ver
setzt, so fallt das Salz als ein kristallinisches, hellgriines Mehl, aber genau 
von derselben Zusammensetzung wie das kristallisierte, aus. Ein solches 
Praparat kommt unter dem Namen Ferrum sul£uricum praecipita
tum oder Alcoh6le praecipitatum in den Handel. Das Ferrum sul
furicum, Ferrosulfat des Deutschen Arzneibuches ist solch kristallinisches 
Pulver. Das **Ferrum sulfuricum siccatum des Deutschen Arznei
buches ist ein weilles Pulver, das man erhalt, wenn man 100 Teile Ferro
sulfat in einer Porzellanschale allmahlich erwarmt, bis sie 35-36 Teile 
an Gewicht verloren haben. Dieses Salz enthalt nur noch 1 Molekiil Kristall
wasser, entspricht also der Formel FeS04 + H20. Es ist ein weiIlliches 
Pulver, das sich nur getriibt lost. 

Das Ferrum sulfuricum purum wird bereitet durch Auflosen 
von gegliihtem Eisendraht in verdiinnter reiner Schwefelsaure und Kristal
lisation oder Prazipitation durch Weingeist. 

Fe + ~S04 + 7lI:a0 = (FeS04 + 7 H20) + 2 H 
Eisen + Schwefelsaure + Wasser = Ferrosulfat + Wasserstoff. 

A n we nd u ng. In der Heilkunde als eins der starkwirkenden Eisenmittel, 
sowie zur Darstellung verschiedener anderer Eisenpraparate. In groJ3eren 
Gaben soIl es giftig wirken. AuJ3erdem in der Photographie. 

A ufbewahrung. Gut getrocknet in wohlgeschlossenen Gefallen, und 
zwar von weill em Glas, am Licht. 

Priifung. 1. Auf die vollige Abwesenheit von Kupfersulfat priift 
man am einfachsten, indem man in die wasserige Losung eine blankgeputzte 
Messerklinge eintaucht. 1st Kupfer zugegen, so bildet sich auf der Klinge 
ein deutlich sichtbarer Kupferfleck. 

2. Oder man oxydiert 2 g des Salzes in wasseriger Losung mit Salpeter
saure und fiigt Ammoniakfliissigkeit im DberschuJ3 zu, das Filtrat mull 
farblos und nicht blau sein. 
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3. Fiigt man dem Filtrat 3 Tropfen Natriumsulfidlosung hinzu, so 
dar! keine wei13e Fallung entstehen, die von Zink (Sch wefelzink) 
herriihren wiirde. 

2. Ferrum sulfuricum crudum. Rohes Ferrosul£at. Roher 
Eisenvitriol. In seinem AuBeren und seinem Verhalten ist er dem 
vorigen gleich, nur sind die Kristalle weit groBer, meist in Krusten oder 
Drusen und selten von reingriiner Farbe; chemisch auch verunreinigt 
durch Sulfate von Kupfer, Zink, Kalzium, Aluminium, Mangan usw. 

Er wird im groBen vieHach als Nebenerzeugnis bei anderen Vorgangen 
gewonnen, vor allem auf den sog. Vitriolwerken durch Rosten von Schwefel~ 
kiesen und Verwittern dieser in feuchter Luft. Schwefelkies ist eins der 
haufigst vorkommenden Eisenmineralien; es ist Eisendisulfid, Fe~, Zwei
fach-Schwefeleisen, und stellt in reinem Zustande goldgIanzende Blattchen 
oder ausgepragte Kristalle dar. Durch das Rosten werden die Gesteine, 
in welchen das Erz eingesprengt ist, gelockert und dem Eisendisulfid Schwefel 
entzogen. Das zurUckbleibende schwefelarmere Schwefeleisen, oft Andert
halb-Schwefeleisen, Ferrisulfid Fe2S3, verwandelt sich nun, bei Gegenwart 
von Wasser und Luft unter Aufnahme von Sauerstoff, in schwefelsaures 
Eisenoxydul, in Ferrosulfat. Das entstandene Salz wird mit Wasser aus
gelaugt und die Lauge entweder bis zur Kristallisation eingedampft oder 
durch fortwahrendes Riihren eine gestorte Kristallisation und damit ein 
feines Kristallmehl hergestellt. Vielfach werden auch Wasser aus Eisen
gruben zur Vitriolbereitung benutzt. Oder man lOst Eisenabfalle in ver
diinnter roher Schwefelsaure und dampft zur Kristallisation ein. Oder 
man gewinnt Ferrosulfat als Nebenerzeugnis bei der Darstellung von 
Schwefelwasserstoffgas aus Schwefeleisen und Schwefelsaure, oder als 
Nebenerzeugnis in den Alaunfabriken. 

An wen dun g. Der griine Vitriol wird technisch in groBen Mengen 
zur Desinfektion der Dunggruben usw. benntzt, vor allem auch in der 
Farberei und Druckerei zur Hervorbringung schwarzer und brauner Farben 
oder mit Blutlaugensalz zum Blaufarben, sowie iiberhaupt zur Herstellung 
von Berlinerblau; ferner zur Bereitung der Indigkiipe, wo der Eisenvitriol 
als Reduktionsmittel dient; zum Tranken, Impragnieren von HOlzern, bei 
der Tintenbereitung usw. 

Auf b e wah run g. Die Vorratsgefa13e von Eisenvitriol sind am besten 
im Keller oder wenigstens in nicht zu trockener Luft aufzubewahren. 

Nachweis. Die wasserige Losung gibt mit Bariumchloridli:isung einen 
weiBen in Salzsaure unloslichen Niederschlag. Die Losung mit Kalium
ferrozyanidlosung versetzt einen hellblauen, bald dunkler werdenden Nie
derschlag von Berlinerblau. 

Ferrum snlfUricum ammoniatum. Ferroamm6nium sulfitricum. 
AmmoniumlerrosuHat. FerroBmmoniumsuHBt. Schwefelsaures Eisenoxydul
ammonium. Mohrsches Salz. FeSO, (NH4)2S04 + 6 HaO. 

Griinliche, in Wasser leicht losliche, in Weingeist unlosliche, luft
bestandige Kristalle. 

Wird gewonnen durch Zusammenkristallisieren von Ferrosulfat und 
Ammoniumsulfat, die unter Zusatz von Schwe£elsaure in heiBem Wasser 
gelOst sind. 

Anwendung. In der Analyse an Stelle des nicht luftbestandigen 
Ferrosulfats und in der Photographie. 



Gruppe des Eisens. 925 

•• Ferrum sulfUricum oxydatum ammoniatum. Ferriammonium
soHat. Ammonlumferrisulfat. Schwefelsaures Eisenoxydammonium. Am
moniakeisenalaun. Fe2(S04MNH4)2S0, + 24 ~O. 

Amethystfarbene, durchsichtige, in Wasser leicht losliche Kristalle. 
Die Losung zersetzt sich leicht, was durch Zusatz von Schwefelsaure ver
hindert wird. 

Wi,d gewonnen durch ZusammenkristalIisieren von Ferrisulfat und 
Ammoniumsulfat in mit Schwefelsaure stark angesauertem Wasser. 

Anwend ung. In der Analyse und Farberei. 

Manganum. Mangan. Manganese. Manganese. 
Mn = 54,93. Zwei-, drei-, vier-, sechs- und siebenwertig. 

Mangan findet sich haufig mit Eisen zusammen, hauptsachlich im 
Braunstein oder Pyrolusit, Mangansuperoxyd, Mn02 , ferner im 
Manganit, M~03' im Hausmannit, MDaO" im Manganspat, 
MnC03, und Manganblende, MnS. 

Mangan gewinnt man durch Reduktion der Bauerstoffverbindungen 
mit Kohle bei sehr hohen Hitzegraden oder durch Reduktion von Braun
stein mit Aluminium. 

Es ist ein grauwei13es, sprodes, schwer schmelzbares Metall von 7,4-7,8 
spezifischem Gewicht. Es oxydiert an feuchter Luft leicht. Mit Kupfer und 
Zinklegiert, bildet es die Mangan bronze, mit Eisen das Ferromanganan, 
das auf Stahl verarbeitet wird. Mit Sauerstoff bildet es eine ganze Reihe 
von Verbindungen: Manganoxydul, MnO, Manganoxyd, M~03' Mangan
oxyduloxyd, Mna04' Mangansuperoxyd, Mn02 (s. Mangan. hyperoxydatum), 
Mangansaure, ~Mn04' und trbermangansaure, liMnO,. Es bildet also 
teils basische, teils saure Oxyde, und zwei Reihen von Salzen, Mangano
oder Oxydul- und Mangani- oder Oxydsalze. Bestandige BaIze gibt nur 
das Manganoxydul (s. Manganum boracicum oxydulatum u. f.); aIle iibrigen 
Oxyde haben bei der Balzbildung die Neigung, infolge starker hydrolytischer 
Spaltung unter Abscheidung von Manganhydroxyd in diese Oxydationsstufe 
iiberzugehen. Darauf beruht die oxydierende Wirkung der hOheren Oxyde 
des Mangans. Die beiden Sauren des Mangans sind in freiem Zustande nicht 
bekannt, wohl aber ihre BaIze (s. Kalium permanganicum). In den Manga
naten tritt Mangan vier- bzw. sechswertig auf, in den Permanganaten sieben
wertig. Die wasserigen Losungen der Manganate sind griin gefarbt, die der 
Permanganate rot. 

Nachweis. Manganverbindungen erzeugen beim Zusammenschmelzen 
mit Natriumkarbonat und Kaliumnitrat auf dem Platinblech eine griine 
Schmelze von Natriummanganat, N~MnO,. 

II}- Manganoxydulsalzen bewirkt Schwefelammonium einen fleischfar
benen Niederschlag von Manganosulfid, Mangansulfiir. 

SauerstotTverblndungen des lIIangans. 

Von diesen kommt ffir uns in freiem Zustande nur das Mangansuper
oxyd in Betracht, wahrend die iibrigen, das Manganoxydul, MnO, Mangan
oxyd, M~03' Mangansaureanhydrid, Mn03, und trbermangansaureanhy
drid, M~07' nur in ihren Verbindungen zur Verwendung kommen. Das 
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Kalium hypermanganicum und Natrium hyper- oder permanganicum haben 
WIr schon bei den Kalium- bzw. Natriumsalzen kennengelernt. 

Manganum hyperoxydatum. M. superoxydatum. 
Mangansuperoxyd. Manganhyperoxyd. Manganperoxyd. Mangandioxyd. 

Braunstein. Pyrolusit. Bioxyde de manganese. Peroxyde de manganese. 
Mangani dioxidum. Peroxyde of manganese. Black oxide of manganese. 

Mn02 • 

Das Mangansuperoxyd kommt in der Natur fertiggebildet, mehr 
oder weniger rein vor. Mineralogisch werden die beiden ha uptsachlichsten 
Erze, welche uns den Braunstein des Handels liefern, Polianit und Pyro
lusit genannt. Sie finden sich im Erzgebirge, in Thiiringen, bei Siegen, 
in Spanien, im Kaplande u. a. 0., zum Teil erdig, zum Teil strahlig kristal
linisch, teils fiir sich, teils mit anderen Gangarten durchsprengt. Fiir den 
chemischen Gebrauch wird, wenn moglich, nur die kristalIinische Sorte 
verwendet, die dann auf den Hiitten noch aul3erdem gereinigt wird. Sie 
enthalt 40-80% reines Mangansuperoxyd und stellt schwarze oder grau
schwarze, metalIisch glanzende, graphitartig abfarbende, strahlig kristalli
nische Massen dar, die ein tiefgrauschwarzes Pulver liefern. Die hauptsach
lichsten Beimengungen des Braunsteins sind Kalziumkarbonat, Barium
karbonat, Eisen, Kieselsaure, Tonerde usw. 

A n we nd u ng. Der Braunstein findet eine bedeutende chemische und 
technische Verwendung. Zur Herstellung alIer iibrigen Manganpraparate, 

. in der Glasbereitung zum Entfarben des durch Eisenverbindung grunen 
Glasflusses, indem das Violett des Mangansuperoxyds das Grun ver
schwinden laBt, anderseits aber auch zur Anfertigung farbiger Glasuber
zuge, in der Elektrotechnik, zur Bereitung von Firnis, zu Zementfarben, 
bei der HerstelIung von Sauerstoff aus Kaliumchlorat. hierzu darf aber 
nur Braunstein verwendet werden, der v 0 II i g f rei von Kohl ens tau b 
ist; beim Erhitzen darf er nicht blitzartig Funken spriihen; endlich in 
groBter Menge zur Bereitung von Chlorgas bei der ChlorkalkdarstelIung. 
Da man die hierbei abfalIenden Massen von Manganchlorur, Mangano
chlorid bzw. Mangansulfat nicht samtlich anderweitig verwerten kann, 
regeneriert man in England aus diesen Salzen das Mangansuperoxyd auf 
chemischem Wege. Man bringt das Manganochlorid mit Kalkmilch im 
DberschuI3 zusammen und fiihrt Luft zu. Das Manganochlorid geht zuerst 
in Manganhydroxydul und darauf durch weitere Oxydation in Mangan
superoxyd uber. 

I. MnCl2 + Ca(OH)2 Mn(OH)2 + CaC12 

Mangano- + ~alziumhydroxyd = Manganhydroxydul + Kalzium~hlorid. 
chlorid 

II. Mn(OH)2 + 0 Mn02 + H20 
Manganhydroxydul + Sauerstoff = Mangansuperoxyd + Wasser. 

Nachweis s. Mangan. 
Vnter der Bezeichnung Frostalla kommt ein kolloides Mangan

superoxyd, das Hydrosol des Mangansuperoxyds, Manganum 
peroxydatum colloidale stabilisatum in den Handel, das als Mittel 
gegen Frostbeulen empfohlen wird. 
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Mangansuperoxydhydrat, manganige Saure, MnOIlHsO bzw. 
MnO(OH)2' gewinnt man durch Fallung einer Manganochloridlosung mit 
Kalzium- oder Natriumhypochloritlosung. Es entsteht auch bei Ein
wirkung von Kaliumpermanganat auf organische Stoffe in neutraler oder 
alkalischer Losung. 

MnOlz + 2 NaClO + H20 
Manganochlorid + Natriumhypochlorit + Wasser 

- MnO(OH)z + 2NaCl + 201 
= Mangansuperoxydhydrat + Natriumchlorid + Ohlor. 

Es ist ein braunes Pulver von wechselnder Zusammensetzung. 

Haloidverbindungen des Mangans. 

Manganum ~hloratum. Manganochlorid. Manganchloriir. Chlormangan. 
Chlorure de manganese. Protochlorure de manganese. 

Mangani chloridum. Mangani chloride. 

MnCI2 + 4 HsO. 
BiaBrosenrote, tafeI£ormige KristalIe, wenig Feuchtigkeit anziehend; 

geruchlos, von etwas bitterlichem, zusammenziehendem Geschmack, in 
2 Teilen Wasser und ebenialls Ieicht in Weingeist Ioslich. Die konzentrierte 
wasserige Losung ist rotlich, die weingeistige griin. 

Gewonnen wird das Manganochlorid ais Nebenerzeugnis bei der Ohlor
bereitung a us Braunstein und Salzsii ure. 

Anwend ung findet es als Heilmittel so gut wie gar nicht, dagegenrein 
ofterinder Ohemie; technisch in der Fiirberei und Zeugdruckerei zur Erzeugung 
brauner Farben und im rohen Zustande zur Desiniektion, zur Reinigung 
der Gewiisser, als Holzbeize und zum Umsetzen des rohen Ammonium
karbonats in Ammoniumchlorid. 

Nachweis. Die wiisserige Losung enthiilt die lonen Mn·· und 01/01' 
und gibt so mit Silbernitrat einen weiBen, kiisigen, in iiberschiissigemAmmo
niak Ioslichen Niederschlag. Mangannachweis s. unter Mangan. 

SauerstofCsalze des lIlangans. 

Manganum boracicum oxydulatum. Manganum b6ricum. 
Manganoborat. Borsaures Manganoxydul. WeiBes Sikkativpulver. 

Borate de manganese. 
Mn(B02)2· 

WeiBes, feines Pulver, geruch- und geschmacklos, in Wasser vollig 
unloslich. Es wird hergestellt, indem Manganochlorid- oder Manganosulfat
li:isung mit Boraxlosung ausgefiillt wird. Es ist darauf zu achten, daB 
die Mangansalze vollstiindig eisenirei sind. 

Anwendung. Das Manganoborat dient ais bestes Trockenmittel fiir 
aIle hellen Farben, sowie fiir die, bei denen ein bleihaltiger Firnis zu ver
meiden ist (s. Abhandlung Sikkative und Farben), indem es infoige kataly
tischer Wirkung die Sauerstoffaufnahme beschleunigt. Als Trockenmittel 
kommen auch das Manganoleat, olsaure Mangan, Manganum 
oleinicum und das Manganresinat, harzsaure Manga.n. 
Mangan um resinacicum in den Handel. 
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lIanganum suHiuicum. Manganosulfat. Sohwefelsanres Manganoxydul. 
Sulfate de manganese. Mangani sulphas. Sulphate of manganese. 

MnSO, +4~O. 
Blallrotliche, nur schwach verwitternde KristalIe; geruchlos, von 

bitterlichem, zusammenziehendem Geschmack: loslich in 2 Teilen Wasser, 
unloslich in Weingeist. 

Wird in grollen Mengen als Nebenerzeugnis bei der Chlorgasbereitung 
gewonnen, wenn dieses nicht einfach aus Braunstein und Salzsaure, sondern 
.aus einem Gemenge von Braunstein, Natriumchlorid und Schwefelsaure her
gestellt wird. Oder dadurch, daIl man einen moglichst reinen Braunstein 
pulvert, mit SchwefeIsaure bis zum schwachen Gliihen erhitzt, die ent
.standene grauweille Masse nach dem Erkalten pulvert, auslaugt und die 
LOsung des entstandenen Manganosulfats zur Kristallisation bringt. 

Mn02 + ~SO, - MnSO, + ~O + 0 
Mangansuperoxyd + Schwefel- = Manganosulfat + Wasser + Sauerstoff. 

saure 
Anwendung findet es in gleicher Weise wie das Manganochlorid. 

Aullerdem zur Herstellung von Porzellan. 
N ach weis. Die wasserige Losung gibt, mit Bariumchloridlosung ver

mischt, einen weillen, in verdiinnten Sauren unloslichen Niederschlag. Man
gannachweis s. unter Mangan. 

Von anderen Mangansalzen, die noch zuweilen im Handel vorkommen, 
nennen wir Manganum aceticum, Manganoazetat, essigsaures 
Manganoxydul, Mn(CsHa02)2 + 4 HaO, rotliche, in Wasser IOsliche 
KristalIe, bereitet durch Umsetzung von Manganosulfat mit Bleiazetat; 
ferner das in der Natur aIs Manganspat roh vorkommende Manganum 
-carb6nicum, Manganokarbonat, kohlensaures Manganoxydul, 
MnCOa, rotliche Kristalle oder ein fleischrotes Pulver, durchAusfallen von 
Manganosulfat oder Manganochlorid mittels Natriumkarbonat gewonnen. 
Beide werden in der Farberei und Zeugdruckerei als Manganbeize fiir 
braune Farben verwendet. 

MnSO, + NagCOa MnCOa + Na2SOC 
Manganosulfat + Natriumkarbonat = Manganokarbonat + Natriumsulfat. 

Cbr6minm. Chromo Chrome. 
Cr 52,0. Zwei-, drei-, sechs- und siebenwertig. 

Chrom findet sich in der Natur namentlich im Chromeisenstein. 
FeOCr20a. In metallischem Zustande gewinnt man es durch Reduktion 
von Chromoxyd mittels Kohle im elektrischen Ofen oder durch Elektro
lyse einer Losung von Chromalaun. Es stellt ein graues, schwer schmelzbares 
Pulver dar oder weillgraue, harte, glanzende Massen. Spezifisches Ge
wicht 6,8. Wird von Salpetersaure nicht gelost. Chromeisenstein wird in 
Kaliumchromat iibergefiihrt, und dieses ist der Ausgangsstoff fiir aIle iibrigen 
Chromverbindungen. Das Chrom bildet wie Mangan und auch Eisen teils 
basische, teils saure Oxyde. Mit Sauerstoff sind folgende Verbindungen 
bekannt: Chromoxyd, Chromgriin, Crgoa, und Chromtrioxyd, Cr0a. Aus 
Chromoxydsalzen wird durch Alkalien ein blau1ichgriines Chromhydroxyd 
Cr(OH)a gefalIt, das durch Erhitzen in ein griines Pulver, in Chromgriin, 
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Cr20a, iibergeht und durch Auflosen in Schwefelsaure Chromsulfat gibt. 
LaI3t man letzteres mit Kaliumsulfat zusammenkristallisieren, so entsteht 
Chromalaun (s. Alumen). Die Chromsaure (s. Acid. chromicum sowie Kalium 
chromicum flavum und Plumbum ckromicum) ist nur als Anhydrid CrOa 
bekannt. Das ofter falschlich als doppeltchromsaures oder saures chrom
saures Kalium bezeichnete Salz (s. Kalium dichromicum) ist kein saures 
Salz nach der gegebenen Erklarung solcher, sondern enthalt die Pyro
chromsaure, auch Dichromsaure genannt, ~Cr207' die man sich 
entstanden denken kann durch Zusammentreten von 2 Molekiilen Chrom
saurehydrat unter Verlust von 1 Molekiil Wasser 

2 H,CrO. - H,Cr20 7 + 11,0 
Chromsaurehydrat = Dichromsaure + Wasser. 

Die Salze der Chromsaure heiI3en Chromate, die der Dichromsaure 
Dichromate oder Pyrochromate. In den wiisserigen Losungen der 
Chromate befinden sich gelbe zweiwertige Chromationen CrO,", in den 
wasserigen Losungen der Dichromate rote zweiwertige Dichromationen 
CrZO?". 

N ach weis. Aus den Chromoxydlosungen fallen Alkalien griines 
Chromhydroxyd, das mch im OberschuI3 des Fallungsmittels wieder 
lost, aber durch Kochen wieder ausgeschieden wird. Die Salze der Chrom
saure werden durch Schwefelsaure und Weingeist zu griinen Chromoxyd
salzen, zu Chro mi te n. reduziert. Durch SilbernitratlOsung wird aus Chro
maten braunrotes Silberchromat ausgefallt, AgzCrO" das von Sal peter
saure und Ammoniakfliissigkeit leicht gelOst wird. 

Die Verbindungen des Chroms liefern una eine Reihe schOner und 
sehr wichtiger Malerfarben, wie Chromgriin, Chromgelb, Chromrot u. a. m., 
die wir bei den Farben kennenlernen werden. 

t Chr6mium Duoratum. Chr6mium hydroDu6ricum. 
Chromfiuorid. FluBsBures Chromo Fluorure de chrome. 

CrFa +4~0. 
Griines, in Wasser lOsliches Pulver, das man durch AuflOsen von Chrom

hydroxyd in Fluorwasserstoffsaure erhalt. 
Anwendung. Ala Beize in der Farberei und Zeugdruckerei, auI3er

dem zum Farben von Marmor, in der Galvanoplastik und Kunsttopferei, 
der Keramik. 

I t Acidum chr6micum. Chr6mium trioxydatum. Chromtrioxyd. 
Chroms8ure. Chromsaureanhydrid. Acide chromique CriStalliS8. Chromic acid. 

CrOs. Molekulargewicht 100,01. 
Lange, spieI3ige Kristalle von stahlblauer bis dunkelroter Farbung, 

in Wasser und in verdiinntem Weingeist leicht lOslich. Wird Chromsiiure 
jedoch mit starkem Weingeist oder gar absolutem Alkohol, wenn auch 
noch so wenig zusammengebracht, so tritt infolge Oxydation des Alkohols 
durch die Chromsaure sofort Entziindung ein. Stark Feuchtigkeit anziehend, 
daher an der Luft zerflieI3end. Chromsaure, die vollig frei von Schwe£elsii.ure 
ist, soll diese Eigenschaften nicht haben. Bei 300° schmelzen die Kristalle, 
bei noch hOherem Warmegrade zerfallen sie in Sauerstoff und Chromoxyd; 

Buchheister-Ottersbach. L 15. Au1\. 59 
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in konzentrierter Losung auf die Haut gebracht, fiirben sie diese schwarz und 
zerstoren sie. ChromsiiurelOsung, mit Salzsiiure erwiirmt, entwickelt Chlor. 

2CrOa + 12HCl = 2CrCla + 6Cl + 6H20 
Chromsiiureanhydrid + Salzsiiure = Chromichlorid + Chlor + Wasser. 

Man stellt Chromsiiure dar durch Zersetzung von Kaliumdichromat 
mit Schwefelsiiure. 

K2Cr20 7 + 2 H2S04 = 2 Cr03 + 2 KHS04 + ~O 
Kaliumdichromat + Schwefel- = Chromsaure- + Kalium- + Wasser. 

saure anhydrid bisulfat 

Losungen von Chrornsaure diirfen nicht durch Papier filtriert 
werden, weil sonst durch den organischen Stoff Reduktion der Chrom
saure eintreten und griines Chromoxyd oder braunes chromsaures Chrom
oxyd bzw. Chromsuperoxyd gebildet wiirde. 

A n we nd u ng. In der Heilkunde nur selten als Atzmittel; Ofter dagegen 
bei chemischen Arbeiten als eins der kraftigsten aller bekannten Oxydations
mittel. Die Chrornsa ure wird in 5 prozentiger Losung als ein vorziigliches Mittel 
gegen FuBschweiB empfohlen. Sie dient ferner als Atzmittel fUr Warzen, 
auch zur Herstellung von Induktionsfliissigkeiten, in der Fiirberei und Zeug
druckerei und Gerberei, sowie zu Holz- und Metallbeizen. 

Auf be wah run g. Sie muB stets in kleinen Glasflaschen mit gut 
schlieBenden Glasstopseln, die man am besten in geschmolzenes Paraffin 
taucht, aufbewahrt werden. 

N ach weis. Fiigt man der wasserigen Losung eine verdiinnte Losung 
von Wasserstoffsuperoxyd zu, so farbt sich die Fliissigkeit tiefblau. Es 
ist Dberchrornsaure entstanden, die durch Schiitteln mit Ather entzogen 
werden kann, wodurch sich dieser blau farbt. Die wasserige gelbrote 
Losung (1 + 9) mit Salzsaure erwarmt, entwickelt Chlor. 

Priifung. 1. Die Losung von 0,1 g Chromsaure in 10 cern Wasser 
darf auf Hinzufiigen von 1 cern Salzsiiure durch BariumnitratlOsung nicht 
verandert werden, sonst enthalt sie S c h w e f e 1 s a u r e. 

2. Wird Chrornsaure gegliiht, so darf der griine Riickstand, aus Chrom
oxyd bestehend, Wasser nicht gelb farben, sonst ist die Chromsaure durch 
K a I i u m c h rom a t verumeinigt. Wird der filtrierte wiisserige Auszug 
des entstandenen Chromoxyds verdampft, so darf der Riickstand hOchstens 
1 % der angewandten Chromsiiure betragen. 

Molybda(mum. Molybdiin. Molybclene. 

Mo 96,0. Zwei- bis siebenwertig. 
Molybdan ist ein seltenes Metall, das zur Herstellung des Molybda n

stahles, eines sehr harten Stahles, gebraucht wird. Es findet sich haupt
l'lachlich im Molybdanglanz Molybdansulfid, MoS2• und im Gelb
bleierz Bleimolybdat, PbMo04• Wird erhalten durch Gliihen von 
Molybdanoxyd und Kohle im elektrischen Ofen und ist ein silberweiBes, 
hartes Metall. Spezifisches Gewicht 8.6-9,1. Mit Sauerstoff verbindet 
es sich zu Molybdansaureanhydrid Mo03 • 

Von den Verbindungen des Molybdans haben die Molybdiinsaure und 
ihre Salze als wichtige Reagenzien fUr uns Bedeutung. 
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Acidum molybda~nicum anhYdricum. Molybdiinsiiureanhydrld. 
Acide molybdique. Molybdic acid. 

MoOa· 
Bildet ein lockeres, weiI3es, kristallinisches Pulver; geruchlos, von 

schwach metallischem Geschmack. 1st loslich in 800 Teilen Wasser, leicht 
in A.tzammonfliissigkeit, gar nicht loslich in Weingeist. Erhitzt wird es 
gelb, nach dem Erkalten wieder wei.B. 

Es wird entweder aus dem Molybdanglanz, dem Molybdansulfid, 
durch Rosten, oder dem Gelbbleierz, dem BIeimolybdat, bereitet und dient 
zur Darstellung einiger in der Analyse unentbehrlichen Molybdansalze, der 
Molybdate, namentlich des Ammoniummolybdats zum Nachweis der 
Phosphorsaure und in der Fiirberei. Aus der Losung eines Alkalimolybdats 
scheidet Salzsaure Molybdiinsaure von der Formel ~MoO, ab, ein weiI3es 
kristallinisches Pulver, das sich auf weiteren Zusatz von Salzsiiure wieder 
lost. Wird eine Auflosung von Ammoniummolybdat mit reichlich Sal
petersaure versetzt, so scheiden sich gelbe Krusten von Molybdansa ure
hydrat MO(OH), bzw. H2MoO, + ~O abo 

Die Molybdate werden entweder von H2Mo04 abgeleitet oder von 
wasserfreien, im freien Zustande nicht nachgewiesenen Molybdansauren, 
sog. Polymolybdansa uren, welche man sich entstanden denkt durch 
Wasseraustritt aus mehreren Molekiilen der Molybdansaure ~M004' 

Amm6nium molybdaenicum. Ammoniummolybdat. 
Molybdiinsaures Ammonium. Molybdate d'ammonium. 

(NH4)eM0702' + 4 ~O. 
GroI3e, farblose oder etwas gelbliche, hiiufig weiI3bestaubte Kristalle, in 

Wasser IOslich. Die sehr verdiinnte Losung wird durch Tanninlosung rotgelb. 
Wird dargestellt durch Auflosen von Molybdansiiureanhydrid in Am

moniakfliissigkeit von 20 % Ammoniak und Eindampfen bis zur Kristal
lisation unter ofterem Zusatz von Ammoniak. 

A n we nd u ng. Zum Nachweis der Phosphorsiiure. Ammonium
molybdat in Salpetersaure gelost, erzeugt mit Phosphorsaure in der 
Wiirme allmahlich einen gelben, kornig-kristallinischen Niederschlag von 
Ammoniummolybdansaurephosphat, molybdanphosphorsaurem Ammonium, 
(NH,MMeOS)12P04 + 12H20, derin verdiinnter Salpetersaure unloslich, aber 
in Ammoniakfliissigkeit lOslich ist. Ferner in der Kunsttopferei, der Keramik. 

Nachweis. Man tropft auf ein gebogenes Platinblech etwas kon
zentrierte Schwefelsaure, bringt etwas von dem zu priifenden Korper 
hinein, erhitzt bis die Schwefelsaure verdampft, laI3t erkalten und haucht 
auf das Platinblech. Die Schwefelsaure wird sich jetzt schOn blau farben. 

W oHrlunium. Wolfram. 

W = 184. Zwei- bis sechswertig. 
Findet sich besonders als Wolframit, Ferrowolframat (FeW04), 

Scheelit oder Tungstein, Kalziumwolframat(CaW04). Man gewinnt 
es durch Reduktion des Wolframsaureanhydrids, des Wolframtrioxyds 
(WOs) mit Kohle oder Wasserstoff bei groI3er Hitze. Es bildet stahl
graue, gliinzende Blattchen oder ein dunkles Pulver, das bei Rotglut zu 

59* 
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W olframsaureanhydrid verbrennt. Salpetersaure und Konigswasser fiihren 
as in Wolframsiiureanhydrid iiber. Die wolframsauren Salze heiJ3en 
Wolframate. Die Wolframsiiure vereinigt sich mit anderen Siiuren, z. B. 
derPhosphorsaure, zu saureartigen Verbindungen, zu Phosphorwolfram
sa ure (8 wOa + HaPO, + 16 Hs0), die als Reagens auf Alkaloide, auch zur 
Untersuchung des Harns auf EiweiJ3 verwendet wird. Wolfram findet Ver
wendung zur Herstellung des Wol£ramstahles, der Wolframbronze und 
in der Elektrotechnik. Die Verbindung des Wolframs mit KohlenstofI, 
das Wol£ramkarbid oder Volomi t-Metall, ist nachst dem Dia
manten (10) der hiirteste Stoff (9,8) und findet deshalb an Stelle des 
Diamanten Verwendung fiir Tiefbohrungen, fur Gesteinsagen und andere 
sehr hart sein miissende Werkzeuge. Ein Wolframkarbid ist auch Thoran, 
ein Ersatz fiir Diamanten, fiir Karbons und Borts, fiir die Zwecke der Technik. 

Das Kaliumwol£ramat ~W04 bildet weiJ3e Nadeln, das Natri um
wol£ramat (s. d.) NaaW04 + 2 H20 kleine rhombische Tiifelchen, die in 
der Farberei, in der Blauholztintenbereitung und als Fiammenschutzmittel 
fiir Gewebe verwendet werden. Magnesiumwolframat MgWO, stellt 
weiJ3e, wenig in Wasser lOsliche Kriatalle dar, die durch elektriache Licht
bestrahlung schillern, fluoreszieren. Es findet gieich wie K a I z i u m
w 0 I £r a mat bei der Rontgenstrahlen-Photogra phie Verwendung. 

Uran. Urane. Uranum. 
U 238,2. Drei-, vier- und sechswertig. 

U,an kommt in der Natur nicht gediegen vor, sondern nur in Vex
bindungen, vor allem in der Uranpechblende oder Uranpecherz, der 
Oxyduloxydverbindung UaOs, die Radioaktivitat zeigt (a. Radium). Man 
gewinnt es durch Elektrolyse von geschmolzenem Uranchloriir-Natrium
chlorid UCJ, + 2 NaCl. 

Es bildet ein eiseniihnliches, grauweiJ3es, hartes Metall, spezifisches Ge
wicht 18,68. In den Oxydul-, den Uranoverbindungen tritt es ais vier
wertiges Element auf, UOs Uranoxydul, die Losungen enthalten griine vier
wertige Kationen U····, in den Oxyd-, den Urani- oder Uranylverbin
d ungen dagegen als sechawertiges (UOa)O Uranoxyd. Die zweiwertige 
Gruppe, daa zweiwertige Kation UOs·· , das in allen Oxydverbindungen vor
handen ist, wird ala Uranyl bezeichnet. Die Uranoxydulsalze sind griin, 
die Oxydsalze gelb. 

Die Uransalze, die Uranate, die in der Photographie, Porzellan
malerei und zum GIaafiirben Anwendung finden, gehoren zu den scharf
sten Giften, die wir kennen, und sind daher im Giftgesetz in der 1. Abt. 
aufgefiihrt. Sie rufen Nierenentziindungen und Zuckerkrank
heit schon bei auJ3erst geringe'n Mengen hervor. 

t Uranium nftricum. Urlmum nitricum. 
Uraninitrat. Uranylnitrat. Uranoxydnltrat. Salpetersaures Uranoxyd. 

Salpetersaures Uranyl. Azotate d'urane ou d'uranyle. 

U02(NOa)a + 6 Hs0. 
Wi,d bereitet durch Auflosen des aus der Uranpechblende dargestellten 

Uranoxyds in Salpetersaure. Griinlichgelbe, im auffallenden Licht griinlich 
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schillernde Kristalle, die in Wasser, Weingeist und Ather loslich sind, an 
der Luft etwas verwittern und durch das Sonnenlicht zersetzt werden; das 
Salz ist daher vor Luft und Licht geschiitzt aufzubewahren. 

Anwendung in der Photographie zum Verstarken der Platten und 
Tonen von Bromsilberpapieren. 

t Uranoxydhydrat, Urinium oxydatum hydricum des Handels ist 
in Wirklichkeit Uranoxydammonium, Ammoniumuranat, Uranate d'am
moniaque ou Jaune d'urane (NH4)2U207' orangefarbenes Pulver, in Wasser 
unloslich, und dient in der Porzellanmalerei zum Schwarzfarben. 

t Urangelb des Handels ist Uranoxydnatrium, Urinium oxydatum 
natronatum, Natrium uramcum, Natriumuranat, Uranate de sodium ou 
Jaune citron d'urane Na2U20 7 • Es bildet gelbe bis orangefarbene 
Stiicke und dient zur Darstellung des gelblichgriinen, wei.l3lichschil
lernden Uranglases und in der Porzellanmalerei. Uranoxyd
ammonium und Uranoxydnatrium werden aus dem Uranpecherz hergestellt. 
Das Uranpecherz wird mit Schwefelsaure aufgelost und die Losungen 
mit so viel Ammoniumkarbonat bzw. Natriumkarbonat vermischt, daJ3 
eine klare Losung entsteht. Diese Losung wird erwarmt und mit ver· 
diinnter Schwefelsaure neutralisiert, wobei sich Uranoxydammonium bzw. 
Uranoxydnatrium abscheiden, die ausgewo.schen 'und getrocknet werden. 

Diese Verbindungen leiten sich ab von dem Uranhydroxyd U02(OH)2' 
das teils die Eigenschaften einer Saure, teils die einer Base hat, und zwar 
von seiner anhydrischen Form H2U20 7 , die entstanden ist dadurch, daB 
2 Molekiile Uranhydroxyd zusammengetreten sind unter Austritt von 
1 Molekiil Wasser. 

2 (U02(OH)2) -~O = ~U207' 
t Uranoxyd UOa, (U02)O, Urantrioxyd, Uransaureanhydrid, rotes 

Uranoxyd, erhalten durch schwaches Gliihen von Uranoxydnitrat, ist ein 
rotgelbes Pulver, das zur Porzellanmalerei dient. 

t Uranrot, Kaliumuranrot ist eine schwefelhaltige, ziemlich verwickelt 
zusammengesetzte Verbindung. 

t Ammoniumnranylfiuorid, griine, schillernde, fluoreszierende, in 
Wasser leicht losliche Kristalle, die zu Lichtschirmen fiir Rontgenauf
nahmen dienen. 

Aluminium. Tonerdemetall. Alumlne. 
AI 27,1. Dreiwertig. 

Aluminium kommt sehr verbreitet und in der groJ3ten Menge vor, 
aber nicht gediegen, sondern z. B. im Feldspat (Aluminiumsilikat + Alkali
silikat), Ton, Granit, als Fluorverbindung im K r y 0 lit h, Aluminium
Natriumfluorid AlFa 3NaF, usw. Sein Oxyd Al20 S findet sich als roter 
Rubin, blauer Saphir, geiber Korund und Schmirgel, und als 
Aluminiumhydroxyd im Bauxit Al20(OH)4' 

Das Aluminium stellt ein sehr leichtes, silberweiJ3es, dehnbares, schweiJ3-
bares Metall mit einem leichten Stich ins Blauliche dar, das unter starker 
Lichterscheinung zu Aluminiumoxyd verbrennt. Spezifisches Gewicht 2,7. 
Es oxydiert an der Luft nur wenig, eignet sich daher zur Darstellung von 
Schmuck- und sonstigen Gebrauchsgegenstanden sehr gut. Geschmolzenes 
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Aluminium aber wirkt auf Metalloxyde stark reduzierend ein unter Entwick
lung hoher Ritzeg:rade, bis iiber 2500°. Rierauf beruht das Goldsch mid t
sche Thermit-Schwei.6verfahren. Ein Gemisch von Aluminium und 
Eisenoxyd wird in einem feuerlesten Tiegel mit etwas Bariumsuperoxyd be
streut. Auf dieses legt man eine Ziindkirsche, aus Bariumsuperoxydpulver 
und Magnesiumpulver bestehend, in das ein Stiickchen Magnesiumband ge
bracht ist. Das Magnesiumband wird angeziindet, und nun entwickelt sich 
solche Ritze, da.6 das reduzierte Eisen wei.6gliihend wird, sich abscheidet, 
zusammenschmilzt, das entstandene Aluminiumoxyd ebenfalls schmilzt und 
nach dem Erkalten eine kristallinische Masse bildet. Auf diese Weise konnen 
gebrochene Maschinenteile und z. B. auch Eisenbahnsc:Q.ienen wieder aus
gebessert werden. Aluminiumpulver zersetzt Wasser bei 100°. Auf Zusatz 
von etwas Kaliumpermanganatlosung tritt die Wasserstoffentwicklung sehr 
stark ein. In g:ro.6en Massen wird Aluminium heute nicht nur ffir sich, 
sondern auch zu verschiedenen Metallegierungen und endlich in Hoch
ofenbetrieben benutzt. Auch walzt man es zu ganz diinnen BIattern aus 
und verwendet es als Ersatz ffir Stanniol und in der Buchdruckerei. Seine 
Darstellung geschieht allein auf elektrolytischem Wege aus dem Aluminium
oxyd bzw. dem Kryolith, Aluminium-Natriumfluorid. und zwar vor aHem 
in N ordamerika an den ~iagarafiillen und am RheinfalI, in Rheinfelden, 
in Neuhausen bei Scha.ffhausen. An beiden Stellen wird die ungeheuer 
gro.6e Wasserkraft der FaIle zur Gewinnung des elektrischen Stromes be
nutzt. Ferner in Bitterleld, in der Niederlausitz und Knappsack bei 
Koln. Kryolith wird im elektrischen Of en geschmolzen, die Schmelze 
mit Aluminiumoxyd gemischt und nun vermittels Kohlenelektroden der 
Elektrolyse unterworlen; es scheidet sich das Aluminium geschmolzen am 
Boden abo 

Die Welterzeugung an Aluminium betriigt fiir ein Jahr iiber 8 Millionen 
Kilogramm. Es kommt im Handel in Blocken, in BIattern. als Blech, 
Draht und Pulver vor. 

Wird dem Aluminium etwa 1 % Magnesium zugefiihrt, erhalt man 
das Magnali um, das widerstandsfahiger ist als Magnesium. Es wird viel 
ffir die Obj ektivtrager der photographischen Apparate verwendet. 
Fiigt man noch 4% Kupfer und 1 % Mangan hinzu, entsteht das D u r
a I u min i u m, eine bedeutend hiirtere Legierung als das Aluminium. 

Zum Loten des Aluminiums benutzt man eine Silber-Aluminium
legierung. 

Von den Verbindungen des Aluminiums kommen fiir uns vor allem 
die Sauerstof£salze in Betracht und auch von diesen nur eine geringe Zahl, 
obgleich die Vel·bindungen im allgemeinen fiir die Technik eine sehr gro.6e 
Bedeutung haben. Die BaIze enthalten in Losung das dreiwertige nur schwach 
elektropositive Kation AI···, sie erleiden hydrolytische Spaltung und rea
gieren so sauer. 

DasAluminiumhydroxydAI(OH)a, Tonerdehydrat,kolloidale 
Tonerde, Aluminium hydroxydatum, Alumina hydrata, wird 
erhalten durch Fallen einer AIuminiumsaIzlosung mit Ammoniak als 
gallertartiger wei.6er Niederschlag und besitzt die Eigenschaft, viele orga
nische Farbstoffe aus ihren Losungen auszuscheiden und mit ihnen zum 
Teil sehr schon gefarbte, unlosliche Far b I a c k e zu bilden. Darauf beruht 
die Anwendung der AIuminiumsalze in der Farberei als Beizmittel. Frisch 
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gefallt verbindet es sich sowohl mit Sauren als auch Alkalien, hat also 
einerseits die Eigenschaft einer Base, anderseits die einer Siiure. Der
artige Stoffe bezeichnet man als amphotere Elektrolyte. Die Ver
bindungen des Aluminiumhydroxyds mit Alkalien bezeichnet man' als 
Aluminate 

Al(OH)a + 3 KOH Al(OK)s + 3 HaO 
Aluminiumhydroxyd + Kaliumhydroxyd = Kaliumaluminat + Wasser. 

Sie sind leicht zersetzbar, z. B. durch Ammoniumchlorid, zerfallen aber 
auch schon durch Kohlendioxyd in Karbonat und Aluminiumhydroxyd. 

AI(OK)3 + 3 CO2 + 3 H20 = 3 KzCOs + 2 Al(OH)a 
Kaliumaluminat + Kohlen- + Wasser = Kaliumkarbonat + Aluminium-

dioxyd ' hydroxyd. 

Wird Aluminiumoxyd im elektrischen Of en mit Kohle erhitzt, so ent
steht Aluminiumkarbid Al4Ca, das, mit Wasser zusammengebracht, 
Methan bildet. 

N ach weis. Aus loslichen Aluminiumsalzen fallen Alkalien kleister
artiges Aluminiumhydroxyd, das in Ammoniak wie in Ammoniumsalzen 
unloslich ist, sich aber leicht in Kalilauge lost. 

Baloidverbindungen delll AlumininJUIII. 

Aluminium chloratum. Aluminium hydrochl6ricum. 
Aluminiumcblorid. Salzsaure Tonerde. Chlorure d'aluminium. 

AlCla· 
WeiBe, kristallinische Masse, die stark Feuchtigkeit anzieht. In offenen 

Schalen erhitzt, verfliichtigt sie sich, laBt sich also sublimieren. AICIa wird 
gewonnen durch Gliihen von Aluminiumoxyd mit Kohle in einem Chlor
gasstrome 

AlzOa + 3 C + 6 Cl = 2 AlCla 
Aluminiumoxyd + Kohlenstoff + Chlor = Aluminiumchlorid 

+ 3CO 
+ Kohlenmonoxyd. 

Eine IOprozentige wasserigeLosung ist unter der Bezeichnung Chlor
Al umlosung, fliissige salzsa ure Tonerde, ChI ora Ii um, Liquor 
Al u minii chlora ti im Handel. Das wasserhaltige, meist rohe Aluminium
chlorid AICla +6Ha0 wird im Handel als Chloralum, Chlor-Alum, 
Chloralum-powder, Chloratum bezeichnet. 

A n we nd u ng. Als Desinfektionsmittel. Zur Reinigung der Rohwolle. In 
der Farberei und Druckerei. Ferner bei der Herstellung, Synthese, organischer 
Verbindungen, wo es als wasserentziehendes Mittel gebraucht wird. 

Das Aluminiumchlorid dad nich t verwechsel t werden mit dem 
Aluminiumchlorat, dem chlorsauren Aluminium, Aluminium 
chl6ricum (Al(CIOa)a)' Dieses Salz ist in fester Form nicht haltba~, die 
Kristalle zerfliellen leicht. So ist eine Aluminiumchlo ratlosung, 
:';"iq uor A I uminii chl6rici, im Handel, die als Beize in der Fii.rberei und 
als Bleichmittel dient. Unter dem Namen Mallebrein kommt eine solche 
25 prozentige Losung in den Verkehr, die als keimwidriges Mittel, als 
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Antiseptikum bei Verletzungen, ferner als Gurgelwasser anstatt des Kalium
chlorats verwendet werden soIl. Da Aluminiumchlorat ohne Zweifel die
selbe Gefahr bietet wie das Kaliumchlorat, ist die Losung 
nUl mit Vorsicht abzugeben, und es muB vor innerlichem Gebrauch gew&rnt 
werden. AluminiumchloratIosung wird durch Umsetzung einer Aluminium
sulfat- mit KaliumchloratIosung hergestelIt. 

Als(SO,)a + 6 KOlOa - Als(OIOa)6 + 3 ~S04 
Aluminiumsulfat + Kaliumchlorat = Aluminiumchlorat + Kaliumsulfat. 

Sauer8toft'verblndungen und Sauer8toft'8a1ze 
de8 A.1am.inium8. 

Lapis Smiridis. Schmirgel. Emeli. Emery. 

1st ein Korund, ein ~tallisiertes Aluminiumoxyd, AlIlOs, zu dem 
auch Rubin und Saphir gehOren, und besteht aus reinem Aluminiumoxyd 
mit wechselnden Mengen von Eisen und Kieselsaure. Das Mineral ist derb, 
grauschwarz oder blaugrau und wird durch Stampfen, Absieben und 
Schli1mmen in die verschiedensten Grade der Feinheit gebracht, vom staub
feinen Pulver bis zu erbsengroBen Kornern. Schmirgel ist nachst dem 
Diamant und Wolframkarbid der harteste alIer bekannten Korper und 
daher ein fast unentbehrliches Schleifmittel fiir MetalIe, GIas, Stein usw. 
geworden. Er findet sich an sehr verschiedenen Punkten der Erde, in 
Sachsen, Bohmen, England, Spanien, Schweden usw.; doch ist eigentIich 
nur eine einzige Sorte zum Schleifgebrauch vollig geeignet; es ist dies der 
Schmirgel von der griechischen Insel Naxos. Die dortigen Gruben sind im 
Besitz einer englisch-franzosischen GeselIschaft, welche, obgleich jahrlich 
groBe Mengen gewonnen werden, die Preise hoch halt. Man hat daher in 
dem benachbarten Kleinasien die dortigen Schmirgellager genauer unter
sucht und such dort Sorten entdeckt, die sich zum Schleifen und Polieren 
von Stahl sehr gut eignen. Fiir die GIasschleiferei bleibt jedoch der 
Naxosschmirgel unersetzlich. Die verschiedenen Feinheitsgrade des ge
pulverten oder gekornten Schmirgels werden durch Nummern bezeichnet. 

Anwendung. Zum Schleifen aller nur moglichen Korper von Holz, 
Stahl, GIas bis zu den Edelsteinen; man schleift entweder trocken oder mit 
01 angemengt. Ferner verfertigt man aus dem Pulver mittels Leim Schmir
gelpapier, Schmirgelleinen und Schmirgelstangen und endlich, 
durch Zusammenschmelzen mit Schellack, kleine Schleifsteine und Feilen, 
wie sie z. B. von den Zahniirzten zum Schleifen der kiinstlichen Zahne 
benutzt werden. 

Zu groBe, daher undichte Stopsel auf GIasflaschen kann man sehr 
gut selbst einschleifen, wenn man den Stopsel in 01 taucht und mit mittel
grobem Schmirgelpulver bestreut. Der so vorbereitete Stopsel wird an
haltend im GIashaIs unter maBigem Drucke hiD und her gedreht, bis er ge
niigend eingeschliffenist, eineArbeit, die verhaltnismaBig kurze Zeit erfordert. 

Aluminium ac~ticum. Esslgsaure Tonerde. Alumlnlumazetat. 
Alaunesslg. Alurnlnlumessig. Aclltate d'alumine. Acetate of aluminium. 

Die essigsaure Tonerde liiBt sich nicht gut trocken darstellen, weil 
sie sich beim Eindampfen zersetzt. Sie wird deshalb in Losung angefertigt, 
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Aluminiumazetatlosung, Burows Losung, Liquor Aluminii 
acetici, indem man frischgefiilltEis und ausgewaschenes Tonerdehydrat, 
unter Vermeidung von Wiirme, noch feucht in Essigsiiure lost; nach dem Deut
schenArzneibuche fertigt man Aluminiumazetatlosung in folgender Weise an: 

100 Teile Aluminiumsulfat 46 Teile Kalziumkarbonat 
120 " verdiinnte Essigsiiure Wasser nach Bedarf. 

Das Aluminiumsulfat wird in 270 Teilen Wasser ohne Anwendung von 
Wiirme gelost, die Losung filtriert und mit Wasser auf die Dichte 1,149 
gebracht. In 367 Teile der klaren Losung wird das mit 60 Teilen Wasser 
angeriebene Kalziumkarbonat allmiihlich unter bestiindigem Umriihren ein
getragen und der Mischung die verdiinnte Essigsiiure nach und nach zu
gesetzt. Hierbei darf die Temperatur des Gemisches 20° nicht iibersteigen. 
Die Mischung bleibt bei gewohnlichem Wiirmegrade so lange, und zwar 
mindestens 3 Tage lang stehen, bis eine Gasentwicklung sich nicht mehr 
bemerkbar macht, und das Kalziumsulfat sich abgesetzt hat, und wird 
inzwischen wiederholt umgeriihrt. Der Niederschlag wird dann ohne Aus 
waschen abgeseiht, die Fliissigkeit filtriert und mit Wasser auf die Dichte 
von mindestens 1,044 gebracht. Sie enthiilt jetzt basisches Aluminium
azetat. Bei der Herstellung ist vor allem darauf zu achten, daB sie ohne 
jede Erwiirmung geschieht. Klare, farblose Fliissigkeit, die in 100 Teilen 
7,5-8,3 Teile basisches Aluminiumazetat enthiilt. Sie scheidet leicht 
gallertartiges Aluminiumhydroxyd aus, was man durch Zusatz von 0,25 
bis 0,5 % Borsiiure verhindern kann. 

Riecht schwach nach Essigsiiure, schmeckt siiI31ich-zusammenziehend 
und rotet blaues Lackmuspapier. 

I. Al2(S04)a + 18 H20 + 3 CaCOa Al2(OH)6 
Aluminiumsulfat + Kalziumkarbonat = Aluminiumhydroxyd 

+ 3 CaSO, + 15 H20 + 3 CO2 

+ Kalziumsulfat + Wasser + Kohlendioxyd. 
II. Al2(OH)6 + 4 C2H40 2 = AI2(OHMC2Ha0 2), + 4 H20 
Aluminiumhydroxyd + Essigsiiure = Basisch-Aluminiumazetat + Wasser. 

An wen dun g. Innerlich in kleinen Gaben gegen Bluthusten, gegen Ein
geweidewiirmer und Durehfiille, iiuBerlieh zu Einspritzungen und Wasehungen, 
ferner als Desinfektionsmittel zu fiiulniswidrigen, antiseptisehen Verbiinden 
und zur Mundspiilung; teehnisch in der Fiirberei als Beize (Rot beize). 
Aueh zur Frischerhaltung von Leiehenteilen. 

Auf be wah run g. In gut schlieBenden GemBen, um ein Entweiehen 
von Essigsiiure zu verhiiten, auI3erdem an einem kiihlen Orte. 

N ach weis. Erhitzt man AluminiumazetatlOsung unter Zusatz von 
0,02 Teilen Kaliumsulfat im siedenden Wasserbade, so gerinnt die Fliissig
keit, indem sieh Aluminiumsulfat und Kalziumazetat bilden und Alu
miniumhydroxyd sieh gallertartig ausscheidet. Beim Erkalten wird die 
Fliissigkeit aber wieder klar, indem wieder Riiekbildung der urspriinglieh 
vorhandenen Salze eintritt. 

Priifung naeh D.A.B. 
1. 1 eem Aluminiumazetatlosung mit 3 cem Natriumhypophosphit

losung gemiseht, solI naeh viertelstiindigem Erhitzen im siedenden Wasser
bade sieh nieht dunkel fiirben (Arsenver bind ungen). 
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2. AluminiumazetatlOsung darf nach dem Ansauern mit etwas Essig
saure mit 3 Tropfen Natriumsulfidliisung keine dunklere Farbung an
nehmen (Blei-K upfersalze). 

3. Mit 2 Raumteilen Weingeist gemischt, darf die Losung sofort 
hiichstens weiBschillernd getriibt werden, aber keinen Niederschlag geben 
(Aluminiumsulfat, Kalziumsulfat, Magnesiumsulfat). Es 
wird die AluminiumazetatlOsung ofter mit Aluminiumsulfat verfalscht, 
sie bleibt dann auffallig blank und laBt an den GefaBwandungen keinen 
Niederschlag erscheinen. Um sich iiber eine Verfalschung mit Aluminium
sulfat zu vergewissern, fiigt man auch dem Liquor einen gleichen Teil Blei
essig hinzu, es tritt sofort einNiederschlag von Bleisulfat em, wahrend bei 
unverfalschtem Liquor Alum. acet. sich erst nach mindestens 5 Minuten 
ein Niederschlag bildet. 

4. Werden 6 ccm Aluminiumazetatlosung mit 14 ccm Wasser gemischt, 
so darf durch 0,5 cem KaliumferrozyanidlOsung (1 + 19) hOchstens eine 
schwache Blauung eintreten (Eisensalze). 

Unter der Bezeichnung Lenicet ist ein nach patentiertem Verfahren 
hergestelltes polymerisiertes Aluminiumazetat in Form eines weiBen Pulvers 
im Handel, das sich gut fiir Mittel fiir die Haut- undMundpflege, wie Puder, 
Salben, Zahnpulver u. dgl., eignet. Unter dem Namen Eston kommt 
ein ebenfalls nach patentiertem Verfahren hergestelltes bas i s c h e s Al u
miniumazetat in Pulverform in den Handel, von derselben Ver
wendungsart und Eigenschaften wie Lenicet. 

Ormizet ist nach Angabe des Herstellers eine Aufliisung von 
ameisensaurem Aluminium, Aluminiumformiat und Alkali
sulfat, von etwas zusammenziehendem Geschmack und findet gleich der 
AluminiumazetatIosung Anwendung in der Wundbehandlung als faulnis
widriges Mittel. 

Aluminium nitricum. Aluminlumnltrat. Salpetersaures Aluminium. 
Azotate d'alumine. 

Al(NOa)a· 
WeiBe, stark Feuchtigkeit anziehende Kristalle, die sehr bald zer

flieBen und deshalb meist als Losung im Handel sind. 
Wird durch Auflosen von Aluminiumhydroxyd in Salpetersiiure ge

wonnen. 
Anwendung. Als Beize in der Fiirberei. 

Aluminium palmitinicum. 
Alumlnlumpalmltat. Palmltinsaures Aluminium. Palmitate d'alumlne. 

Al( ClaRaI 02)a • 
Leicht schmelzbare, kornige, harzartige Masse, unloslich in Wasser, 

loslich in Terpentinol und Petroleumdestillaten. 
Wird gewonnen durch Ausfallen einer Palmolseifenlosung mit Alu

miniumsulfatlOsung. 
Anwendung. Als Verdickungsmittel fiir Schmierole. 
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Aluminium rhodanatum. A. suHocyanatum. A. thiocySnicum. 
A. sulfocylmicum. A. rhodanicum. Alumlniumrhodanld. Rhodan
aluminium. Sulfozyanwasserstolfsaures Aluminium. Alumlnlumrhodanat. 
Aluminiumthiozyanat. Sulfozyansaures Aluminium. Thlozyansaures Alu-

minium. Sullocyanure d'alumlnium. 
~(CNS)8· 

Hinsichtlich der Bezeichnungen siehe S. 753. 
Wei.l3gelbes, kristallinisches, schwerlosliches Pulver. Wird gewonnen 

durch BariumthiozyanatlOsung mit Aluminiumsulfatlosung. 
Anwendung. Als Beize in der Farberei und Zeugdruckerei. 

Aluminium silicicum. Aluminlumsilikat. Kieselsaures Aluminium. 
Kieselsaure Tonerde. Silicate d'aluminium. 

Al2(Si 03)3 . 
Aluminiumsilikate kommen in der Natur in gro.l3en Mengen vor, z. B. im 

Feldspat, Granit und Gneis, wasserfrei z. B. im Topas, vor aHem aber 
wasserhaltig in den verschiedenen Arlen des Ton s , die ala Zersetzungs
erzeugnisse des Kalifeldspats, des Aluminium-Kaliumsilikats anzusehen sind, 
hervorgerufen durch Einwirkung von Wasser und Kohlendioxyd, die das 
Kaliumsilikat allmahlich in Kaliumkarbonat und Kieselsaure umgesetzt 
und so das Aluminiumsilikat abgeschieden haben. Ton, der von der Stene 
gewonnen wird, wo die Zersetzung vor sich gegangen ist, wird als Ton 
von primarer Lagerstatte bezeichnet und fein geschlammt ais 
Kaoli n oder Porzella nerde in den Handel gebracht, er dient vor aHem 
rur Herstellung feiner Po r z e II a n e, Kaolin wird, mit etwas fein
geschlammtem Quarz oder Feldspat gemischt, mit Wasser zu einer form
baren Masse geknetet, daon in die bestimmte Form gebracht, getrocknet, 
schwach gebrannt, darauf in eine Glasur, d. i. eine Mischung von fein
verteiltem gepulverten Feldspat und Kaolin in Wasser getaucht und im 
PorzeHanofen so lange gebrannt, bis die Glasur glasartig schmilzt (eehtes 
Porzellan). Porzellan ist auf dem Bruehe glasartig, durchscheinend 
poros und undurchdringlich fiir Fliissigkeiten. Zu dem Porzellan 
zahlt auch das Steinzeug, das zum Teil noch durchscheinend ist, 
wahrend Steingut oder Fayence und die gewohnlichen Topfer
waren innen nicht glasig, sondern erdig, nicht durehscheinend sind 
und Fliissigkeiten aufsaugen. Die Glasur von Fayenee ist meist bleihaltig; 
bei Topferwaren erreieht man sie durch Kochsalz. Hier hat die Glasur 
den Zweck, das Eindringen von Fliissigkeiten zu verhindern. Ton 
sekundarer Lagerstatte ist von der urspriinglichen Entstehungsstatte 
durch Wasser fortgeschwemmt und mehr oder minder verunreinigt wiede: 
abgelagert. Je Bach der Reinheit wi,d er als feuerfester Ton, plasti
scher Ton, Porzellanton bezeichnet, geringere Sorten als Topfer
ton. Sekundarer Ton findet Verw'lndung zu Steinzeug- und Steingut
waren, der Topferton zu Topferwaren. Mit Walkerde bezeichnet man 
Ton, der leicht Fett aufzunehmen imst&nde ist. 

Mergel ist ein Ton, der durch Sand, Kalziumkarbonat und Magnesium
karbonat verunreinigt ist. 

Lehm oder Ziegelerde ist eisenhaltiger und sandhaltiger, gelb
gefarbter Ton. 
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Bolus alba. ArgfUa alba. B. rubra. B. armena. 
Bolus. Bol blanc. Bol d' Armenie. Terre slglllee. White bole. 

1st ein mehr oder weniger reines Aluminium-, Tonerde -Silikat, ein 
reiner, sandfreier Topferton, im roten und armenischen Bolus durch Eisen
oxyd rot gefarbt. Er kommt geschliimmt, dann in liinglich viereckige 
StUcke geformt, ofter mit einem Siegel versehen,als Terra sigilIata rubra, 
rote Siegelerde, oder als Terra sigilIa ta alba, wei.f3e Siegelerde, 
turkische Erde, sachsische Wundererde, in den Handel. Namentlich 
der wei.f3e Bolus fuhlt sich weich und fcttig an; in Wasser zerfallt er all
mahlich und klebt an der feuchten Zunge. Wei.f3er Bolus wird vielfach zum 
Entfernen von Fettflecken benutzt, indem man ihn, mit Wasser zu einem 
Brei angemengt, auftriigt; Bach dem Trocknen hat der Bolus das Fett 
aufgesogen. Alle drei obengpnannten Sorten dienen ferner in der Tierheil
kunde als Zusatz zu verschiedenen Viehpulvern. Keimfrei gemacht, 
sterilisiert, auch ffir Menschen innerlich bei Erkrankungen des Darmes 
und Brechdurchfall. Das D.A.B. verlangt, da.13 wei.l3er Ton beim Dbergie.l3en 
mit Salzsiiure nicht aufbrause, er darf also kein Kalziumkarbonat enthalten. 

Die sog. Rotkreide ist ein dem roten Bolus sehr iihnlicher Ton
schiefer; er kommt, in viereckige Stangen geformt, in den Handel. 

Zu den Aluminiumsilikaten ist auch zu rechnen: 

Lapis PUmieis. Blmsstein. Pierre-ponce. Pumice. 
Ein schwammig aufgebliihtes Mineral in verschieden gro.l3en Stucken, 

wei.13 bis grau, matt-perlmutterglaDZend. Bimsstein ist entstanden durch 
vulkanische Tatigkeit und wird meist von der Insel Lipari (Italien) und 
Santorin (Griechenland) in den Handel gebracht. Er besteht zum gro.l3ten 
Teil aus geschmolzenem Aluminiumsilikat mit wechselnden Mengen von 
Eisen, Kalium, Natrium, Kalzium und Magnesium; zuweilen enthalt er 
auch Chloride dieser Metalle, ist also gewisserma.f3en eine von dflr Natur 
hergestellte Glasart. Er mu.13 leichter sein als Wasser, sinkt aber darin, 
nachdem er sich vollgesogcn hat, unter. Sehr schwere, dichte Stucke sind 
zu verwerfen. Verwendung findet er in sehr geringem Ma.l3e, und nur 
als staubfeines Pulver, als Zusatz zu Zahnpulvern, Zahnpasten und ZUr 
Anfertigung von Bimssteinseife; hauptsachlich teils in ganzen Stucken, teils 
in Pulverform als Schleifmittel fur Holz, Leder, Steine, Schleiflacke usw. 

Die Verwendung des Bimsstcinpulvers zum Putzen der Zahne darf 
nicht andauernd fortgesetzt werden, weil der Schmelz derselben dadurch 
stark angegri£fen wird. 

Aluminium sulfurieum erudum. Rohes Aiuminiumsullat. 
Rohes Tonerdesullat. Rohe schwefelsaure Tonerde. Konzentrferter Alaun. 

Kommt in derben, wei.l3lichen oder gelben, kristallinis('hen Stucken 
in den Handel und ist von gleichen Eigenschaften wie das reine Priiparat. 

Wird dargestellt durch Behandeln von Kryolith AlFa + 3 NaF oder 
irgendeinem moglichst eisen- und kalkfreien, schwachgegliihten Ton mit kon
zentrierterBchwefelsaure.DieentstandeneLosungvonschwefelsaurerTonerde, 
von Aluminiumsulfat, wird von der ausgeschiedenen Kieselerde getrennt und 
so weit eingedampft, bis sie Bach dem Erkalten zu einer festen Masse 
erstarrt. Ein reineres Praparat wird dann durch Umkristallisieren gewonnen. 
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Anwend ung. Gleich dem Alaun in der Papierbereitung, Gerberei 
und der Fiirberei, vielfach auch als desinfizierendes und kliirendes Mittel 
fiir schlechte Trinkwiisser, Aborte, Abzugsgriiben, als Erhaltungsmittel, 
Konservierungsmittel fiir Leichen und zur Verhinderung von Schimmel
bildung usw. 

Aluminium. suHu.ricum. purum.. 
AluOOniumsullat. Schwefelsaures Aluminium. Schwefelsaure Tonerde. 

Sulfate d'alumine pur. AluOOni sulphas. Aluminium sulphate. 
Al2(S04)3 + 18 H20. Molekulargewicht 666,44. 

Weil3e, atlasgliinzende, meist schuppenformige Kristalle; geruchlos, 
von anfangs sii13lichem, spiiter stark zusammenziehendem Geschmack. 
Loslich in 1,2 Teilen kaltem Wasser; die Losung reagiert infolge hydro
lytischer Spaltung stark sauer, in Weingeist fast unloslich. Man gewinnt 
es durch Auflosen von Aluminiumhydroxyd in verdiinnter Schwefelsiiure 
und Eindampfen der erhaltenen Losung zur Kristallisation. 

Anwendung. In der Heilkunde gleich der des Alauns, doch soll die 
Wirkung milder sein. Mit Natriumbikarbonat zusammen zu Kohlensiiure
biidern 

Al2(S04)S + 6 NaHCOs = 3 Na2S04 + 2 AI(OH)s + 6 CO2 
Aluminium- + Natrium- = Natrium- + Aluminium- + Kohlen-

sulfat bikarbonat sulfat hydroxyd dioxyd. 

Ferner zur Herstellung des Liquor Aluminii acetici. 
N ach weis. Die wiisserige Losung gibt mit Bariumnitrat einen 

weil3en, in Salzsiiure unlOslichen und mit Natronlauge einen farblosen, 
gallertartigen, im Dberschul3 lOslichen Niederschlag, der sich auf ge
niigenden Zusatz von AmmoniumchloridlOsung wieder ausscheidet. 

Priifung nach D.A.B. . 
1. Die filtrierte wiisserige Losung (1 + 9) sei farblos und werde nach 

Zusatz von 3 Tropfen verdiinnter EssigsiiJIre weder durch 3 Tropfen 
NatriumsulfidlOsung (Sch wermetalle), noch durch Ammoniumoxalat
lOsung (K a lz i u m s a I z e) veriindert, noch 

2. auf Zusatz einer gleichen Menge Zehntel-Normal-Natriumthiosulfat
Wsung sofort verandert (freie Schwefelsiiure). 

3. Die wiisserige Losung (1 + 19) darf durch Zusatz von 0,5 ccm 
Kaliumferrozyanidlosung hOchstens schwach gebliiut werden (E i sen s a I z e). 

4. Mischt man 1 g zerriebenes Aluminiumsulfat und 3 ccm Natrium
hypophosphitlOsung, so darf nach viertelstiindigem Erhitzen im Wasser
bade keine. dunklere Fiirbung eintreten (Arsenverbindungenl. 

Alfunen. Alun. Alaun. Alum. 

Mit dem Gesamtnamen Alaun werden heute eine ganze Reihe von 
Korpern bezeichnet, wiihrend man friiher darunter nur den sog. Kali
alaun verstand. Die Alaune sind meist Doppelverbindungen von einem 
Alkalisulfat mit einem Aluminiumsulfat und Kristallwasser. Sie zeichnen 
sich dadurch aus, dal3 das Alkali z. B. das Kalium beliebig durch Natrium 
oder Ammonium und wiederum das Aluminium durch andere Metalle, welche 
gleiche Oxyde bilden, wie Eisen oder Chrom, ersetzt werden konnen, ohne 
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da.13 die physikalischen Eigenschaften der betreffenden Verbindungen sich 
wesentlich andern. 1m Handel sind namentlich drei von Wichtigkeit: der 
Kali-, der Ammonium- und der Chromalaun. 

Kalialaun, Kaliumalaun, Alumen kalicum, Aluminium
Kaliumsulfat, Alun ou Sulfat double d'alumine et de potasse, 
Alundepotasse, Al2K2(S04)4 + 24 H20, auch AIK(SO')2 + 12 HaO 
= 474,49. Bildet gro.l3e, klare, meist oktaedrische Kristalle oder Kristall
massen; sie verwittern an der Luft nur sehr schwach und bedecken sich 
mit einem wei.l3en, leichten Pulver. Der Bruch ist glasartig, muschelig; Ge
schmack sii.l3lich, zugleich zusammenziehend; loslich in 10 Teilen kaltem und 
in 3/, Teilen kochendem Wasser, die Losung reagiert infolge hydrolytischer 
Spaltung stark sauer; fast unloslich in Weingeist. Der Alaun enthalt etwa 
45% Kristallwasser, in diesem schmilzt er bei 82°, bei noch hOheren Graden 
verdunstet dasselbe, und es entsteht eine wei.l3e, locherig schwammige 
Masse, gebrannter Alaun, s. d. In der Wei.l3gliihhitze gibt das Aluminium
sulfat seine Schwefelsaure ab, es verbleiben Kaliumsulfat und unlosliche 
Tonerde. 

Der Alaun fallt Eiwei.l3, Leim und bildet mit den meisten Farbstoffen 
unlosliche Verbindungen, sog. Farblacke. 

Dargestellt wird der Alaun gro.l3tenteils in der Weise, daB man schwach 
gegliihten Ton mit Schwefelsaure erhitzt. Es entsteht unter Abscheidung 
von Kieselsaure Aluminiumsulfat, dessen Losung mit Kaliumsulfat oder 
Kaliumchlorid versetzt wird. Der entstehende Alaun fii.llt als Kristall
mehl aus und wird durch Umkristallisieren gereinigt. 

Oder man gewinnt das erforderliche Aluminiumsulfat aus dem Alaun
erz, worunter man Alaunerde bzw.Alaunschiefer versteht. Alaunerde 
ist eine tonhaltige, erdige Braunkohle, die mit· Schwefel oder Schwefelkies 
durchsetzt ist. Alaunschiefer ist von derselben Zusammensetzung, jedoch 
nicht erdig, sondern ein schieferartiges Gestein. Der Schwefelgehalt wird 
allmahlich durch den Sauerstoff der Luft unter Warmeentwicklung zu mehr 
oder weniger freier SchwefeJsaure und basisch Ferrisulfat oxydiert. Die 
Schwefelsaure wirkt darauf auf den Ton ein und zersetzt diesen in Aluminium
sulfat und Kieselsaure. 

I. FeSz + 7 0 + RaO = RaSO, + FeSO, 
Schwefelkies + SauerstoH + Wasser = Schwefelsaure + Ferrosulfat 

II. 4 FeSO, + 2 0 + 4 RaO = RaSO, 
Ferrosulfat + Sauerstoff + Wasser = Schwefelsaure 

+ (Fe2(S04)a + 2 Fe(OH)a) 
+ Basisch Ferrisulfat. 

Alaunschiefer wird viel£ach auch vor der Einwirkung der Luft gerostet 
und dann mit Wasser angemengt. Es entstehen hierbei zuerst Schwefel
dioxyd, Ferrosulfat und Ferrosul£id und durch Hinzutreten des Luftsauer
stoffes die Schwefelsaure. 

2 FeS2 + 8 0 2 S02 + FeSO, + FeS 
Schwefelkies + Sauerstoff = Schwefeldioxyd + Ferrosul£at + Ferrosulfid. 

In Italien, im griechischen Archipel und Ungarn kommt ein natiirlicher 
Alaun vor, jedoch ein basischer Alaun, AlZK2(SO')4 + 4 Al(OH)a, der sog. 
Alunit oder Alaunstein. Er besitzt weniger Kristallwasser; aus ihm 
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wird durch schwaches Rosten und nachheriges Auslaugen mit heiBem Wasser 
ein in Wiirfeln kristallisierender etwas rotlicher Alaun hergestellt, der 
unter dem Namen romischer oder kubischer Alaun, Ahlmen 
romanum in den Handel kommt. 

Al.~(SO,), + 4 Al(OH)s = Al.K.(SO,), + 2 Al20a + 6 HaO 
Alaunstein - Alaun +Aluminiumoxyd + Wasser. 

Eine weitere Handelssorte ist der sog. n e u tr al e, weil neutral reagierend, 
richtiger aber bas is c h e Alaun, der in der Technik vielfach benutzt wird; 
ex bildet ein weiBes, kristallinischee Pulver und enthalt weniger Schwefel
saure als der gewohnliche Alaun. 

(Al.K.(S04)' + 4 Al(OH)a + 3 ~O) . 
Man gewinnt ihn Z. B. durch Erwarmung einer Alaunlosung mit Alu
miniumhydroxyd. 

Anwendung. Innerlich in kleinen Gaben gegen Blutungen, 
in groBeren Gaben bis zu 2 g gegen Bleivergiftungen, Bleikolik, in 
Gaben von 20-30 g kann er todlich wirken; auBerlich zu Gurgelwassern, 
Einspritzungen, Injektionen, zum Einstreuen in eiternde Wunden, zu 
Rasiersteinen, mit Natriumbikarbonat zusammen zu Kohlensaurebadern: 

AlSKIl(SO,), + 6 NaHCOs KIlSO, 
Aluminium-Kaliumsulfat + Natriumbikarbonat = Kaliumsulfat 

+ 2 AI(OH)a + 3 Na2SO, + 6 CO. 
+ Aluminiumhydroxyd + Natriumsulfat + Kohlendioxyd; 

technisch zum WeiBgerben des Leders, in der Photographie zum Harten 
der Gelatine; als Klarungsmittel fiir Fliissigkeiten, namentlich aber in 
der Farberei als Beize, die Faser saugt das basische Tonerdesalz auf, sie wird 
gebeizt und ist nun imstande, Farbstoffe auf sich niederzuschlagen. Der 
Alaun bewirkt hier also die innige Verbindung der Farbe mit der Faser, 
indem er sie in der Faser unloslich macht; ferner in der Papierbereitung 
zur Herstellung des sog. gel e i m ten Papiers. Hierbei benutzt man jedoch 
nicht tierischen Leim, sondern Harzseife, harzsaures Alkali, das mit dem 
Alaun harzsaure Tonerde ergibt, die die Papierfasern zusammenklebt. 
AuBerdem gegen Wanzen. 

Priifung. 1. Fiir Zwecke der Heilkunde und auch fiir zarteFarben ist 
es notwendig, daB der Alaun eisenfrei ist. Man priift hierauf, indem man 
die diinne wasserige Losung mit einigen Tropfen Kaliumferrozyanidlosung 
versetzt; bei Gegenwart von Eisen farbt sie sich sofort blau. 

2. Ob Am m 0 n i a k a I a un vorliegt, erkennt man durch Kochen der 
wasserigen Losung mit ii be r s c h ii s s i g e r Natronlauge; es darf sich kein 
Geruch nach Ammoniak entwickeln. 

Alumen ustum, gebrannter Alaun. Alun dess eche. Alun 
calcine. Burnt Alum. WeiBe, geruchlose, locherige, leichte Stiicke, 
von Geschmack und den Eigenschaften des Alauns. Er soIl sich in 30 Teilen 
kaltem Wasser innerhalb 48 Stunden langsam, aber vollstiindig zu einer nur 
schwach getriibten Fliissigkeit losen und darf bei gelindem Gliihen nicht mehr 
als 10% Wasser verlieren, sonst ist der Wassergehalt zu groB. Das Erhitzen 
wird zweckmaBig in einem Porzellantiegel vorgenommen, der in einen zwei
ten Porzellantiegel so eingehiingt wird, daB der Abstand zwischen den beiden 
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Tiegelwandungen 1 ccm betriigt. Der Boden des iiuIleren Tiegels wird bis 
zur schwachen Rotglut erhitzt. 

A n we nd u ng. N amentlich zu Streupulvern. Zur Darstellung von 
Gurgelwiissern, zu welchem Zweck er hii.ufig verlangt wird, ist der gebrannte 
Alaun wegen seiner schweren Loslichkeit unzweckmiiJ3ig. daher ist es besser, 
hier gewohnlichen Alaun zu geben. Vielfach wird er auch rom Kliiren 
weingeisthaItiger Getriinke, in der Gerberei und Feuerwerkerei, der Pyro
technik benutzt. 

Auf be wah run g. Gebrannter Alaun zieht leicht Feuchtigkeit der 
Luft an, muJ3 daher in gut geschlossenen GlasgefiiJ3en aufbewahrt werden. 

Nachweis fiir Kaliumalaun. Die wiisserige, sauer reagierende Losung 
gibt, mit wenig Natronlauge versetzt, einen weiJ3en, gallertartigen Nieder
schlag von Aluminiumhydroxyd, der sich auf weiteren Zusatz von Natron
lauge wieder lost. indem Natriumaluminat entsteht. Auf Zusatz von 
Ammoniumchloridlosung bildet sich wiederum ein Niederschlag von Alu
miniumhydroxyd unter Auftreten von Ammoniakgeruch. 

I. AI(OH)a + 3 NaOH Al(ONa)s + 3 ~O 
Aluminiumhydroxyd + Natriumhydroxyd = Natriumaluminat + Wasser. 

II. Al(ONa)a + 3 NH"CI = Al(OH)a + 3 NHa + 3 NaCI 
Natriumaluminat + Ammonium- = Aluminium- + Ammoniak + Natrium-

chlorid hydroxyd chlorid. 

Die wiisserige gesiittigte Losung, mit Weinsiiurelosung geschiittelt, muJ3 
nach langerer Zeit einen kristallinischen Niederschlag von Kaliumbitartrat 
absetzen. 

Alumen ammoniacale, A. ammoniatum, Aluminium-Am
moniumsulfat, Ammoniakalaun, Ammoniumalaun, schwefel
sa ures Al u mini u m - Ammo ni u m, Al un d'a m mo niaq ue, 
Al2(NH4MS04)" + 24 H20. Wird vor allem in England dargestellt und be
nutzt. In ihm ist das Kaliumsulfat ganz oder zum Teil durch Ammonium
sulfat ersetzt; er enthiilt noch mehr Kristallwasser (49%) und dient technisch 
denselben Zwecken wie der Kaliumalaun. Er wird auf dieselbe Weise her
gestellt wie der Kaliumalaun und ist im AuBeren dem Kaliumalaun gleich. 

An wen dun g. In der Fiirherei und Druckerei und in der Kunst
topferei, Keramik. 

N a c h wei s. Wird der Ammoniumalaun stark erhitzt, so entweicht 
das Ammoniumsulfat, und auch das Aluminiumsulfat wird bei liingerem 
Gliihen zersetzt, so daB nur Aluminiumoxyd zuriickbleibt. 

Alumen natricum, Aluminium - Natriumsulfat, Natron
alaun, N atriumalaun, schwefelsaures Aluminium - Natrium, 
Alun de Bonde ou de sodium, Al2Na2(S04)4 + 24 ~O. Das Salz ver
wittert sehr leicht und zerliillt zu einem weiBen Pulver. Wird gleich wie 
Ammoniakalaun verwendet. 

Alumen chr6micum,Chr6mium-Kalium sulfuricum, Chrom
oxyd- Kaliumsulfat, Chromalaun, schwefelsa.ures Chrom
oxydkalium, Chromkaliumsulfat, Alun de chrome, Chrom 
al u m, ~Cr2(S04)4 + 24 ~O. In dieser Verbindung mt das Aluminium
oxyd durch Chromoxyd ersetzt. Man gewinnt den Chromalaun durch Zu
sammenmischen einer Losung von Chromoxydsulfat mit einer Losung von 
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Kaliumsulfat. Ohromalaun bildet fast schwarze, nur bei durchfallendem 
Licht tiefrote, oktaedrische Kristalle, die sich in Wasser mit tiefvioletter 
Farbung lOsen. 

An wend ung. Der Ohromalaun findet in der Farberei, Gerberei, 
Kattundruckerei, zum Wasserdichtmachen von Stoffen und in der Photo
graphie Verwendung. Ferner auch, um Leim unloslich zu machen. 

Dem Aluminium in den chemischen Eigenschaften ahnIich sind die 
Elemente Gallium und Indium. 

Gallium Ga = 69,9. Dreiwertig. Findet sich besonders in der Zink
blende, aber immer nur in geringen Mengen. Es ist ein wei.Bgraues, glan
zendes Metall, das schon durch die Warme der Hand schmilzt und bei 0° 
noch fliissig bleibt. Mit etwas festem Gallium in Beriihrung gebracht, 
wird es aber sofort fest. Es oxydiert sehr schwer. 

Die SaIze des Galliums ahneln denen des Aluminiums, kommen aber 
nicht in Betracht. 

Indium In = 114,8. Dreiwertig. Findet sich in kleinen Mengen in der 
Zinkblende, im Zinksulfid und im Wolfram. Es ist ein weiches, glanzendes, 
silberweiBes Metall, das, an der Luft erhitzt, mit blauer Farbe verbrennt 
unter AusstoBung eines braunlichen Rauches. 

Die SaIze haben fiir den Handel keine Bedeutung. Sie ahneln eben
falls den Salzen des Aluminiums. 

Gruppe der seltenen Erden. 
Hierunter zahit man die Elemente Erbium, Lanthan, Neodym, 

Praeseodym, Samarium, Scandium, Terbium, Thulium, Yttrium und Zero 
Die meisten von ihnen sind noch wenig erforscht und haben fiir den 

Handel kaum Bedeutung. , 
Erbium. Es findet sich mit dem yttrium Y zusammen, das in seinen 

Verbindungen zur Gliihlichtbeleuchtung verwendet wird, im Gadolinit 
in Schweden als Silikat, als Phosphate im Ytterspat. Auch dasScandium 
Sc kommt ebenfalls im Gadolinit vor. 

Die Elemente Lanthan, Neodym, Praeseodym und Zer finden 
sich stets zusammen, und zwar als Silikate im Zerit, als Phosphate im 
Monazit. Es sind graue, glanzende Metalle, die leicht oxydieren. An 
der Luft erhitzt, verbrennen sie unter Funkenspriihen. 

Samarium, Scandium, Terbium, Thulium und au.Berdem eine Reihe 
anderer finden sich mit den iibrigen zusammen im Gadolinit. Ob sie aile 
tatsachlich Elemente sind, ist noch nicht festgestellt. 

Von all diesen Stoffen haben hauptsachlich nur die Zerverbindungen 
Bedeutung erlangt. 

Cerium, Zer Oe = 140,25 kommt imZerit bis zu60% vor. Vermischt 
man die neutrale Salzlosung mit Kaliumpermanganat, so scheidet sich 
Zeroxyd Oe02 abo Zer bildet Zerosalze vom 0~03 und Zerisaize vom 
Oe02 • Die Zerosalze sind ungefiirbt, die ZerisaIze gelb oder rot. Zer hat 
die Eigenschaft, schon bei der Hitze einer Bunsenbrennerflamme weiB
gliihend zu werden und ein stark weiBes Licht auszustrahlen. So werden 
die SaIze, vorwiegend die Zeroverbindungen, zur Herstellung von Gliih
striimpfen verwendet, und zwar hauptsiichlich Zeronitrat und 

Buchheister-Ottersbach. I. 15. Auf!. 60 
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Cerium chloratnm, Zerochlorid, Zerchloriir, CeCla, weiBe Kristalle, 
die durch Wasser in glanzendes Ceroxychlorid, CeOC1, iibergehen. 

Cerium nftricum, Zeronitrat, salpetersaures Zeroxydul 
Ce(NOa)a + 6 H20, weiBe, wasserlosliche Kristalle. 

Cerium sulfuricum oxydulatum, Zeros ulfa t, sch wefelsa ures 
Zeroxydul Ce2· (S04)3 + 8 H20, weiBe, in Wasser schwer lOsliche Kri
stalle. Wird auch zur Herstellung von Anilinschwarz verwendet. 

Cerium sulfuricum oxydatum, Zeris ulfat, sch wefelsa ures Zer
oxyd Ce(S04)2' Gelblichrote Kristalle, die sich in wenig Wasser lOsen, 
bei Anwendung von reichlich Wasser aber zersetzen. Wird vor allem 
in der Farberei und als Abschwacher in der Photographie verwendet. 

Cerium-Amm6nium nftricum oxydulatum, Zeroammonium
nitrat, salpetersaures Zeroxydulammonium Ce(NOa)a'+ 3 (NH4) 
(NOa) + 10 ~O . WeiBe, in Wasser lOsliche Kristalle. 

Cerium-Amm6nium nftricum oxydatum, Zeriammoniumnitrat, 
salpetersaures Zeroxydammonium Ce(NOa)4 + 4 (NH4) (NOa). Gelb
rotli che, in Wasser lOsliche Kristalle. 

Nachweis. Wasserstoffsuperoxyd flirbt die mit Ammoniumazetat 
vermischte Losung braun. 

Unter der Bezeichnung Zereisen kommt eine Legierung des Zers 
mit etwa 30% Eisen in den Handel, die als Pyrophor als Ziind
stein bei Feuerzeugen benutzt wird. Die durch Zusammenschmelzen 
erhaltene Legierung wird entweder in entsprechende Formen gegossen, 
oder es wird der erkaltete Metallblock zersagt. Bei der Verwendung als 
Ziindstein verbrennt das Zer unter Funkenspriihen infolge der durch 
Reibung und Oxydation entstandenen Erhitzung. 

Gruppe des Kupfers. 
Sie umfaBt Kupfer, das ihm chemisch ahnliche Quecksilber und die 

als Edelmetalle bezeichneten Elemente Silber und Gold. 

CuprUID. Kupfer. Cuivre. Copper. 
Cu 63,57. Ein- und zweiwertig. 

K u pier findet sich gediegen in Nord- und Siidamerika, Australien, 
im Ural und anderen Orten, hauptsiichlich aber als Rotku pfererz, Kupfer
oxydul, C~O, als Lasur und Malachit, beide basische Kupferkarbonate, 
und als Schwe£el und Eisen enthaltender Kupfer kies, CUllS· FezSa. Es 
ist sem dehnbar, schmilzt bei 1300°. Spezifisches Gewicht 8,9. Dient zu 
vielen Legierungen: Messing und Tom bak (Cu und Zn), Bronze 
(Cu und Sn), Neusilber (Cu, Zn und Ni), Kanonenmetall, Glocken
metall (Cu und Sn), Phosphor bronze (Cu, Sn und P) usw. 30 Teile 
Kupfer und 70 Teile Quecksilber geben ein Amalgam, das einige Stunden 
weich bleibt und erst dann hart wird. Es wird als Kitt fiir Metall
teile gebraucht. Kupfer wird gewonnen aus Rotkupfererz, Lasur und 
Malachit durch Rosten mit Kohle in SchachtOfen. Man erhalt dann das 
Schwarzkupfer, das man in Flammeno£en schmilzt, wobei man durch 
Luftzutritt die Verunreinigungen wie Schwefel oxydiert zu Schwe£eldioxyd 
oder Metalle zu Metalloxyden, die man von dem fiiissigen Metall abheben 
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kann. Man gewinnt Kupfer ferner, indem man eine L08ung von Kupfer
vitriol und Eisenvitriol, mit Schwefelsaure angesauert, der Elektrolyse 
unterwirft. Aus Rohkupfer gewinnt man vielfach durch den elektrischen 
Strom reines Kupfer, Elektrolytkupfer. Man gie.Bt das Rohkupfer in 
Platten und taucht sie in verdiinnte Schwefelsaure, die Platten dienen als 
Anode. Durch den hindurchgeleiteten elektrischen Strom scheidet sich 
dann an der Kathode das Kupfer rein abo Die Verunreinigungen, worin 
sich auch Edelmetalle befinden, der Anodenschlamm setzt 8ich am 
Boden abo 

In konz. hei.Ber Schwefelsaure lost es sich zu Kuprisulfat unter Ent
wicklung von S02' In Salpetersaure ist es leicht IOslich unter Bildung von 
Kuprinitrat und Stickoxyd, das an der Luft in rote Dampfe von N02 iiber
geht. In allen anderen verdiinnten und I uftfreien Sauren ist es unloslich. 
So konnen saurehaltige Stoffe bzw. Speisen oder Fruchtsafte in kupfernen 
Gefa.Ben erhitzt werden, ohne da.B Kupfer gelast wird, la.Bt man sie jedoch 
in den Gefa.Ben erkalten, so tritt Luft hinzu, und nun lasen selbst 8ehr 
schwache Sauren Kupfer auf. An feuchter Luft iiberzieht es sich mit 
einer griinen Schicht von basischem Kupferkarbonat, Patina oder 
Kupferrost, fiilschlich Griinspan genannt. Beim Erhitzen an der Luft 
oxydiert es zu abblatterndem, schwarzem Kupferoxyd, CuO - K u pfer
hammerschlag. Wird eine KupfersulfatlOsung mit einem Dberschusse 
von Kalilauge versetzt, so bildet sich ein blauer Niederschlag: Kupri
hydroxyd, CU(OH)2' der sich beim Erwarmen in schwarzes Kuprioxyd 
und Wasser spaltet. Setzt man aber vor dem Erhitzen etwas weinsaures 
Salz oder Glyzerin zu, so entsteht eine tiefblau gefarbte Lasung, die sich 
beim Erhitzen nicht verandert. Eine solche, Fehlingsche, Lasung dient 
als Reagens auf Traubenzucker, denn wenn sie mit dem reduzierend wirkenden 
Traubenzuckererhitztwird, scheidetsich rotes K u prooxyd oder K upfer
o xyd ul, Cu20, aus. Entsprechend diesen beiden Oxydationsstufen bildet das 
Kupfer auch zwei Reihen von Salzen, Kupri- und Kuprosalze. Die Kuprisalze 
sind wasserfrei meist wei.B, wasserhaltig blau oder griin. Die wasserigen Lti
sungen reagieren infolge hydrolytischer Spaltung sauer. Die Lasungen der Ku
prisalze enthalten zweiwertige Kupriionen Cu", die Kuprosalze dagegen einwer
tige Kuproionen Cu'. Die Kuproverbindungen sind nicht sehr bestandig, son
dern gehen leicht unter Abscheidung von Kupfer in die Kupriverbindung iiber. 

N ach weis. Ammoniak erzeugt in Kupferlasungen einen hellblauen 
Niederschlag, der im Dberschu.B des Fallungsmittels mit tiefblauer Farbe 
IOslich ist. Ein blankgeputzter Eisenspatel in eine Kupfersalzlasung ge
laucht, iiberzieht sich mit metallischem Kupfer. 

Sauerstoffverbindungen des Kupfers. 

t Cuprum oxydatum (nigrum). Kuprioxyd. Kupferoxyd. 
Oxyde noir de cuivre. Bioxyde de cuivre. Cupric oxide. 

CuO. 
Feines, schwarzes, geruch- und geschmackloses Pulver, in Wasser 

vollig unloslich, loslich dagegen in Atzammonf!.iissigkeit. Diese tiefblaue 
Losung lOst Pflanzenfasern auf und dient daher zur Untersuchung von 
Gespinsten auf Pflanzenfaserzusatz (Sch weizersches Reagens). 'Es 
wird dargestellt durch Gliihen von Basisch-Kupferkarbonat oder Kupfer-

60* 
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nitrat oder durch Kochen einer Losung von KupfersuHat mit XtzkaIilauge. 
Das aus Kupfernitrat hergestellte Kupferoxyd ist schwerer als die anderen. 
I. (CuCOa + Cu(OH)2) - 2 CUO + CO2 + H20 

Basisch-Kupferkarbonat = Kupferoxyd + Kohlendioxyd + Wasser. 
II. Cu(NOa)s + 3 ~O - CuO + 2 N02 + 3 HsO + 0 

Kupfernitrat = Kupferoxyd + Btickstoff- + Wasser + Bauer-
dioxyd stoff. 

A n we nd u ng. In der Heilkunde nur selten, hier und da in kleinen Gaben 
innerlich als Bandwurmmittel, aullerlich in Form von Balben bei Gelenk
entziindungen; technisch zu Feuerwerksatzen, zu Blaufeuer, und in der 
GIas- und Porzellanmalerei, ferner bei der chemischen Analyse als oxy
dierendes Mittel. 

t Cuprum oxydnlatum, Kuprooxyd, Kupferoxydul, Kupfersemioxyd, 
CnsO, erhalten durch GUihen von Kupferoxyd mit metallischem Kupfer 
im hessischen Tiegel, wird in groJ3eren Mengen zur Farbung des Rubin
glases und roter Porzellaniiberziige verwendet, anstatt des friiher hierzu 
gebrauchlichen Goldsalzes. Es stellt ein rotes, kristallinisches Pulver dar, 
~as in Wasser unloslich ist, dagegen loslich in Ammoniakfliissigkeit. 

Haloidverbindungen des Kupfers. 

t Cuprum bromatum. C. hydrobromicum. 
Kuprlbromid. Kupferbromid. Bromkupfer. Bromwasserstoflsaures Kupler. 

Bromure de cubre. Bromide of copper. 
CuBr2 • 

Dunkle, glanzende Kristallblattchen oder ein dunkles Pulver, das 
sich in Wasser mit griiner Farbe lost. 

An wend ung. In der Photographie als Zusatz zum Verstarken. 
Man erhiilt Kupribromid durch Auflosen von Kupferoxyd in BroID' 

wasserstoffsaure und Auskristallisieren der Losung. 
Nachweis. Die wasserige Losung, mit wenig Chlorwasser oder mit 

etwas Salzsaure und einigen Tropfen Chloraminlosung versetzt und mit 
Chloroform geschiittelt, farbt das Chloroform rotgelb. Ammoniakflftssig1feit 
erzeugt einen hellblauen Niederschlag, der im DberschuJ3 des Fallungs
mittels mit tiefblauer Farbe IOslich ist. 

t Cuprum cbloratum oxydulatum. Cuprum monochloratum. 
Kuprochlorid. Knpferchloriir. Einfach-Chlorknpfer. Monochlorure de cuivre. 

CuCI. 
WeiJ3e Kristalle oder weiJ3es, mitunter etwas griinliches Pulver, in 

Wasser unloslich, jedoch loslich in konzentrierter Salzsaure und in Am
moniakfliissigkeit. Diese Losungen verbinden sich mit Kohlenoxydgas. 

An der Luft wird das Kuprochlorid grUn, indem es teilweise Kupro
oxychl orid, K upferoxychloriir, CnsOCl2' Cuprum oxychloratum, 
bildet. Dasselbl' tritt ein bei einer Erhitzung auf 200 0 unter Luftzufuhr. 
Bei Erhitzung auf 4000 verschwindet die griine Farbung infolge Abgabe 
von Sauerstoff. 

An wen dun g. Infolge der Farbenveranderung verwendet man es, 
um ein Warmlaufen von Maschinenteilen zu erkennen. 
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t Cuprum chloratum oxydatum. Cupmm bichloratum. 
Kuprichlorid. Kopferchlorid. Zwelfach-Chlorkupfer. 

Chlorure de culvre. Cupric chloride. 
CoCI2 + 2 H20. 

Das wasserhaltige Kuprichlorid stellt grune prismatische Kristalle 
oder kristallinische Massen dar, stark Feuchtigkeit anziehend, in Wasser 
und Weingeist leicht loslich. Auf 100° erhitzt, gibt es das gesamte Kristall
wasser ab und wird zu wasserfreiem Kupferchlorid, wasserfreiem 
Kuprichlorid Cu~, einer gelbbraunen, leicht Feuchtigkeit anziehenden 
Masse. Bis zur Gliihhitze erhitzt, zerfi.iJlt das Kuprichlorid in Kupro
chlorid und freies Chlor. 

Man stellt es dar durch Auflosen von Kupferoxyd in SaJzsiiure. 
CoO + 2 RCl CuCls + HsO 

Kupferoxyd + Salzsiiure = Kuprichlorid + Wasser. 
Anwendung. Als Beize in der Fiirberei und Zeugdruckerei, zur 

Herstellung von Chlorgas, in der Kunsttopferei, Keramik, in der Photo
graphie und Teerfarbenherstellung. 

Sauerlilltoft"lilIalze delill KupCerlill. 

t Cuprum ac~ticum. AerUgo crystalIisata. 
Kupferazetat. Essigsaures Kupferoxyd. Neutrales esslgsaW'es Kupfer. 
Kupriazetat. Kristallislerter oder destillierter Griinspan. Acetate de cuine. 

Acetate of copper. Cupri acetas. 
Co(C2HaOS)2 + RsO oder (CHsCOO)lICu + H20. 

Es sind tiefblaugriine Kristalle, an der Oberfliiche zum Teil verwitternd, 
von ekelhaftem, metallischem Geschmack; loslich in 5 Teilen kochendem, 
in 14 Teilen Wasser von mittlerem Wiirmegrad und in 15-16 Teilen Wein
geist. In pinem Uberschusse von Atzammonium oder Ammoniumkarbonat 
losen sich die Kristalle mit tiefblauer Farbe. Sehr giftig! 

Es wird dargestellt durch Auflosen von Basisch-Kupferkarbonat in 
Essigsiiure und nachherige Kristallisation, oder dadurch, daB man von 
Basisch-Kupferazetat 1 Teil mit 5 Teilen Wasser und 1 Teil Essigsiiure 
von 30% fein anreibt, zum Sieden erhitzt und so viel Essigsiiure von 
30% zusetzt, bis alles gelost ist. N ach dem Filtrieren stellt man zur 
Kristallisation beiseite. 

Anwendung. In derHeilkunde nur selten als Atzmittel; zuRiihner
augenmitteln, technisch in der Fiirberei und Zeugdruckerei, in der Feuer
werkerei, zu Metallbeizen sowie zur Darstellung des Schweinfurter Griins. 

, 
t Cupmm ac~ticum b8sicum. Viride Aeris. Aerugo. 

Basisches Kupferazetat. Kupfersubazetat. Baslsch 68slgsaures Kupferoxyd. 
Griinspan. Spangriin. Sous - acetate de euine. Acetate basique de culvre. 

Subacetate of copper. Vert de gris. 
Der gewohnliche Griinspan kommt teils in Kugelform, teils in vier

eckigen Platten oder Bruchstiicken, seltener gepulvert in den Handel. 
Die Stiicke sind sehr schwer zu zerreiben und zeigen bei genauer Besichtigung 
vielfach kristallinische Bliittchen eingesprengt. Die Farbe ist entweder 
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mehr blaulich, Kupferhalbazetat, oder mehr griinlich, Kupferdrittelazetat. 
In Wasser ist er nur zum TeillOslich, mit Hinterlassung eines geringen Ruck
standes, dagegen vollig in Atzammonfiussigkeit und verdunnten Sauren. Der 
blaue oderfranzosische Grunspan wird in den Weinlandern, namentlich 
Sudfrankreich, in ziemlich urspriinglicher Weise bereitet, indem man alte 
Kupferplatten mit in Garung geratenen Weintrestern in TopIe schichtet 
und leicht bedeckt einige W ochen beiseite setzt. Spater werden die mit 
Kupferazetatkristallen uberzogenen Platten von Zeit zu Zeit benetzt und 
nocb einige Zeit der Einwirkung der Luft ausgesetzt, der entstandene 
Grunspanuberzug dann abgeschabt, mit Wasser durcbgeknetet, geformt 
und getrocknet. Er besteht in der HauptRache aus Einfacbbasisch-KupIer
azetat, Cu(C2H30 2)2 + CuO + 6 H20, auch balbessigsaures Kupfer genannt. 
Der grune oder scbwedische Grunspan wird inScbweden, aberauchin 
England und Deutschland dadurch gewonnen, daB man abwechselnd Kupfer
platten und mit Essig getrankte Zeuglappen ubereinanderschichtet oder 
dadurch, daB man Kupferplatten mit heiBem Essig besprengt. Er ist ein 
Gemenge von Halbbasisch-Kupferazetat, 2 CU(C2Ha02)2 + 2 CuO + 2HaO, 
und Zweifachbasisch-Kupferazetat, CU(C2Ha02)2 + 2 CuO + 2 H20, und 
wird deshalb auch drittelessigsaures Kupfer genannt. 

A n we nd u ng. In der Heilkunde zu einigen auBeren Arzneimischungen, 
zu Spiritus coerUleus, der auch zur Muskelstarkung fur Sportsleute ver
wendet wird, Ceratum Aeruginis, Huhneraugenpflaster usw.; in der Tier
heilkunde als Beizmittel; technisch zu denselben Zwecken wie der kristalli
sierte Grunspan. Immer ist bei der Abgabe und Verarbeitung grol3e Vor
sicbt zu gebrauchen, da der Grunspan sehr giftig ist. Der auf kupfernen 
GefaBen, unter EinfluB der Luft und Feuchtigkeit sich ansetzende griine 
Oberzug wird auch wohl Grunspan genannt, ist in Wirklichkeit aber etwas 
anderes, namlich basisch kohlensaures Kupferoxyd, basisch Kupferkarbo
nat, Patina. 

t Cuprum nitricum. Cuprum oxydatum nitricum. 
Kuprinitrat. Kupfernitrat. Salpetersaures Kupferoxyd. Azotate de. cuivre. 

CU(N03)2 + 6 H20. 
Tiefblaue Kristalle oder ein kristallinisches Pulver, leicht Feuchtigkeit 

anziehend, in Wasser und Weingeist leicht lOslich, von metallischem Ge
schmack und infolge hydrolytischer Spaltung saurer Reaktion. Man ge
winnt es durch AuflOsen von metallischem Kupfer oder von Kupferoxyd 
in verdunnter Salpetersaure unter Erwarmen an einem gut gelufteten 
Ort und Eindampfen bis zur Bildung eines Salzhautchens. 

3 Cu + 8 HNOa = 3 Cu(N03)2 + 2 NO + 4 HaO 
Kupfer + Salpetersaure = Kupfernitrat + Stickoxyd + Wasser. 

pie farblosen Dampfe von NO nehmen sofort aus der Luft Sauerstoff auf, 
und es entweichen die braunen Dampfe von Stickstoffdioxyd, N02. 

Anwendung. In der Farberei und Zeugdruckerei, in der Gl1lvano
plastik, als Metallatztinte fur WeiBblech, sowie zur Herstellung von Kupfer
farben, dps Kupferoxyds und in der Feuerwerkerei. 

Mit Ammoniakflussigkeit verbindet sich das Kupfernitrat zu 
t Kupfer.Ammoniumnitrat. Cuprum nitricum ammonil\tum, Cuprum. 
Amm6nium nitricum, Kupriammoniumnitrat, salpetersaurem 



Gruppe des Kupfers. 951 

K u pfero xydammo ni um, Azota te de c uivre ammoniacal, CU(NOa)2 
+ 4 NHa oder Cu(NHaMNOa)2. 

Es sind dies blaue, in Wasser losliche, nicht Feuchtigkeit anziehende 
KristalIe, die vielfach in der Feuerwerkerei Verwendung finden. 

t Cuprum phosph6ricum. 
Kupriphosphat. Phosphorsaures Kupferoxyd. Kuplerphosphat. 
Phosphate de cuine. Copper phosphate. Phosphate 01 copper. 

Cua(PO')2 + 3 ~O. 
Blaugriines, in Wasser unlosliches Pulver. 
Wird gewonnen durch Auflosen von Basisch-Kupferkarbonat in 

Phosphorsiiure. Oder dadurch, daB man der Losung eines Kupfersalzes, 
Dinatriumphosphat zusetzt. 

Anwendung. In der Feuerwerkerei, in der Kunsttopferei und zur 
Bereitung von Phosphorbronze. 

t Cuprum sulfUrlcum. Vitri6lum Cupri. Cuprum vitriolatum. 
Kuprisullat. Kuplersullat. Schwelelsaures Kupferoxyd. Blauer VItriol. 
Kupfervitrlol. Blaustein. Blauer Galitzensteln. Sulfate de cuine. Vitriol bien. 

Couperose bleue. Copper sulphate. Cupri Sulphas. Blue vitriol. 
CuSO, + 5 H20. Molekulargewicht 249,72. 

1. C. sulf. crudum. Roher Kupfervitriol, zuweilen auch zyprischer 
Vitriol genannt, wird bei verschiedenen hiittenmiinnischen Verarbeitungen. 
beim Rosten und Auslaugen der Kupferkiese, aus Grubenwiissern in Kupfer
bergwerken, endlich in groBen Mengen in den sog. Affinieranstalten, Anstalten 
zum Scheiden von Gold, Silber und Kupfer aus Metallegierungen, gewonnen. 

Bildet groBe, deutlich ausgebildete KristalIe oder Kristallkrusten 
von schon tiefblauer Farbe; er ist geruchlos und von ekelhaft herbem, 
metallischem Geschmack; loslich ist er in 3 Teilen kaltem und in etwa. 
1 Teil kochendem Wasser, in Weingeist so gut wie unloslich. Die wasserige 
Losung reagiert infolge hydrolytischer Spaltung sauer. In trockener Luft 
verwittern die Kristalle oberflachlich unter Bildung eines weiBen Oberzugs, 
bis 1000 erhitzt verlieren sie 29%, bis 2000 ihr ganzes Kristallwasser, 
35%, gebrannter KupfervitrioI. Es entsteht hierbei ein weiBes 
Pulver, das mit Begierde Wasser anzieht und sich dadurch wieder blaut 
(s. Priilung des absoluten Alkohols). 

Anwendung. In der Galvanoplastik; in der Farberei und 
Druckerei; zur Darstellung anderer Kupferpriiparate und Kupferfa.rben; 
zum Beizen von Saatgetreide, um es vor WurmfraB zu schiitzen; gegen 
Peronospora in den Weinbergen; zur Bereitung der sog. Bordelaiser Briihe, 
zu Metalltinten, um auf Zink- und WeiBblech zu schreiben; ferner in der 
Tierheilkunde, zum Ausbeizen von Wunden, Eiterungen usw. Auch, 
um Korbe von GlasbalIonen vor Schimmelbildung zu schiitzen, indem man 
sie mehrere Tage in eine 3-4 prozentige Losung stellt oder sie reichlich 
damit durchtrankt und dann wieder trocknet. In ganz kleinen Mengen, 
0,1 g auf 10 Liter dem Aquariumwasser zugesetzt, halt es dieses frisch. 

Doppelvitriol, Doppeladler, Salzburger Vitriol sind durch
einander kristallisierte Gemenge von Eisenvitriol und Kupfervitriol. Man 
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unterscheidet 1, 2 und 3Adlervitriol, je nach der Menge des Kupfervitriols. 
Wird zu manchen Farbereizwecken mit Vorliebe benutzt. "Obrigens ent
halt jeder rohe Kupfervitriol geringe Mengen von Eisenvitriol, zuweilen 
auch von Zinkvitriol. Heller Zypervitriol ist ein Gemenge von Kupfer
vitriol und Zinkvitriol. 

2. C. sulf. purum, reines Kupfersulfat, reiner Kupfer
vitriol, blauer Galitzenstein, wird hergestellt durch Auflosen von 
Kupferblech oder Kupferfeile in etwas verdiinnter reiner Schwefelsaure 
unter allmahlicher Hinzufiigung reiner Salpetersaure bis zur volligen 
Losung. Hinterher wird die Losung, zur Verjagung aller Nitroverbindungen, 
langere Zeit gekocht, dann filtriert und kristallisiert. Gleicht in seinem 
AuJ3eren und sonstigen Eigenschaften dem rohen Kupfervitriol, nur sind 
die Kristalle meist kleiner. 
3Cu +3~S04 + 2HNOa = 3CuS04 + 4~O + 2NO 

Kupfer + Schwefel- + Salpetersaure = Kuprisulfat + Wasser + Stickoxyd. 
saure 

Der Kupfervitriol gehOrt, gleich den anderen Kupfersalzen, zu den 
Giften. Als Gegenmittel dienen EiweiJ3 und Eisenpulver. 

A n we nd u ng. Innerlich in kleinen Gaben bei Veitstanz und 
Fallsucht, in groJ3eren Gaben bis zu 1 gals Brechmittel, z. B. bei 
Diphtherie und Krupp; iiuJ3erlich als Atzmittel bei wildem Fleisch, BIu
tungen, in sehr verdiinnter Losung auch zu Einspritzungen (Injektionen) usw. 
In ganz geringen Mengen zum Auffarben von Gemiise-Konserven. 

N ach weis. Die wasserige Losung reagiert sauer und gibt mit Barium
nitratlosung einen weiJ3en, in verdiinnten Siiuren unloslichen Niederschlag, 
mit Ammonialdliissigkeit im "OberschuJ3 eine klare, tiefblaue Fliissigkeit. 

Priifung nach D.A.B. 
1. Wird die Losung von 0,2 g Kupfersulfat in 10 ccm WaBBer mit 

10 ccm verdiinnter Schwefelsii.ure und 2 ccm Natriumsulfidlosung ver
mischt, so darf die nach krii.ftigem Schiitteln abfiltrierte Fliissigkeit nach 
Zusatz von iiberschiissiger Ammoniakfliissigkeit hOchstens griinlich gefarbt 
und nicht getriibt werden (Eisensalze, Zinksalze) und 

2. nach weiterem Zusatz von Dinatriumphosphatlosung hOchstens 
schwach getriibt werden (Kalzium-Magnesiumsalze). 

Das Kupfersulfat darf nicht verwechselt werden mit dem t Kupfer
sulfid, Cuprum sul£uratum, Kuprisulfid, Schwefelkupfer, CuS. 
Es ist ein blauschwarzes, in Wasser unlosliches Pulver, das an der Luft 
leicht Sauerstoff aufnimmt. Es wird gewonnen durch Einleiten von Schwefel
wasserstoffgas in eine Kupfersulfatlosung. 

Anwend ung. In der Feuerwerkerei. AuchaIs Olblau oderVernets
BIa u zum Anstreichen von Schiffskorpern. 

t Cupmm sulf6ricum ammoniatum. Cupmm sulfUrieum 
ammoniacaIe. Amm6nium cuprieo sulfUrieum. 

Kupferammonlumsuifat. Kuprlammonlumsulfat. Schwefelsaures 
Kupleroxydammonium. SuHate ammoniacal de culvre. 

CuS04 + 4 NHa + H20. 
Dunkelblaues, kristallinisches Pulver, leicht loslich in Wasser. Die 

Losung reagiert alkalisch und triibt sich unter Abscheidung von basischem 
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Kupfersulfat. Von schwach ammoniakalischem Geruch und ekelhaft 
metallischem, dabei laugenhaftem Geschmack. 

Man kann das Salz auffassen als ein Kupfersulfat (CuS04 + 5 H20), 
in dem 4 Molekiile Kristallwasser durch 4 Molekiile NH3 ersetzt worden sind. 

Man stellt es dar durch AuflOsen von 1 Teil zerriebenem Kupfersulfat 
in 3 Teilen Ammoniakilussigkeit (0,960) und Vermischen der Losung mit 
6 Teilen Weingeist .. Der entstehende Niederschlag wird bei gewohnlichem 
Warmegrade zwischen FlieBpapier getrocknet. 

Anwendung. Hauptsachlich in der Feuerwerkerei und zur Ver
nichtung der Peronospora viticola auf Weinstocken. 

Aufbewahrung. In gut schlieBenden GefaBen, da es sich an der Luft 
unter Entweichen von Ammoniak zersetzt und einen Teil seines Kristallwassers 
verliert. 

Hydrargyrum. MereilriuB vivuB. Argentum vivum. 
Quecksilber. Mercure. Vii argent. Hydrargyre. Mercury. Quicksilver. 

Hg 200,6. Zweiwertig. 

Die Bezeichnung Hydrargyrum ist aus den griechischen Wortern Hydor 
= Wasser und Argyros = Silber gebildet, also bedeutet soviel wie wasseriges 
oder flussiges Silber. Quecksilber stammt von dem deutschen quick = leb
haft. Der Name Mercurius, der auf den romischen Gott Merkur hinweist, 
ist dem Element ebenfalls der Beweglichkeit wegen gegeben. 

Quecksilber wird meist zu den edlen Metallen gerechnet, ist silber
weiB, stark glanzend, bei gewohnlichem Warmegrade flussig, erst bei - 39,4 0 

kristallinisch erstarrend, geruch- und geschmacklos; es siedet bei ungefahr 
357 0 unter Bildung eines farblosen Dampfes, der sich, abgekiihlt, zu kleinen 
Kugelchen verdichtet. Es verdunstet bei jedem Grade, selbst unter 0 0 ; 

auch mit den Dampfen des siedenden Wassers verfluchtigt es sich in ge
ringem MaBe. Sein spezifisches Gewicht ist bei 0° 13,596. Die Dichte be
tragt nach dem D.A.B. 13,546. Die Salze des Quecksilbers sind mit 
wenigen Ausnahmen sehr giftig! 

Quecksilber kommt nur selten gediegen als sog. Jungfernqueck
silber vor, meist in Verbindung mit Schwefel als Quecksilbersulfid, HgS, 
naturlicher Zinnober, entweder rein oder mehr oder weniger gemengt 
mit anderen Mineralien. Doch auch in dieser Form ist es nicht gerade 
haufig. Die Hauptfundorte sind Spanien bei Almaden, Osterreich bei Idria, 
Italien, Peru, Kalifornien, Mexiko, Japan und RuBland. Die kalifornischen, 
spanischen und russischen Gruben liefern fast alles in den Welthandel 
kommende Quecksilber, da die Gewinnung der ubrigen Gruben zu gering 
ist, daher meist im Ursprungsland verbraucht wird. Den Hauptplatz fur 
den Quecksilberhandel bildet London. Versandt wird es in eisernen zylin
drischen Flaschen mit eisernem Schraubenstopsel und einem Inhalt von 
meist 34,5 kg, seltener in Bambusrohren oder in Leder. Die Darstellung 
geschieht in der Weise, daB man das quecksilbersulfidhaltige Gestein in 
Of en rostet, die mit Kammern, Kondensationskammern, verbunden 
sind, worin sich die Quecksilberdampfe verdichten. Durch die letzten 
Kammern laBt man Wasser flieBen, urn aIle Quecksilberdampfe zu ver
dichten. Das Quecksilbersulfid zerfallt in Quecksilber und Schwefeldioxyd. 

HgS + 2 0 Hg + S02 
Quecksilbersulfid + Sauerstoff = Quecksilber + Schwefeldioxyd. 
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An Stelle einfacher Rostofen, wie sie die Abbildung 565 zeigt, benutzt 
man vielfach groBe Schachtofen, die ohne Unterbrechung , kontinu
ierlich, arbeiten konnen. Die abgerosteten Erze werden durch unten am 
Schacht befindliche Qffnungen entfernt, und von oben wird von neuem ge
fiiUt. Die seitlich austretenden Quecksilberdampfe werden in guBeisernen 
Rohren, in Kondensationsrohren, verdichtet. 

In Spanien verdichtet man die Quecksilberdampfe gewohnlich in birn
formigen TongefaBen, sog. Al udel n, von denen man verschiedene in
einandersteckt, so daB sie eine Aludelnschnur darstellen. Das auf 
irgendeine Weise gewonnene Quecksilber ist noch sehr unrein; es ent

Abb. 565. 
QuecksUberbereitung. A Feuerung. B Rliatofen fUr das 
SchwefelquecksUber. C Kondensationskammern fUr die 

aua B entwelchenden QuecksilberdAmpfe. 

halt Zinn, Blei, zuweilen 
auchKadmium, selbstSpuren 
von Gold, Sand und sonstigen 
Unreinigkeiten. Von den 
grobsten Beimengungen wird 
es dadurch befreit, daB man 
es durch weiches Leder preBt. 
Soll es ganzlich gereinigt 
werden, so wird es entweder 
mit verdiinnter Salpetersaure 
oder mit Eisenchloridlosung 
tiichtig durchgeschiittelt und 
spater mit reinem Wasser 
gewaschen. Um das Queck
silber mit verdiinnter Salpe
tersaure zu reinigen, mischt 

man in einer starkwandigen Flasche gleiche Raumteile Quecksilber und 
reine Salpetersaure von 25%, die vorher mit dem gleichen Gewicht Wasser 
verdiinnt ist, stellt 24 Stunden beiseite und schiittelt in dieser Zeit ofter 
um. Die verunreinigenden Metalle, wie Kupfer, Silber, Blei usw. werden 
teilweise unmittelbar in Nitrate iibergefiihrt, anderseits setzen sie sich mit 
dem zur gleichen Zeit gebildeten Quecksilberoxydulnitrat um in Kupfer
nitrat, Silbernitrat, Bleinitrat und Quecksilber. 

Hg2(NOa)2 + 2 Ag = 2 Hg + 2 AgNOa 
. Quecksilberoxydulnitrat + Silber = Quecksilber + Silbernitrat. 

Schon auf einfache Weise kann man leicht erkennen, ob ein Quecksilber rein 
ist oder nicht. Unreines zeigt eine matte Oberflache, bei anhaltendem Schiit
teln in halbgefiillter Flasche ein graues Hautchen auf der Oberflache und an 
den Wandungen des Glases, herriihrend vonAmalgam, der Verbindung des 
Quecksilbers mit den verunreinigenden Metallen. Sehr unreines Quecksilber 
bildet, wenn man ein wenig davon auf PapierflieBen laBt, keine Kiigelchen, 
sondern beim Bewegen Schwanzchen und Schmutzstreifen auf dem Papier. 
Um Quecksilber von beigemengten Verunreinigungen zu befreien, filtriert 
man es durch einen lose mit Watte verstopften Glastrichter. 

Das Abwagen des Quecksilbers verlangt in doppelter Beziehung groBe 
V orsicht. Einmal ist es bei der groBen Beweglichkeit und Schwere des 
Stoffs nicht ganz leicht, genau zu wagen, andernteils muB man sich hiiten, 
es zu verschiitten, da es sofort in die Fugen des FuBbodens lauft, von dort 
nicht wieder zu entfernen ist und die Dampfe des Quecksilbers giftig sind. 
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Immer wird man gut tun, einen kleinen Trichter beim Wagen zu benutzen 
und das Gefaa in eine Schale zu stellen. 

Eine sehr zweckma.l3ige Art, Quecksilber abzuwagen, ist folgende: Man 
nimmt einen Kautschuk- oder Korkstopsel und pre.l3t ihn in den Hals der 
Quecksilberflasche so tief hinein, da.13 er die Flasche ganz dicht schlie.l3t. 
Man macht an dieser Stelle einen Strich mit Bleistift, zieht den Kork aus 
dem Flaschenhalse heraus und schneidet eine kleine, nicht zu tiefe Rinne in 
den Kork, die jedoch nicht bis zu dem Bleistiftzeichen reichen darf, sondern 
einige Millimeter unter diesem aufhOren mua. Will man Quecksilber ab
wagen, 'so liiftet man den Kork so weit, da.13 die entstehende kleine Offnung 
das Ausflie.l3en des Quecksilbers in dunnem Strahle gestattet. 

Kommt es darauf an, Quecksilber schnell in Pulver zu verwandeln, 
so schuttelt man es kraftig mit Wasser oder Terpentinol (Aethiops per se). 

A n we nd u ng. In der Heilkunde nur au.l3erlich in Verreibung mit Fetten 
zu Salben und Pflastern, femer um Metallteile aus dem Auge zu ent
femen; fruher zuweilen auch innerlich. Zur Herstellung von Ungeziefer
salben (s. Quecksilbersalbe). Selbst bei au.l3erlicher Anwendung kann 
bei dauerndem Gebrauch Quecksilbervergiftung eintreten. Technisch ist 
seine Verwendung sehr groa, teils zur Bereitung der zahlreichen Queck
silbersalze, teils zu K n a 11 que c k s i I b e r (s. d.); zur Darstellung von 
Spiegelamalgam; zur Gewinnung von metallischem Gold und Silber aus 
den Gesteinen (Amalgamierungsverfahren); zur Anfertigung von Baro
metern und Thermometern. Gegen den Holzwurm, indem man eine 
30prozentige Quecksilbersalbe in die Bohrlocher streicht, und schliealich 
ebenfalls in Form von Quecksilbersalbe, um Metallgerate und wissenschaft
liche z. B. nautische Instrumente vor Oxydation zu schutzen. 

Quecksilber bildet mit Sauerstoff zwei Oxyde: Merkurooxyd, 
Hydrargyrooxyd oder Quecksilberoxydul, Hg20, und Merkurioxyd, Hydrar
gyrioxyd oder Quecksilberoxyd, HgO. Diesen entsprechen zwei Reihen von 
Verbindungen: Merkuro- oder Hydrargyro- und Merkuri- oder Hydrargyri
verbindungen. In den Merkuroverbindungen ist Quecksilber scheinbar ein
wertig, in den Merkuriverbindungen zweiwertig. Von Schwefelquecksilber gibt 
es zwei Arlen: rotes Merkurisulfid oder Zinno ber und schwarzes Merkurisulfid. 

Die Quecksilbersalzlosungen dissoziieren nur wenig, die Oxydsalzlosun
gen enthalten die zweiwertigen Quecksilberionen Hg". In den Oxydulsalz
losungen sind nach neueren Anschauungen nicht einwertige lonen enthalten, 
sondern zweiwertige Doppelionen Hgz". Es tritt also auch in den Oxydul
verbindungen das Quecksilber nicht einwertig auf, wie es scheinbar der Fallist. 

Nachweis. Die Quecksilberoxydulsalze geben mit Salzsaure einen 
wei.l3en Niederschlag von Quecksilberchloriir, Kalomel, Merkurochlorid, der 
durch Ammoniak geschwarzt wird. Die Quecksilberoxydsalze geben mit 
Kaliumhydroxyd einen gelben, von Quecksilberoxyd, HgO, herruhrenden, 
mit Salzsiiure keinen Niederschlag. Schwefelw3sserstoff oder Natriumsulfid
losung fiillt aus Quecksilberoxydsalzen schwarzes Schwefelquecksilber, 
schwarzes Quecksilbersulfid. 

Unter den Bezeichnungen Hydrargol und Hyrgol ist Quecksilber 
in kolloidaler Form im Handel. Es ist eine graue bzw. schwarze Masse, 
die sich in Wasser mit tiefbrauner Farbe lost. Reibt man die Masse 
kriHtig in einem Morser, so bildet sie wieder Metallkugelchen. Ofter ist 
dieses Praparat zinnhaltig. 
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Verbindong des Qoeeksilbers lOit Sauerstofl. 

**t Hydrargyrum oxydatum. 
QuecksUberoxyd. Merkurloxyd. Hydrargyrioxyd. Oxyde de mercure. 

HgO. 
Von dieser Verbindung sind zwei Axten im Gebrauch: H. oxydatum 

rubrum und H. oxydatum flavum oder praecipitatum, die chemisch gleich, 
in der Wirkung aber verschieden sind. 

t 1. Hydrargyrum oxydatum rubrum. Mercurius praecipitatus ruber. 
Quecksilberoxyd. Botes Quecksilberoxyd. Botes Prizipltat. Oxyde mercuri
que rouge. Prllcipite rouge. Rotgelbes, kristallinisches, sehr schweres 
Pulver, spezifisches Gewicht 11,0, geruchlos, von schwachem, ekelhaft 
metallischem Geschmack. In Wasser ist es nur spurenweise loslich, ver
leiht diesem aber eine schwach alkalische Reaktion, leicht loslich in ver
diinnter SaIz- oder Salpetersaure. Erhitzt, zersetzt es sich in Sauerstoff 
und metallisches Quecksilber. Wird es langere Zeit dem Licht ausgesetzt, 
erleidet es diese Zersetzung allmahlich schon bei gewohnlichem Warme
grad, es muJ3 daher i m Dun k e I n aufbewahrt werden. 

Es wird bereitet durch maBiges Erhitzen eines Gemenges von Queck
silbernitrat mit metallischem Quecksilber, bis die Entwicklung salpetrig
saurer Diimpfe aufbOrt. Nach dem Erkalten wird das Pulver mit ein wenig 
stark verdiinnter Kalilauge fein gerieben, mit destilliertem Wasser aus
gewaschen und getrocknet. Dieses Priiparat unterliegt nicht den Bestim
mungen der Kaiserlichen Verordnung vom 22.0ktober 1901 und deren 
Nachtragen. 

Priifung des roten Quecksilberoxyds nach D.A.B. 
1. Mit Oxalsaurelosung (1 + 10) haufig geschiittelt, darf es innerhalb 

einer Stunde keine wesentliche Farbenveranderung zeigen (g e I b e s 
Qu ecksil beroxyd). 

2. Ein g mit 2 ccm Wasser und 2 ccm Schwefelsiiure gemischt, nach 
dem Erkalten mit 1 ccm FerrosulfatlOsung iiberschichtet, gebe an der 
Beriihrungsstelle keinen braunen Giirtel (Salpetersiiure). 

3. Die mit Hilfe von etwa 20 Tropfen Salpetersaure dargestellte 
wasserige Losung von 0,2 g Quecksilberoxyd in 10 ccm Wasser werde durch 
3 Tropfen Silbernitratlosung nur weiBlichschillernd getriibt (Salzsiiure). 

**t 2. Hydrargyrum oxydatum fiavum oder praecipitatum. H. oxy
datum via humida paratum. GeliiJltes oder gelbes Quecksilberoxyd. Gelbes 
Priizipitat. Oxyde mercurique jaune. Oxyde jaune de mercure. Oxyde 
mercurique par voie humide. Orangegelbes, amorphes Pulver; in seinem 
iibrigen Verhalten dem roten Oxyd gleich, nur ist es loslicher als dieses 
und leichter zersetzbar, gibt den Sauerstoff leichter durch Hitze, Sonnen
licht, oder an andere Korper abo 

Wird bereitet durch kaltes Ausfal1en einer Losung von Quecksilber
chlorid, Merkurichlorid mit verdiinnter Natronlauge, doch muJ3 das 
Quecksilberchlorid zur Natronlauge gemischt werden, nicht umgekehrt. 
HgC~ + 2 NaOH = HgO + 2 NaCI + H20 

Merkuri- + Natrium- = Quecksilberoxyd + Natriumchlorid + Wasser. 
chlorid hydroxyd 

N a ch w eis. Wiisserige Oxalsiiurelosung fiihrt es schon beim Schiitteln 
in der Kiilte in weiBes Quecksilberoxydoxalat iiber, was beim roten Queck-
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silberoxyd nicht der Fall ist. Beim Erhitzen im Probierrohre verfliichtigt 
es sich unter Abscheidung von Quecksilber. 

Priifung des gelben Quecksilberoxyds n. D.A.B. 
1. Die mit 20 Tropfen Salpetersaure hergestellte wasserige Losung von 

0,2 g gelbem Quecksilberoxyd und 10 ccm Wasser darf durch 3 Tropfen 
Silberni tra tlOsung nur schwach weil3schillernd getrii bt werden (S a I z s a u r e). 

2. Beim Erhitzen diirfen 0,2 g keinen wagbaren Riickstand geben. 
A n we nd u ng. Beide werden innerlich selten angewendet, vielfach 

dagegen in Salben, namentlich gegen Augenentziindungen; das gelbe soIl 
infolge seiner grol3eren Feinheit, weit starker von der Haut aufgenommen 
werden als das rote. Das gelbe wird aul3erdem in der Chemie verwendet, 
um Ameisensaure nachzuweisen, das rote, um Sauerstoff darzustellen, in der 
Porzellanmalerei und in der Galvanoplastik. Beide sind stark giftig. 

Daloidverbindungen des Quecksilbers. 

**t Hydrargyrum chloratum (mite). Calomelas. Mercurius dulcis. 
Aquila alba. Merkurochlorid. Hydrargyrochlorid. Quecksilberchloriir. 
Kalomel. Chlorure mercureux. Protochlorure de mercure. Mercure doux 

Mild Chloride or mercury. 
Hg2Cl2 • 

Von diesem Praparat werden in der Heilkunde drei verschiedene Arlen 
angewendet: Hydrargyrum chloflltum sublimatum, H. chI. vapare paratum, 
H. chI. praecipitatum. Sie sind chemisch vollstandig gleich zusammen
gesetzt, in ihrer Wirkung als Heilmittel aber verschieden, wohl hauptsach
lich durch die in ihrer Darstellungsweise begriindete mehr oder minder grol3e 
Feinheit des Pulvers. Ihre Wirksamkeit soIl sich wie 2 : 3 : 4 verhalten. 
Dbrigens ist Kalomel die am mildesten wirkende Quecksilberverbindung. 

1. Hydrargyrum chloratum sUblimatum. Sublimiertes Merkur
ochlorid. Sublimierter KalomeI. Sublimiertes Quecksilberchloriir. Weil3-
liche, schwere, strahlig-kristallinische Krusten, deren spezifisches Gewicht 
7,5 betragt, geruch- und geschmacklos; geritzt gibt Kalomel einen gelben 
Strich; in Wasser und in Weingeist unlOslich; beim Erhitzen verfliichtigt 
er sich ohne Schmelzung. Durch Alkalilosungen wird Kalomel geschwarzt 
unter Entstehung von Quecksilberoxydul Hg20. Hiervon stammt die Be
zeichnung Kalomel, abgeleitet von den griechischen Wortern kal6s = schOn 
und melas = schwarz. Das Pulver, das durch Zerreiben und Schlammen 
hergestellt wird, ist von gelblicher Farbe und mul3 so fein sein, daB es sich 
vollstandig weich anfiihlt (Hydrg. chloratum mite praeparatum). 

Bereitet wird er durch Sublimation eines durch lii.ngeres Reiben her
gestellten, innigen Gemenges von 4 Teilen Merkurichlorid (s. d.) mit 
3 Teilen metallischem Quecksilber. 

HgCl2 + Hg Hg2C12 

Merkurichlorid + Quecksilber = Merkurochlorid. 
2. Hydrargyrum chloratum vap6re paratum. Durch Dampf be

reiteter Kalomel. Calomel a la vapeur. Hydrargyri chloridum mite. 
Sehr zartes, vollstandig weil3es Pulver, das durch kraftiges Reiben im 
Morser eine gelbliche Farbe annimmt. Bei 100facher Vergrollerung lassen 
sich deutlich einzelne Kristalle erkennen. Sonstige Eigenschaften wie bei 1. 
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Bereitet wird er, indem man Kalomeldampfe mit Wasserdiimpfen in 
einem Gefalle zusammentreten lallt. Es wird hierdUl"eh eine sehnellere 
Verdiehtung der Kalomeldampfe bewirkt. 

3. Hydrargyrum chloratum praecipitatum. Gefiillter Kalomel. 
Chlorure mercureux precipite. Vollstandig wei.Bes Pulver, dem vorigen 
iihnlieh. nUl" noeh feiner kristalliniseh. 

Wird dargestellt dureh AusfiilIen einer Losung von Queeksilbernitrat 
mittels SalzsaUl"e. 

Anwend ung. Innerlieh als abfiihrendes und die Gallenabsonderung 
forderndes Mittel; au.Berlieh zu Einstiiubungen in Nase, Augen und Raehen. 
Ferner in der Feuerwerkerei, in der Porzellanmalerei, in der Fiirberei und 
Zeugdruekerei und in der Galvanoplastik. 

Auf b e wah run g. In vor Licht gesehiitzten Gefa.Ben. 
N aeh weis. Kalomel mit Ammoniakfliissigkeit iibergossen, zersetzt 

sieh unter Sehwarzung. Das Filtrat mit Salpetersaure iibersattigt, gibt mit 
Silbernitrat einen weillen Niedersehlag. 

Priifung naeh D.A.B. 
1. Beim Erwiirrnen von 1 g Queeksilberehloriir mit Natronlauge darf 

sieh kein Ammoniak entwiekeln (Queeksilberstiekstoffverbin
dungen). 

2. Sehiittelt man 1 g Quecksilberehloriir mit 10 ecm Wasser, liillt das 
Gemisch eine halbe Stunde absetzen und filtriert dureh ein doppeltes mit 
Wasser angefeuchtetes Filter, so darf das Filtrat durch Silbernitratlosung 
hOchstens weillsehillernd getriibt (Quecksilberchlorid) und durch 
NatriumsulfidlOsung nieht verandert werden (Sch wermetallsalze). 

3. Wird 1 g Queeksilberchloriir mit 5 ccm SalzsaUl"e geschiittelt, so darf 
es sieh nieht dunkler fiirben (Arsen). 

t Hydrargyrum bicbloratum (corrosivum). Mercnrius corrosivus. 
A.quila Regis. 

Merkuricblorld. Hydrargyricblorld. Quecksllberchlorld. Quecksllberblchlorld. 
QueeksUbersubUmat. SubUmat. Cblorure mercurlque. SubUme corrosll. 
Blchlorure de mercure. Deutochlorure de mercure. Corrosive SubUmate. 

HgCla· 
WeiBe, durchscheinende, strahlig-kristallinische Stiicke oder rhom 

bische KristalIe, geruchlos, von widerlichem, herbem, metallischem Ge
schmack. Gibt zerrieben ein rei n wei.B e s Pulver. Loslich in 16 Teilen 
kaltem und 3 Teilen siedendem Wasser. in 3 Teilen Weingeist und in 
17 Teilen Ather. Die wii.sserige Losung, die nUl" wenig in die lonen 
Hg·· und CI'01' ionisiert, ist sch waeh sauer, doch wird diese Reaktion 
durch die Gegenwart von Alkaliehloriden infolge Entstehung einer 
Doppelverbindung a ufgeho ben. Die wiisserige Losung wird am Licht 
alImiihlich zersetzt in Kalomel. Chlorwasserstofi und Sauerstoff. 

2 HgCls + Il:aO = HgaCls + 2 HOI + 0 
Merkuriehlorid + Wasser = Kalomel + Chlorwasaerstoff + Sauerstoff. 

Bei 260 0 sehmilzt es und sublimiert bei 3000 ohne Riiekstand. 

Queeksilberehlorid gehort zu den allersehii.rfsten Giften! 
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Seine Darstellung geschieht in der Weise, dall man ein Gemenge von 
Merkurisulfat, HgS04 und Natriumchlorid im Glaskolben zusammen erhitzt. 
Es entstehen Natriumsulfat und Merkurichlorid, welches letztere sich im 
oberen Teile des Sublimiergefiilles in dichten Krusten ansetzt. 

HgSO 4 + 2 N aCl HgC12 + N a2SO 4 

Merkurisulfat + Natriumchlorid = Merkurichlorid + Natriumsulfat. 
A n we nd u ng. Innerlich in iiullerst kleinen Gaben gegen syphilitische 

und rheumatische Leiden; iiullerlich zu Einspritzungen (Injektionen), 
Augenwiissern, Waschungen. Ferner wird das Quecksilberchlorid als 
stiirkstes fiiulniswidriges, antiseptisches Mittel bei Wundverbiinden und 
Waschungen vielfach angewendet, doch auch hier, bei seiner iiberaus grollen 
Giftigkeit, nur in sehr starken Verdiinnungen (1 : 1000); ferner als Ver
tilgungsmittel von Wanzen usw. Die desinfizierende Wirkung wird durch 
Zusatz von 0,1 % Natriumbisulfat sehr verstiirkt. Aullerdem in der Photo
graphie, zum Xtzen des Stahles, zum Erhalten, Konservieren von Holz 
und Leichenteilen, in der Zeugdruckerei und Teerfarbenbereitung. 

Beim Wiigen und Arbeiten mit Quecksilberchlorid ist die grollte Vor
sicht anzuwenden, da schon 0,1 g todlich wirken kann. Mull eine Pulverung 
vorgenommen werden, so geschieht dies in einem Porzellanmorser, nachdem 
man die Stiicke mit etwas Weingeist befeuchtet hat. 

G e g e n mit tel sin d E i wei ll, M e h 1 b rei, Mil c h. 
Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
N ach weis. Die wiisserige Losung rotet blaues Lackmuspapier und 

wird auf Zusatz von Natriumchlorid neutral. Beim Erhitzen im Probier
rohr schmilzt es (Unterschied von Quecksilberchloriir) und verfliichtigt 
sich vollstiindig. Die wiisserige Losung (1 + 19) mit Natronlauge ver
mischt, scheidet einen gelben Niederschlag aus, mit etwas Kaliumjodid
lOsung einen roten Niederschlag, der sich auf weiteren Zusatz von Kalium
jodidlOsung mit gelblicher Farbung lOst. 

Priifung. 1 g Quecksilberchlorid mull sich in 5 ccm siedendem 
Wasser lOs en (Quecksilberchloriir). 

Unter der Bezeichnung t Us p u 1 u n ist eine Mischung von Chlorphenol
Quecksilber (20%) mit Natriumhydroxyd und Natriumsulfat im Handel, die 
als Getreidebeize dient. Da diese Mischung stark giftig wirkt, mull sie 
nur unter den entsprechenden Vorsichtsmallregeln und den Bestimmungen 
iiber Pflanzenschutzmittel gemall, abgegeben werden. Das Uspulun solI den 
Steinbrand, Gerstenstreifenbrand, Bohnenbrandfleckenkrankheit usw. ver
hindern, ohne die Keimfiihigkeit zu beeintriichtigen. 

**t Hydrargyrum praecipitatum album. H. amidatobichloratum. 
MercUrius praecipitatus albus. Merkuriammoniumchlorld. 
HydrargyriammoniumchIorid. WeiBes QuecksUberpriizipitat. 

QuecksUberamidochlorld. HydrargyrichIoramid. ChIorure mercureux precipite. 
Precipite blanc. 
N~HgCl. 

Es ist dies eine der eigentiimlichen Verbindungen, sog. Amidver
bindungen, wo ein Metall, hier das Quecksilber, an die Stelle von Wasser
stoffatomen im Ammonium (NH4) tritt. Es ist also gleichsam ein Ammo-



960 Chemikalien anorganischen Ursprungs. 

niumchlorid, NH4CI, wo 2 Wasserstoffatome durch 1 Atom Quecksilber er
setzt sind. 

WeiBes, ziemlich schweres, aber lockeres Pulver oder leichtzerreib
liche, weiBe Stiicke; geruch- und geschmacklos; in Wasser und in Weingeist 
fast unloslich, leicht lOslich in verdiinnten Sauren; beim Erhitzen ist das 
H ydrargyriammoniumchlorid, 0 h n e v 0 r her z usc h mel zen, fliichtig. 
N i e mal s d a rf e s mit J 0 d tin k t u r z usa m men k 0 m men, da eine 
sehr starke Verpuffung eintritt. 

Es wird bereitet, indem Merkurichloridlosung so lange mit Am
moniakfliissigkeit versetzt wird, bis das Ammoniak ein wenig vorwaltet. 
Der Niederschlag Wird mit etwas Wasser ausgewaschen und vorsichtig 
getrocknet. 

HgCl2 + 2 NHa NH2HgCI + NH4CI 
Merkurichlorid + Ammoniak = Quecksilberamido- + Ammonium-

chlorid chlorid. 
Anwendung. AuBerlich mit Fett gemischt, als Ungeziefermittel 

gegen Lause, ferner gegen Hautausschlage, Flechten usw. AuBerdem in 
der Feuerwerkerei. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
N ach weis. Wenn man das PraparatmitKali-oder Natronlaugekocht,so 

scheidet sich unter Entwicklung von Ammoniak gelbes Quecksilberoxyd abo 
Priifung. 1. Erhitzt man in einem KOlbchen 10 ccm verdiinnte 

Essigsaure auf etwa 70° und setzt 0,2 g fein zerriebenes, weiBes Queck
silberprazipitat hinzu, so muB nach mehrfachem Umschwenken in kurzer 
Zeit eine klare Losung entstehen. 

2. Beim Erhitzen im Probierrohre muB sich weiBes Quecksilberprazipi
tat, ohne zu schmelzen, unter Zersetzung vollstandig verfliichtigen 
(schmelzbares Prazipi tat). 

Schmelzbares weiBes Quecksilberprazipitat ist Hydrargyridi
ammo ni umchlorid, Mer kuridiammoni u mchlorid (NHa)2HgCl2' 
Es wird gewonnen durch Erwarmen von Hydrargyriammoniumchlorid mit 
Ammoniumchlorid. 

**t Hydrargyrum jodatum flavum oder viride. Protojodnretum 
Hydrargyri. MerkuroJodid. HydrargyroJodid. QuecksUberJodiir. Gelbes 
JodquecksiIber. Iodure mereureux. Protoiodure de mercure. Mercurous iodide. 

Hg2J 2 , 

Griinlichgelbes, sehr schweres Pulver, sehr wenig IOslich in Wasser, un
IOslich in Weingeist und in lther. Es ist geruch- und geschmacklos, vollig 
fliichtig; durch Licht wird es leicht zersetzt in Merkurijodid und metal
lisches Quecksilber, muB deshalb im Dunkeln aufbewahrt werden. 

Es wird bereitet durch inniges Zusammenreiben von 8 Teilen Queck
silber und 5 Teilen J od, die mit etwas Weingeist befeuchtet sind, und 
nachheriges Auswaschen des Pulvers mit Weingeist. 

2 Hg + 2 J = Hg2J2 

Quecksilber + Jod = Merkurojodid. 
Anwendung. In gleicher Weise wie andere Quecksilberpraparate. 
Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
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**t Hydrargyrum bijodatum rubrllm. Deutojoduretum Hydrargyri. 
Merkurijodld. Hydrargyrijodld. Quecksllberjodld. Iodure mercurique. 
lodure rouge de mercure. Deuto-iodure de mercure. Bi-lodure de mercure. 

Mercurlc Iodide. 

HgJs• 
Sehweres, kristallinisehes, scharlaehrotes Pulver, geruch- und ge

sehmacklos, loslieh in 250 Teilen kaltem und 40 Teilen siedendem Weingeist, 
ebenfalls in Ather, Chloroform, fetten Olen, sehr leieht in Kaliumjodid
losung, fast unloslich in Wasser. Sehr giftig! 

Es wird dargestellt dureh Ausfiillen einer Losung von 4 Teilen Merkuri
oChlorid in 80 Teilen Wasser mitteIs 5 Teilen Kaliumjodid, die in 15 Teilen 
Wasser gelost sind. 

HgCIa + 2 KJ HgJa + 2 KCI 
Merkurichlorid + Kaliumjodid = Merkurijodid + Kaliumehlorid. 

Anwendung. In sehr kleinen Gaben wird es innerlieh, au13erlich 
in Salbenform gegen Syphilis angewendet. Ferner in der Photographie 
als Verstiirker. 

N aeh weise 1m Probierrohr erhitzt, wird es zuerst gelb. dann sehmiIzt 
es und sublimiert sehlie.Blich vollstiindig. Beim Abkiihlen geht die gelbe 
Farbe in scharlaehrot iiber. Es ist in Kaliumjodidlosung leieht loslieh, indem 
sieh eine Doppelverbindung Kaliumqueeksilberjodid KaHgJ4 bildet. 

Priifung naeh D.A.B. 
1. Die erkaltete weingeistige Losung sei farblos (Priifung auf Que e k -

silberjodiir) und 
2. Mit Merkurijodid geschiitteltes Wasser darf naeh dem Abfiltrieren 

durch 3 Tropfen NatriumsulfidlOsung nur sehwaeh dunkel gefiirbt und dureh 
Silbernitratiosung nur sehwaeh wei.Bliehschillernd getriibt werden (Mer kuri
chlorid). 

**t Hydrargyrum cyanatum. Hydrargyrlzyanid. Merkurlzyanid. 
Quecksllberzyanld. Cyanure de mercure. Mercury cyanide. 

Hg(CN)2' 
Farblose, durchscheinende, siiulenformige Kristalle; geruchlos und 

von scharfem, metallischem Geschmack; loslieh in etwa 12 Teilen kaltem 
und in 3 Teilen kochendem Wasser, in 12 Teilen Weingeist; schwer 
loslieh ist es in Ather. Erhitzt, zerspringen die Kristalle, schmelzen dann 
und zersetzen sich schlie.Blich in ihre Bestandteile. 

Dargestellt wird es am besten, indem man gleiehe Teile gelbes Queck
silberoxyd und reines Berlinerblau mit der 10fachen Menge Wasser einige 
Stunden digeriert, dann bis zum Sieden erhitzt, filtriert und zur Krista!
lisation bringt. 

Anwendung. XhnIich dem Merkurichlorid. Au.Berdem aIs Reagens 
und in der Galvanoplastik. Sehr giftig. 

Nachweis. Erhitzt man 1 Teil Queeksilberzyanid mit 1 Teile Jod 
im Probierrohre sehwach, so entsteht ein zuerst gelbes, spiiter rot werdendes 
Sublimat von Merkurijodid und dariiber ein wei.f3es, aus nadelformigen 
Kristallen bestehendes Sublimat von Zyanjod. 

Buchhe\ster-Otterabach. I. 15. Auf!. 61 
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Es darf nicht verwechselt werden mit dem ebenfalls sehr giftigen K nall
quecksilber, Merkurifulminat (CNO)2Rg + l/S HgO, dem Salze der 
im freien Zustande nicht bekannten Knallsaure RCNO oder CNOH, 
einem Isomer der Zyansaure. Man stellt das Knallquecksilber her durch 
Auflosen von Quecksilber in reichlich Salpetersaure und Zusammenbringen 
der Losung mit Weingeist. 

Es sind wei13e, seidenglii.nzende Nadeln, die durch StoB, Schlag oder 
Ritze sehr leicht explodieren und aus diesem Grunde zur Fiillung von 
Ziindhiitchen verwendet werden. 

Schwefelverbindungen des Quecksilbers. 

Hydrargyrum snlfuratum nigrum. Aethiops miner8lis oder 
mercurialis. Schwarzes Schwelelquecksllber. Quecksllbermohr. 

Sullure nolr de mercure. Ethlops mlnllraL Poudre hypnotique de Jacobi. 
Black sulphide of mercury. 

Es ist kein reines Quecksilbersulfid (RgS), sondern ein Gemenge von 
diesem mit freiem Schwefel. 

Schwarzes, schweres, feines, geruch- und geschmackloses Pulver; in 
Wasser und selbst in hei13er Salzsaure vollstandig unloslich. Erhitzt, ver
brennt es mit blauer Flamme unter Entwicklung von Schwefeldioxyd. 

Es wird bereitet, indem gleiche Teile metallisches Quecksilber und 
Schwefel, unter ofterem Anfeuchten mit Schwefelkohlenstoff, so lange mit
einander verrieben werden, bis unter der Lupe keine Metallkiigelchen mehr 
zu erkennen sind. Das Praparat ist nicht giftig. 

An wend ung. Um Horn zu farben. 

Hydrargyrum stibiato-sulfuratum. Aethiops antimoniBlis. 
Schwelelantlmonquecksllber. SpleBglanzmohr. Ethiops antimonial. 
1st ein einfaches Gemenge gleicher Teile von schwarzem Schwefel

quecksilber mit Schwefelantimon. Es vereinigt die Eigenschaften beider 
miteinander. 

Sauerstoffsalze des Quecksilbers. 

**t Hydrargyrum oleinicum. H. oleostearinicum. 
Quecksllberoleat. OISBures Quecksllber. Olllate de mercure. 

Dieses als Ersatz der grauen Quecksilbersalbe empfohlene Praparat 
wird dargestellt durch Erhitzen eines Gemisches von 25 Teilen gelbem Queck
silberoxyd, 25 Teilen Weingeist und 75 Teilen Olsaure, bis das Gemisch zah 
geworden ist, dann setzt man 24 Stunden beiseite und erwarmt in offener 
Schale, unter bestandigem Umriihren, bei einer 60° C nicht iibersteigenden 
Warme so lange, bis der Riickstand 100 Teile betragt. 

Es ist ein Gemisch von Quecksilberoleat mit freier Olsaure; es stellt 
eine weiBgelbliche, salbenartige, nach Olsaure riechende Masse dar, die 
wenig in Weingeist und Ather, leichter in Benzin loslich ist. 

Bei seiner Anwendung zu Einreibungen soll das Praparat, um seine 
hautreizende Wirkung aufzuheben, mit 1-5 Teilen Schmalz vermischt 
werden. Sehr giftig! 
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t Hydrargyrum suHUrlcum oxydatum. Hydrargyrum suHUrlcum 
nentr8Je. MerkurisuHat. HydrargyrisuHat. Quecksllberoxydsulfat. 

Schwelelsaures Quecksllberoxyd. Sulfate mercurique. Mercuric sulphate. 
HgSO,. 

WeiBes, kristallinisches Pulver oder glanzende KristaIlblattchen. Die 
Losung reagiertinfolge starker hydrolytischer Spaltung sauer. Sehr giftig! 

Man gewinnt es, indem man 12 Teile Quecksilber mit 11 Teilen reiner 
Salpetersaure und einem Gemische von 6 1/ 2 Teilen Schwefelsaure und 
6 Teilen Wasser so lange kocht, bis sich eine Probe der Fliissigkeit in ver
diinnter Salzsaure klar auflost. Darauf wird zur Kristallisation eingedampft. 

3 Hg + 2 HNOs + 3 ~SO, 3 HgSO, 
Quecksilber + SaIpetersaure + Schwefelsaure = Merkurisulfat 

+ 4~O + 2NO 
+ Wasser + Stickoxyd. 

Anwendung. Zur Herstellung des Merkurichlorids und des 
Merkurochlorids, auBerdem mit Kaliumbisulfat zusammen zur Fiillung 
galvanischer Batterien und in der Galvanoplastik. Ferner setzt man 
es in kleinen Mengen den Induktionsfliissigkeiten zu, um das Zink zu 
amalgamieren. 

Nachweis. Wird das Salz vorsichtig erwarmt, so wird es ohne Zer
setzung zuerst gelb, darauf braun, beim Erkalten jedoch wieder weiB. 
1m iibrigen s. unter Quecksilber. 

Lost man das neutrale Quecksilbersulfat In der Warme in viel Wasser 
auf, so spaltet es sich in freie Schwefelsaure und gelbes t Basisch- Queck
silberoxydsuI£at, HgSO, + 2HgO, Hydrargyrum sulfuricum ba.
sicum, Mineralturpeth, Soussul£ate mercurique, Turbith mi
neral, das in der Heilkun~e verwendet wird. 

t Hydrargyrum snlfuricum oiydnlatum. 
HydrargyrosuHat. Merkurosu1fat. Schwefelsaures Quecksllberoxydul. 

QuecksUberoxydulsuilat. Sullate mercureux. 
Hg2S04 • 

WeiBes, kristallinisches Pulver, in Wasser schwer loslich. Wird durch Licht 
grau, indem es in Quecksilber und Merkurisulfat zerfallt. Stark giftig. 

Man gewinnt es durch Erwarmen von konzentrierter Schwefelsaure 
mit Quecksilber im OberschuB. 

A n we nd u ng. In der Elektrotechnik. 
Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
N a c h wei s. Man unterscheidet das Merkurosul£at vom Merkurisul£at 

dadurch, daB SaIzsaure oder Natriumchlorid in der MerkurosulfatIosung 
eine Fallung von Merkurochlorid gibt, im Merkurisalz jedoch nicht. 

A.nhang lIlU den Queeksilberverbindungen. 

t Amalgama. Amalgame. 

Das Quecksilber hat die Eigentiimlichkeit mit anderen Metallen, auch 
mit den Leichtmetallen, sogar mit Ammonium, bestimmte kristallisierbare 

61* 
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Verbindungen, die sich in iiberschiissigem Quecksilber losen, zu bilden. 
Werden diese Verbindungen erhitzt, so wird das Quecksilber wieder verfliich· 
tigt. Diese Verbindungen heil3en Amalgame. Es gibt deren eine groBe Reihe 
fiir die verschiedensten technischen Verwendungen. Fiir den Drogisten 
hat namentlich das Zinnamalgam, zur Darstellung des Pulvis albi
ficans, Miitzenpulver oder Miinzenpulver zum Weil3machen von 
Kupfer und Messing, Wichtigkeit. Man bereitet es, indem man 5 Teile 
geraspeltes Zinn und 6 Teile Quecksilber unter gelinder Erwarmung 
zusammenreibt und mit 8 Teilen Schlammkreide zu einem Pulver 
mischt. 

Zinnamalgam dient auch noch, wenn auch seltener, zum Belegen 
der Spiegel (Spiegelamalgam). Man breitet Zinnfolie auf einer glatten 
Platte aus, reibt sie mit Quecksilber ein und schichtet 2-3 mm Quecksilber 
dariiber. Die Glasplatte wird nun darauf gebracht und allmahlich beschwert, 
um das iiberschiissige Quecksilber zu entfernen. 

Das Amalgam fiir Elektrisiermaschinen wird durch Zusammen
reiben in einem erwarmten Morser von je 1 Teil geraspeltem Zinn und Zink 
mit 2 Teilen Quecksilber hergestellt. 

Das Amalgam zum Plombieren der Zahne wird bereitet, in
dem man 2 Teile Zinn mit 1 Teil Kadmiummetall unter Kohlenpulver in 
einem kleinen Tiegel zusammenschmilzt, die entstandene Legierung raspelt 
und mit so viel Quecksilber zusammenreibt, daB eine weiche Masse entsteht. 
Das iiberschiissige Quecksilber muB bei diesem Praparat mittels Abpressen 
durch weiches Schafleder entfernt werden. 

Kupferamalgam zum Kitten von Metallteilen s. S.946. 

Arg~ntum. SUber. Argent. Silver. 

Ag 107,88. Einwertig. 

Silber, Argentum, ain Edelmetall, findet sich haufig gediegen, z. B. 
bei Andreasberg, Lautenthal, Freiberg, ferner in Chile, Peru, Menko, be
sonders aber als Silberglanz, Ag2S, und ala Rornsilber. AgCI. Mange
winnt es aus den Erzen auf verschiedene Weisen, zum Teil durch Treib
arbeit. Man rostet Silbererze mit Bleiglanz und erhitzt, wie bei der Ge
winnung des Bleies. bis alles Blei mit dem Silber gemischt sich abgesetzt 
hat. SchlieBlich wird das Blei auf Treibherden durch Geblasefeuer in 
Bleioxyd, Bleiglatte iibergefiihrt. Diese flieBt ab und das Silber bleibt, nur mit 
einer diinnen Schicht Bleioxyd bedeckt, zurUck. SchlieBlich aber zerreil3t 
die diinne Schicht, das blanke Silber zeigt sich - der Silberblick - und 
die verunreinigende Schicht wird abgeschopft. Oder man amalgamiert 
das Silber und destilliert das Quecksilber abo Aus Schwarzkupfer, das 
silberhaltig ist, gewinnt man es durch den elektrischen Strom, indem 
man die Kupferplatten in Kupfersulfatlosung stellt. Es scheidet sich das 
Silber abo Schmilzt bei 10000 und saugt dabei Sauerstoff auf, gibt ihn 
aber beim Erstarren wieder abo An der Luft oxydiert Silber auch in der 
Gliihhitze nicht. Es ist sehr dehnbar. In diinne Blatter, zuletzt zwischen 
Goldschlagerhautchen, dem auI3eren feinen Teil der Raut des Blind
darmes vom Rind, ausgeschlagen, bildet es das Blattsilber, Argentum 
foliatum. Zur Rerstellung von Miinzen wird es mit Cu legiert. Silber
oxyd, ein braunschwarzes amorphes Pulver, AgzO, wird durch Fallen 
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10slicher Silbersalze mit Kaliumoxydhydrat als brauner Niederschlag er
halten. Durch Auflosung dieses in Ammoniakfliissigkeit entsteht das 
hochstgefahrliche Knallsilber (AgsN). Silbersu peroxyd, AgaO:!, kleine 
schwarze Kristalle, entstehen bei der Einwirkung von Ozon auf metallisches 
Silber. Mit Schwefel bildet Silber das Silbersulfid, Ag2S, ein Bestandteil 
des Tula- oder Niellosilbers, eine Legierung von 15Teilen Silber, 90 Teilen 
Kup~er und 150 Teilen Blei, die mit 750 Teilen Schwefel und 15 Teilen 8&1-
miak erhitzt werden. Unter oxydiertem Silber oder Altsilber ver
steht man durch Schwefelkaliumlosung 1 : 1000 bei 100° dunkel gefarbtes 
Silber, also Silber, das an der Oberflache eine Schicht von Silbersulfid tragt. 
Will man die Dberfiihrung auf kaltem Wege vornehmen, muIl man eine 
'Schwefelkaliumlosung 5: 1000 anwenden und dieser Ammoniumkarbonat, 10 g, 
zufiigen. Kolloidales Silber, Argentum colloidale, Oollarg6lum 
kommt in verschiedenen Formen als wasserloslich, wasserunloslich und gold
ahnlich, auch unter verschiedener Bezeichnung, wie Silberhydrosol, 
Kollargol und Lysargin vor. Es ist blaugriin, braunschwarz, stahlblau, 
lila oder goldahnlich, in Wasser tiefrot. und dient zur Herstellung antisep
tischer Verbandstoffe. Es wird aus Silbersalzen wie Silbernitrat durch 
Ferrosulfat und Natriumzitrat, auch durch Einwirkung der Lysalbin- und 
Protalbinsaure hergestellt. 

N ach weis. Die loslichen Silberverbindungen geben mit Salzsaure 
einen weiIlen, kasigen Niederschlag, der sich in Ammoniak leicht lost, 
mit Kaliumchromat einen roten Niederschlag von Silberchromat Ag10rO" 
das in Ammoniak und auch in Salpetersaure leicht loslich ist. 

Haloidverbindnngen dell!l SUberll!l. 

Argentum chloratum. Sllberohlorld. Chlorsllber. 

Chlorure d'argent. Chloride 01 sllver. 

AgOI. 
Das Ohlorsilber ist weniger deshalb wichtig, weil es eine haufige Handels

ware des Drogisten bildet, sondern weil man ofter in der Lage ist, es her
zustellen, um das Silber aus schwach silberhaltigen Riickstanden, z. B. 
bei der Photographie oder aus Versilberungsfliissigkeiten, niederzuschlagen. 
Aus allen Silberlosungen fallt, auf Zusatz von Salzsaure, das Silberchlorid 
in Form eines kasigen, anfangs weiIlen, bald durch den EinfluI3 des Lichtes 
violett, dann schwarzlich werdenden Niederschlags aus. Hat man nicht 
gro.Bere Mengen zu verwerten, die am besten in chemischen Fabriken zur 
Bereitung von Silbernitrat umgearbeitet werden, so laIlt sich das Silber
chlorid sehr gut zurBereitung eines vorziiglichen Versilberungspulvers 
fiir Messing, Kupfer und schadhaft gewordene, mit Silber diinn iiberzogene 
plattierte Gegenstiinde verwerten. Man mischt 10 Teile trockenes Silber
chlorid mit 65 Teilen Weinstein und 30 Teilen Kochsalz. Das Pulver 
wird mit Wasser zu einem Brei angeriihrt und die Gegenstande werden 
damit abgerieben, oder man laIlt den Brei darauf antrocknen und putzt 
mit Kreide nacho 

Man stellt es in reinem Zustande her durch Auefallen einer mit Salpeter
saure angesauerten Silbernitratlosung mit Salzsaure. Der weiIle, kasige 
Niederschlag wird gut ausgewaschen und getrocknet. Die ganze Daretellung 
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mull unter AbschluJ3 von Tageslicht oder kiinstlichem weiJ3en Lichte vor
genommen werden. 

Um aus Silberchlorid das Silber metallisch zu gewinnen, 
gibt es ein sehr einfaches Verfahren. Man lOst das Silberchlorid in iiberschiis
sigem Ammoniak, filtriert und stellt nun blankes Kupferblech in die Losung. 
Das Silber schlagt sich fein verteilt metallisch nieder, wird auf einem Filter 
gesammelt, zuerst mit verdiinntem Ammoniak, dann mit destilliertem 
Wasser anhaltend gewaschen und zuletzt getrocknet. In Ammoniakfliissig
keit ist Silberchlorid lOslich, es entsteht eine komplexe Verbindung, indem 
sich Silberammoniakionen und Ohlorionen bilden: 

AgOl + NHa AgNHi + 01' 
Silberchlorid + Ammoniak = Silberammoniakion + Ohlorion. 

Ebenfalls ist es in NatriumthiosulfatlOsung loslich unter Bildung eines 
Doppelsalzes Silbernatriumthiosulfat, AgNaS20 a• 

An wen dun g. Ohlorsilber findet groBe Verwendung in der Photo
graphie. Auch in der Galvanoplastik, als Hornbeize, zur Herstellung von 
kiinstlichem Perlmutter und in der Kunsttopferei, Keramik. 

A u£b e wahrun g. Vor Licht geschiitzt. 

t Argentum bromatum. SUberbromld. Bromsilber. 
Bromure d'argent. SUver bromide. 

AgBr. 
Es bildet eine gelblichweiBe amorphe Masse, die in Wasser und ver

diinnten Sauren unloslich ist. Gleich dem Silberchlorid wird das Silber
bromid, wenn es durch Fallung hergestellt ist, am Licht geschwarzt. Dies 
geschieht aber nicht bei Gegenwart einer Spur freien Broms. Man gewinnt 
es durch AusfaUen einer Silbernitratlosung mittels Kaliumbromid oder 
Ammoniumbromid. Es wird von konzen trierter Ammoniakfliissigkeit 
und von Natriumthiosulfatlosung gelOst, ebenfalls von Zyankalium. 

An wen dun g. Vor aUem in der Photographie und der Galvanoplastik. 
A ufb ewahrung. Vor Licht geschiitzt. 

t Argentum jodatum. SUberjodid. JodsUber. 
lodore d'argent. Silver iodide. 

AgJ. 
Ein hellgelbes, amorphes, in Wasser unlosliches Pulver. Reines Silber

jodid erfahrt dorch das Licht keine unmittelbare Veranderung. 1st jedoch 
Silbernitrat im "Oberschull vorhanden, so wird es allmahlich grau. In 
Natriumthiosulfat- und in Zyankaliumlosung ist es leicht loslich, in schwacher 
Ammoniakfliissigkeit dagegen nicht. Von Ammoniakfliissigkeit 0,890 
braucht es ungefahr 2500 Teile zor Losung. 

Man steUt es dar durch AusfaUen einer Jodkaliumlosung mit einer 
Silbersalzlosung oder durch Einwirkung von J odwasserstoffsaure auf 
metallisches Silber. 

Anwendung. In der Photographie, vor aUem zu den Jodsilber
kollodiumplatten. 

Auf be wah run g. Obwohl es weniger lichtempfindlich ist, vor Licht 
geschiitzt. 
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SauerstotTsalze des Silbers. 
t Arg6ntum ehr6mieum. SUberchromat. Chromsaures SUber. 

Chromate d'argent. 

Ag2Cr°4 • 

Rote Kristalie, in Wasser unloslich, loslich in Xtzammonfliissigkeit 
und verdiinnter Salpetersaure. Wird gewonnen durch Zusammenbringen 
einer Silbernitratlosung und Kaliumchromatlosung. 

An wen dun g. In der Photographie. 

t Arg6ntum diehr6mieum. SUberdichromat. Dlchromsaures SUber. 
Bichromate d'argent. 

Ag2Cr20 7 • 

Ein dunkelrotes, kristallinisches Pulver, das erhalten wird durch Zu
sammenbringen von heiBer Silbernitratlosung mit Chromsaurelosung im 
OberschuB. 

An wend ung. Gleichwie Silberchromat in der Photographie z. B. 
zur Bereitung der sog. Rembrandtpapiere. 

t A.rg6ntum eitrieum. SUberzltrat. Zitronensaur8s SUber. 
Itrol. Citrate d'argent. SUver citrate. 

AgaCoH50,. 
WeiBes, kristallinisches Pulver, in kaltem Wasser fast unloslich, in 

heiBem Wasser leichter los1ich. 
Wird gewonnen beim Vermischen einer SilbernitratlOsung mit Natrium

zitratlosung. 
Anwendung. Unter der Bezeichnung !trol in der Heilkunde als 

faulniswidriges, antiseptisches Mittel. Vor aIlem in der Photographie zur 
HersteIlung von Auskopierpapieren. 

**t A.rg6ntum laetieum. SUberlaktat. Milchsaures Silber. 
Actol. Lactate d'argent. Lactate 01 sUver. 

C2H4(OH)COOAg + 2 H20. 
WeiBe, nadeiformige KristaIle oder kristallinisches Pulver, loslich in 

Wasser (1 + 19), ferner in heiBem Weingeist. Lichtempfindlich. 
Wird gewonnen durch Erhitzen von Silberkarbonat in Milchsaure. 
Anwendung. In der Heilkunde als faulniswidriges Mittel, Antisep

tikum. In der Photographie. 

t Arg6ntum nitrieum. Lapis infemaIis. 
SUbernitrat. Salpetersaures Silber. HoHenstein. SUbersalpeter. Azotate 

d'argent. Pierre inlemale. Silver nitrate. Argenti Nltras. Lunar Caustic. 
AgNOs. Molekuiargewicht 169,89. 

Das Silbernitrat kommt in zwei Formen in den Handel, entweder 
kristallisiert oder geschmolzen. Beide Formen unterscheiden sich chemisch 
nicht voneinander, da auch das kristallisierte Salz kein Kristallwasser ent
halt. Das kristallisierte Salz bildet tafelformige oder blattrige, farb- und 
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geruchlose KristaHe von atzendem, metallischem Geschmack; loslich in 
0,6 Teilen kaltem Wasser, schwieriger, etwa in 14 Teilen, in Weingeist und 
in Ather. Die Losung ist neutral, enthalt die einwertigen farblosen Silberionen 
Ag· und die einwertigen lonen NO~, gibt mit Atzammonfliissigkeit im Vber
schuB eine vollstandig klare, farblose Losung und wird durch aHe organischen 
Stoffe leicht reduziert. Fiigt man der Losung nur eine geringe Men g e 
Ammoniakfliissigkeit zu, so fallt braunliches Silberoxyd aus, das sich auf 
weiteren Z usa tz von Ammoniakfliissigkeit unter Bild ung von Silberoxydammo
nium auflOst. Erhitzt man die Kristalle, so schmelzen sie bei etwa 200° zu 
einer wasserhellen Fliissigkeit; wird diese nun in blanke oder vergoldete me
tallene oder in porzellaneneFormen ausgegossen(Abb. 566), so erhalt mandas 

Abb. 566. Hollensteinform. 

Argentum nitricum 
fusum, den Lapis in
fernalis, gewohnlich als 
federkieldicke Stengel
chen, die weill, leicht zer
brechlich und auf dem 
Bruche von ausgepragt 
kristallinischem Gefiige 
sind. Um den Stengeln 
fiir Atzzwecke eine groBe
re Festigkeit zu geben. 
oder auch um ihre Wir
kung etwas abzuschwa
chen, wird das Silber
nitrat hiiufig mit Kali

salpeter zusammengeschmolzen, Lapis mitigatus, Argentum nitricum 
cumKalio nitrico. EinsolcherZusatz, selbstwenn ernur2% betragt, verrat 
sich schon auBerlich dadurch, daB der Bruch nicht mehr strahlig-kristallinisch 
erscheint. Das D.A.B. verlangt einen Gehalt von 66,7% Kaliumnitrat. 
Das Silbernitrat, das namentlich -in der Photographie in sehr groBen 
Massen verbraucht wird, wird aus chemisch reinem Silber, wie solches 
auf elektrolytischem Wege in groBen Mengen erzeugt wird, durch Auflosen 
in reiner Salpetersaure hergestellt. Die Losung wird unter stetem Um
riihren zur Verjagung etwaiger freier Salpetersaure bis zur Trockne ein
gedampft, dann umkristallisiert oder geschmolzen. AIle Arbeiten miissen 
an staubfreiem Orte vorgenommen werden, da die geringste Menge hinein
fallenden Staubes bei Gegenwart von Licht eine Reduktion und dadurch 
eine Schwarzung des Praparates veranlaBt. 

3Ag + 4HNOa = 3AgNOs + 2 H20 + NO 
Silber + Salpetersaure = Silbernitrat + Wasser + Stickoxyd. 

Verwendet man zur Herstellung kupferhaltiges Silber, z. B. Silber
miinzen, so muB mehrmals umkristallisiert werden, um das in Losung be
findliche Kupfernitrat in den Mutterlaugen zuriickzuhalten. 

Anwendung. lnnerlich in sehr kleinen Gaben, da es stark 
giftig ist; gegen Magenleiden, Ruhr usw.; auBerlich als Atzmittel fiir 
eiternde Wunden, wildes Fleisch, gegen Hiihneraugen, auch zu Pinselungen 
des Schlundes bei Diphtherie und Krupp; in sehr schwachen Losungen 
auch als Einspritzung (lnjektion) usw.; technisch zum Belegen der Spiegel, 
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indem eine SilbernitratlOsung, der Natriumtartrat oder Milchzucker zu
gemischt ist, auf das vollig blanke Glas gegossen wird, wo sich dann 
allmahlich das Silber glanzend ausscheidet. Ferner zum Farben von 
Haaren, Holz, Horn usw.; zur Darstellung von Versilberungsflussig
keiten, zu unausloschlichen Waschetinten und vor allem zu photo
graphischen Zwecken. Fur diese wird das Silbernitrat vielfach in kristalli
~ierter Form angewendet, weil hierbei eine Verfalschung mit Kaliumnitrat 
ausgeschlossen ist. 

Wenn das Anfassen der Hollensteinstifte nicht zu vermeiden ist, so 
sorge man wenigstens fiir vollig trockene Finger. 1st Hollensteinlosung auf 
die Haut gekommen, so kann man die Bildung schwarzer Flecke dadurch 
vermeiden, da.13 man sie sofort mit einer Losung von Kaliumjodid oder 
Natriumthiosulfat abwascht; das entstehende Silberjodid wird im t1berschu.6 
von Kaliumjodid bzw. Natriumthiosul£at gelost und la.6t sich dann abspiilen. 
Sind Flecken auf der Haut entstanden, so betupft man sie mit Jodtinktur 
und darauf mit Natriumthiosulfat. 

Auf be wah run g. Das Silbernitrat fur sich verandert sich ohne Hin
zutritt organischer Stoffe, wie Staub, Schmutz usw. am Licht nicht; sehr 
leicht aber wird es geschwarzt, sobald diese nicht vollig ausgeschlossen 
sind und dann um so leichter, je mem das Licht Zutritt hat; es mu.6 
daher stets in farbigen, gut geschlossenen Gefa.6en aufbewahrt werden. 
Das vielfach gebrauchliche Aufbewahren der Stifte in Mohn- und Lein
samen ist unzweckma.l3ig; besser verwendet man dazu kleine Glasperlen. 

N ach weis. Die wiisserige Losung ist neutral und gibt mit Salzsaure 
einen weillen, kasigen Niederschlag von Silberchlorid, der in Ammoniak
fliissigkeit loslicb, dagegen in Salpetersiiure unloslich ist. 

Priifung. 1. Die wasserige Losung (1 + 19) mu.13 neutral sein (Sal
petersaure). 

2. Fiigt man zu 5 ccm dieser bis zur Siedehitze erwarmten 
Losung Salzsaure im t1berschu.l3, filtriert den Niederschlag ab, so darf 
das Filtrat beim Verdampfen keinen wagbaren Niederschlag geben (A J
kalisalze). 

3. Lost man 1 Teil Silbernitrat in 3 Teilen Ammoniakfliissigkeit, 
so mu.13 die Losung farblos sein, sonst ist K u p fer s a I z zugegen, auch 
mu.6 sie 

4. klar sein, sonst ist das Silbernitrat durch B lei - oder Wi s m u t
s a I z e verunreinigt. 

t Argentum suHliricum. SilbersuHat. Schwelelsaures Sllberoxyd. 

Argentisullat. SilbervitrioL SuHate d'argent. Vitriol d'argent. Silver sulphate. 

Ag2S04 • 

Kleine, glanzende Kristalle, in kaltem Wasser sem schwer lOslicb, in 
hei.6em etwas leichter, unloslich in Weingeist. Wird in gro.6en Massen in 
den Affinieranstalten beirn Scheiden von Silber und Gold gewonnen. Oder 
man vermischt eine alkoholische Silbernitratlosung unter Umriihren mit 
einem Gemische von konzentrierter Schwefelsaure und Weingeist. 

Anwendung. In der Photographie und Kunsttopferei. 



970 Chemikalien anorganischen Ursprungs. 

t Argentum tartluicum. SUbertartrat. Wefnsaures Silber. 
Tartrate d'argent. 

Ag2C,H,Os· 
Wei13es, kristallinisches Pulver, in Wasser schwer !Oslich. 
Wird gewonnen durch AusfiilIen einer Silbernitratlosung mit neutralem 

Kaliumtartrat. 
Anwendung. In der Photographie. 

t Argentum.Kalium cyanatum. Sllberkaliumzyanld. Kaliumsllberzyanid. 

AgCN + KCN. 
Farblose Kristalle, in Wasser loslich. Aus der Losung wird durch 

den galvanischen Strom metallisches Silber abgeschieden. 
Wird gewonnen durch Verdunsten einer Losung von Zyansilber in 

Zyankalium. 
Anwend ung. Zu Versilberungsfliissigkeiten. 

Von organischen Verbindungen des Silbers sind zu erwiihnen: 
**t Albargen. Gelatosesilber. Gelbliches, grobes, gliinzendes Pulver, 

in Wasser leicht !Oslich. Gerbsiiurelosung der wiisserigen Losung zugesetzt, 
ruft einen flockigen Niederschlag, Salzsaure eine wei13e Triibung hervor. 
Gehalt an Silber 14,6-15%. Wird hergestellt durch Eindampfen einer 
Gelatoselosung mit Silbernitrat. 

An wen dun g. Als antiseptisches Mittel. 
A ufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 

**t Argentum proteinicum. Protargol. Albumosesilber. Gelbes 
bis briiunliches in Wasser leicht losliches Pulver. Gehalt an Silber 
mindestens 8 %. 

An wen dun g. AIs antiseptisches Mittel. 
Nachweis. Erhitzt man Albumosesilber im Porzellantiegel, so ver

kohlt es und es macht sich ein Geruch nach verbranntem Haar bemerkbar. 
Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 

Aurum. Gold. Or. 
Au 197,2. Ein- und dreiwertig. 

Gold, ein EdelmetalI, findet sich in der Natur meist gediegen, ent
weder auf der urspriinglichen Lagerstiitte aIs Berggold oder von hier, 
infolge des Verwitterns der Gesteinmassen fortgeschwemmt z. B. im Sande 
der Fliisse als Waschgold. Die Hauptfundorte sind: Siidafrika, Siid
amerika, Kanada, Memo, Alaska, Kalifornien, Australien, Sibirien, der 
Ural. In Europa: Island, Ungarn und Siebenbiirgen. Man gewinnt das 
Gold hauptsiichlich durch Schliimmen der goldhaltigen Rohstoffe, die, 
wenn notig, in Stampfwerken zerkleinert werden, und reinigt es dann 
z. B. durch Amalgamieren und nachheriges Abdestillieren des Quecksilbers. 
Oder man fiihrt das Gold durch Zyankalium in Goldzyaniir-Zyankalium 
iiber und fiilIt es durch Zink oder den elektrischen Strom aus. Um das 
Gold von Silber und Kupfer zu reinigen, wird es in Affinieranstalten mit 
Schwefelsiiure gekocht, bis diese Metalle als Sulfate entfernt sind. Spezi-
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fisches Gewicht etwa 19. Schmilzt bei 12000 • Bildet aus Losungen gefallt 
ein braunrotes Pulver. Es hat die groBte Dehnbarkeit und laBt in diinnen 
Schichten das Licht griin oder blau durchscheinen. Urn Gold fiir Geratschaften 
und Schmuckgegenstande mehr Harte zu geben, Gold ist sehr weich, legiert 
man es mit Kupfer - rote Karatierung, oder mit Silber - weiBe 
Karatierung, oder mit beiden zusammen - gemischte Karatierung. 
Den Gehalt an reinem Gold in Legierungen - den Feingehalt - be
zeichnet man mit tausendstel Teilen. So miissen Gerate mindestens 585 Teile 
Gold oder mehr in Tausend Teilen Legierung enthalten. Fiir Schmucksachen 
ist der Feingehalt nicht vorgeschrieben, jedoch muB der Feingehalt ange
geben werden. Reines Gold ist 24 karatig = 1000 Teile reines Gold in 
1000 Teilen. Fiir Schmucksachen wird gewohnlich 8 karatiges Gold = 333 
Feingehalt, oder 14 kariitiges = 585 und 18 karatiges = 750 Fein
gehalt verarbeitet. Ein graBerer Feingehalt kann nicht gegeben werden, 
da die Gegenstande sonst zu weich wiirden. Der Goldarbeiter bestimmt 
den Gehalt einer Legierung an Feingehalt annahernd durch den Pro bier
stein und die Probiernadel. Als Probierstein dient Basalt, Kieselschiefer, 
als Probiernadel eine Goldlegierung von bekanntem Feingehalt. Man macht 
mit der Nadel einen Strich auf den Probierstein, ebenso mit dem zu unter
suchenden Gegenstand, vergleicht nun die Farbe der Striche und nach dem 
Betupfen mit verdiinntem Konigswasser das Verhalten zu diesem Losungs
mittel. Gold lOst sich, abgesehen von der Selensaure, in Sauren nicht, sondern 
nur in Konigswasser, einer Mischung von 1 Teil Salpetersaure und 3 Teilen 
Salzsaure, oder in Gemischen, die freies Chlor entwickeln, unter Bildung von 
Goldchlorid, AuCls, Aurum chloratum. Ferner in Brom, Jod und Zyan
kalium. Auf der Haut sowie auf Faserstoffen erzeugt seine Losung einen 
purpurfarbenen Fleck von feinverteiltem Gold, der weder durch Salzsaure, 
Salpetersaure noch durch Schwefelsaure zu entfernen ist, allmahlich ver
schwindet er durch Betupfen mit Chlorwasser. Zu ganz £einen Blattchen, 
zuletzt unterGoldschliigerhaut (s. d.) ausgeschlagen, bildet es das Bla ttgold, 
Aurum foliatum. Es bildet Auro- oder Oxydulverbindungen und istdann 
einwertig, und Auri-oder Oxydverbindungen und ist dann dreiwertig. In den 
wasserigen Lasungen der Auriverbindungen sind die dreiwertigen gelben 
Auriionen Au'" vorhanden. Das Goldoxyd und Goldhydroxyd haben schwach 
saure Eigenschaften, sie bilden mit Basen Salze, die Aurate. Die wasser
loslichen Goldsalze sind giftig. 

Kolloidales Gold, Goldhydrosol, Aurum colloidale wird als 
violettblaues Pulver oder als hochrote, blaue oder schwarze wiisserige Lasung 
aus GoldsalzlOsungen, z. B. durch Brenzkatechin, Formaldehyd, Hydrazin
hydrat oder Weingeist gewonnen. 

Goldoxyd, Aurum oxydatum, Goldtrioxyd, Au20a, ist ein schwarz
braunes Pulver, das beim' Erhitzen in Gold und Sauerstoff zerfallt. Man 
verwendet es deshalb in der Porzellanmalerei und gewinnt es aus dem 
Goldhydroxyd, Goldsiiure, Au(OH}3' Acidum auricum, Crocus 
Solis, einem braunen Pulver, durch Erhitzen. Mit vielen Metallchloriden 
gibt es gut kristallisierende Doppelsaize. Eins derselben ist das ChIor
goldchiornatri urn, A uro - N atri urn chiora tum, GoidsaIz, 
AuCla • NaCl + 2 ~O. Wird frisch gefalltes Goldhydroxyd mit Ammoniak
fliissigkeit behandelt, so erhalt man ein gelblichbraunes Pulver, das trocken 
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das Knallgold, Aurum fulminans, darstellt und schon durch einen 
gelinden Schlag sehr stark explodiert. 

Die Goldsalze finden An wen dun g bei der galvanischen Vergoldung 
und in der Photographie. 

N ach weis. Aus GoldsalzlOsungen wird durch viele Metalle, sowie 
durch Eisenvitriol und beim Erwarmen durch Oxalsiiure pulverformiges 
metallisches Gold abgeschieden. Mit Kali- und Natronlauge vermischt, ent
steht ein rotgelber, im Dberschu.13 des Fallungsmittels loslicher Niederschlag. 

t Aurum ehloratum. Chlorure d'or. Gold chloride. 

Das Chlorgold des Handels ist fiir gewohnlich nicht das neutrale Chlor
gold von der Zusammensetzung AuCIs, sondern es ist dafiir Goldchlorid
Chlorwasserstoff, AuCls + HCI + 4 H20 oder 3 ~O im Handel. 

Aurum chloratum acidum, Aurum chloratum chlorhydri
cum, Goldchlorid - ChI orwasserstoff, Wasserstoffgoldchlorid, 
W asserstoffa urichlorid wird gewonnen durch Auflosen von reinem 
Gold in Konigswasser unter gelinder Erwiirmung. Die Losung dampft 
man solange ein, bis kein Geruch nach Salpetersiiure mehr wahrgenommen 
wird und bis ein herausgenommener Tropfen beim Erkalten zu einer gelben, 
kristallinischen Masse erstarrt. Dieses Praparat entspricht der Formel 
AuCla + HCl + 4 ~O und einem Gehalte von 47,86% Gold. Es wird im 
Handel falschlich als Au rum chi 0 r8. tum fl a v u m, oft sogar als neutral 
bezeichnet. Erhitzt man beim Eindampfen solange, bis eine herausgenom
mene Probe sofort zu einer braunroten, kristallinischen Masse erstarrt, so 
entspricht das Priiparat der Formel AuCls + HCl + 3 ~O und einem Ge
halte von 50,04% Gold. Es ist das fiilschlich bezeichnete Aurum chlora.
tum fuscum des Handels, das ebenfalls als neutral bezeichnet wird. 

Goldchlorid-Chlorwasserstoff zieht Feuchtigkeit an, ist leicht in Wasser, 
Weingeist und Ather loslich. Die Losung ist iitzend, giftig und lichtemp
findlich. Auf der Haut ruft Hie purpurrote Flecken hervor, andere organische 
Korper werden ebenfalls purpurrot. 

A ufbewahrung. In mit Glasstopseln versehenen Flaschen und 
vor Licht geschiitzt. 

Aurum chloratum neutrale entsprechend der Formel AuCIs 
+ 2 ~O wird aus dem Goldchlorid-Chlorwasserstoff hergestellt. Man er
hitzt die Masse unter bestandigem Umriihren, bis sich infolge Zersetzung 
des Priiparates Goldchloriir und freies Chlor bilden. Man lii..I3t die Masse 
jetzt erkalten, lost Hie dann wiederum in Wasser auf und dampft ein, bis 
eine herausgenommene Probe zu einer braunen Masse erstarrt. Erhitzt 
man diese Masse auf 150°, erhalt man ein wasserfreies Salz, AuCIa, das einen 
Goldgehalt von 64,9% hat. . 

Die Eigenschaften sind dieselben wie die des Goldchlorid-Chlorwasser
stoffes. 

Anwendung finden diese Goldverbindungen in der Photographie, 
zu Vergoldungsfliissigkeiten, als Reagens auf Alkaloide und in der Heil
kunde als Atzmittel besonders bei Krebsleiden. 

Nachweis. In Goldchloridlosungen wird durch Zinnchloriirlosung ein 
dunkelpurpurroter bis rotbrauner Niederschlag erzeugt, der als Mineral
purpur oder Kassiusscher Goldpurpur bezeichnet wird und aUB 
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feinstverteiltem zinnoxydhaltigem Gold besteht. Er wird in der Porzellan
malerei verwendet. 

Oxalsaure mit Goldchloridlosung erwarmt, erzeugt anfanglich eine Blau
farbung, allmahlich einen rotbraunen Niederschlag von metallischem Gold. 

t Aitro-Natrium chloratum. Natrlumgoldchlorid. 
Cblorure d'or et de sodium. 

Das Praparat ist entweder eine Mischung von Natrium-Goldchlorid 
mit Natriumchlorid, enthiilt neben etwa 60% Natrium-Goldchlorid etwa 
35% Natriumchlorid und etwas Wasser, Gozzisches Goldsalz und 
stellt ein goldgelbes Pulver dar, das in 2 Teilen Wasser, in Weingeist nur 
zum Teilloslich ist. Oder es ist dafiir eine chemische Verbindung, kristaUi
siertes Natriumgoldchlorid, im Handel, das der Formel AuClaNaCI + 2 H20 
oder NaAuCl, + 2 ~O entspricht und mit Goldsalz bezeichnet wird. 
Dieses Praparat wird dargestellt, indem man eine Losung von Goldchlorid
chlorwasserstoff, gewonnen aus 10 Teilen Gold und Konigswasser, mit 
4 Teilen getrocknetem Natriumchlorid zusammenmischt, eindampft und zur 
Kristallisation bringt. 

Anwendung. In der Heilkunde nur selten, sonst zu gleichen 
Zwecken wie das Goldchlorid, z. B. in der Photographie, wobei zu beriick
sichtigen ist, daB die doppelte Menge wie beim Goldchlorid verwendet werden 
mull. Ferner zur galvanischen Vergoldung. 

Priifung. 1. Es dan bei Annaherung eines mit Ammoniakfliissigkeit 
benetzten Glasstabes keine Nebel geben. 

2. 100 Teile des durch Mischen erhaltenen Praparates, im bedeckten 
Porzellantiegel langsam zum Gliihen erhitzt, miissen nach dem Auslaugen 
des Riickstandes mit Wasser mindestens 30 Teile Gold hinterlassen, 
wahrend der Goldgehalt des kristallisierten 49 Teile betragen solI. 

Eine ahnlirhe Verbindungist dasKali umgoldchlorid, Kali uma uri
chlorid, Chlorgoldkalium, A uro-Kalium chloratum, Chlorure 
d'or et de potassium, AuClsKCl + 2 H20 oder KAuCI, + 2 ~O. Es 
sind gelbe, rhombische Tafeln, die genau so dargestellt werden wie das 
entsprechende Natriumsalz, nur daB man Kaliumchlorid verwendet. Man 
kann diese Salze auch auffassen als Salze der Goldchloridchlorwasserstoff
saure, wo der Wasserstoff durch Metall ersetzt ist. 

t Aurum-Kalium cyanatum. Goldzyankalium. 

Es sind hiervon zwei SaIze zu unterscheiden. 
KaJiumgoldzyaniir, Kalium aurozyanid AuCN + KCN. Es bil

det farblose, in Wasser losliche, nadelformige Kristalle bzw. kristallinisches 
Pulver. Es wird gewonnen durch Auflosen von fein verteiltem Gold in 
einer Zyankaliumlosung unter Zutritt von Luft. 

KaJiomgoldzyanid, Kaliumaurizyanid Au(CN)s+KCN +~O. 
Farblose Kristalle oder kristallinisches Pulver, in Wasser loslich. Gewonnen 
durch Vermischen einer Zyankaliumlosung mit einer Goldchloridlosung. 

A n we nd u ng. Beide Salze werden zur galvanischen Vergoldung benutzt. 
Entsprechend den Kaliumverbindungen sind auch die Natrium

verbindungen im Handel Natriumgoldzyaniir, Natriumaurozyanid 
und Natriumgoldzyanid, Natri umaurizyanid. 
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Gruppe des Platins. 
Hierzu rechnet man Platin, Iridium, Osmium, Palladium, Rhodium 

und Ruthenium. 
Sie finden sich samtlich in dem Platinerz aIs Legierungen. Sie treten 

m~t vierwertig, aber auch zweiwertig auf, sind leicht reduzierbar, werden 
von Sauren nicht leicht angegriffen, vereinigen sich aber leicht mit den 
Halogenen. 

Platinum. Platin. Platina. Platine. 
Pt 195,2. Zwei- und vierwertig. 

Das Platin gebOrt gleich dem Gold und Silber zu den Edelmetallen 
und tritt in seinen Verbindungen teils zweiwertig, Platino- oder Oxydul
verbindungen, teils vierwertig auf, Platini- oder Oxydverbindungen. Es ist 
im festen, kompakten, Zust&nde silberweiI3 von Farbe, woher der Name 
kommt, der vom spanischen plata, Silber, oder platinja, silberahnlich, ab
geleitet ist, obwohl Platin ofter auch als weiI3es Gold bezeichnet wird. 
Es ist dehnbar und hiimmerbar, von 21,15-21,48 spezifischem Gewicht 
und in groBerer Menge nur im Knallgasgeblase schmelzbar, auch wird es 
von Sauren nicht angegriffen. Nur kochendes Konigswasser lOst es zu 
Platinchlorid, ebenso wird es von freiem Chlor, Jod und Brom sowie Phos
phor angegriffen. Es findet sich in Siidamerika, in Kolumbien in ver
schiedenen Goldwaschereien, im Sand einzelner Fliisse in Kalifornien, 
Memo, Kanada, in Siidafrika, in Transvaal, vor allem in Ru.Bland im 
Ural, wo jahrlich etwa 4000 kg gewonnen werden sollen. Es findet sich 
Wle das Gold nur metallisch, in Form feinen Sandes oder kleiner Kliimp
chen, selten in kleinen Stiicken oder gar groBeren Klumpen bis zu 10 kg 
Gewicht, jedoch niemals ganz rein, sondern stets vermengt mit einigen 
anderen, sehr seltenen Edelmetallen, Iridium, Palladium, Rhodium, 
Ruthenium und Osmium. Von diesen wird es gewohnlich dadurch gereinigt, 

. daB man es in heiBem Konigswasser lOst, aus der Losung mittels Ammonium
chlorid ausfallt und das entstandene unlosliche, gelbe DoppeIsalz, Ammo
niumplatinchlorid, sog. Platinsalmiak, Platinum-Ammonium 
chloratum durch Gliihen zersetzt. Es bleibt hierbei metaIlisches Platin 
in Form einer locherigen, grauen, schwammigen Masse, als Platin
schwamm, zuriick. Dieses Platin wurde friiher durch starke hydraulische 
Pressen zu festem Metall zusammengepreBt, das dann durch nachfolgendes 
starkes Gliihen und Hammern noch mehr verdichtet wurde. Seitdem 
man aber gelernt hat, es im KnaIlgasgeblase zu schmelzen, geschieht diese 
Schmelzung in fIachen Tiegeln aus Kalkstein. Hierbei erzielt man ein 
viel reineres, namentlich nicht briichiges Platin, da das Osmium und 
Rhodium sich hierbei vollstandig verfliichtigen. Ein Gehalt von einigen 
Prozent Iridium macht das Platin noch weit widerst&ndsfahiger und brauch
barer fiir seine technischen Verwendungszwecke, namentlich zur Her
stellung der Abdampfschalen fiir Schwefelsaure. Festes, kompaktes Platin 
nimmt keinen Sauerstoff auf, in fein verteiltem Zustand aber verdichtet 
es diesen auf seiner Oberflache und bildet mit ihm moglichenfalls ein sehr 
bewegliches Peroxyd, das den Sauerstof£ leicht ozonisiert abgibt und so 
oxydierend wirkt. Dar obengenannte Platinschwamm und noch mehr 
Platinmohr oder Platinschwarz zeigen diese Eigenschaft in noch bei 
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weitem grolleren Malle. Sie werden deshalb viel zur AnIertigung von Gas
selbstzundern benutzt. 

Wasserstoffgas, auf Platinschwamm oder -mohr geleitet, entzundet 
sich und verbrennt zu Wasser (Dobereinersches Feuerzeug), schweflige 
Saure oxydiert zu Schwefelsaure, Ammoniak zu Salpetersaure und Alkohol
dampfe zu Essigsaure, da Platinmohr imstande ist, mehr als sein 200faches 
an Raumteilen Sauerstoff aufzunehmen. 

Platinmohr oder Platinschwarz nennt man das aullerst fein 
verteilte, ziemlich schwarze Platinpulver, wie es erhalten wird, wenn man 
Platinchlorid-ChlorwasserstofflOsung mit Formaldehyd mischt und mit 
u.berschiissigem Atznatron ausfallt. 

Anwendung. Platinmohr zur Herstellung von Platinspiegeln, 
indem man es mit verharztem Terpentinol anreibt, auf Glasplatten auf
tragt und im Muffelofen einbrennt. Zum Platinieren von kupfernen Gefallen. 

Metallisches Platin hat wegen seiner Unangreifbarkeit durch Feuer 
und Sauren eine grolle Verwendung in der Chemie und der Technik. Platin
kessel, Platintiegel, Platinblech und Platindrahte sind ffir viele Zwecke 
unersetzlich, namentlich ffir die Zwecke der Analyse. Man hat aber die 
Geratschaften zu huten vor der unmittelbaren Einwirkung von freiem 
Chlor, Jod und Brom, Schwefel, schmelzender Kieselsaure, geschmolzenen 
Metallen, I!chmelzendem Kalium-, Natrium- und Lithiumhydroxyd und 
weillgluhender Kohle. Platin wird ferner zur Herstellung von Elektroden 
und als Kontaktmasse benutzt. Man reinigt Platingerate mit Salzsaure 
und Seesand. 

N aeh weis: In Platinchloridlosung entstehen mit Kaliumchlorid oder 
Ammoniumchlorid gelbe, kristallinische Niederschlage von Kaliumplatin
chlorid oder Ammoniumplatinchlorid, Platinsalmiak, die in Wasser schwer, 
in Weingeist nicht loslich sind. 

Platinum chloratum. Platinchlorid·ChlorwasserstoH. 

Chlorure de platine. Chloride of platina • 

. PtCl4 + 2 HOI + 6 ~O oder ~PtCI8 + 6 ~O. 

Der Platinchloridchlorwasserstoff wird schlechtweg aIs PIa ti nchlorid 
bezeichnet. Das eigentliClhe Platinchlorid PtCl4 ist nieht im Handel. Platin
chloridchlorwasserstoff ist ein rotbraunes, kristaIIinisches, sehr lpicht 
Feuchtigkeit anziehendes Pulver; leicht in Wasser und in Weingeist mit 
tiefgelber Farbe loslich. Die wasserige Losung reagiert sauer, sie enthalt 
die lonen PtCIe" und R·H·. Beim Erhitzen verliert es allmahlich sein Chlor, 
verwandelt sich zuerst in braunes Platinchlorur, zuletzt bleibt metaIlisches 
Platin zuruck. Dargestellt wird es durch Auflosen von Platinschnitzeln 
oder noch besser von Platinmohr in uberschussigem, kochendem Konigs
wasser, Filtrieren der verdunnten Losung durch Glaswolle und Abdampfen 
bis zur Trockne. 

Anwendung. Hauptsachlich als Reagens zur quantitativen Be
stimmung von Kaliumoxyd, Ammonium und einiger Alkaloide; in der Photo
graphie an Stelle des Goldchlorids zum Abtonen der Bilder und ferner zum 
Schwarzen von Kupfer und Kupferlegierungen und zur RersteIlung von 
Platinspiegeln. 
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Platino-K8lium chloratum. Kallumplatlnchloriir. Platinkallumchloriir. 
Chloroplatinlte de potassium. Potassium chloroplatinlte. 

~PtCI4' 

Wi,d dargestellt aus dem Kaliumplatinchlorid, KsPtCla, indem man 
von diesem 100 Teile mit 37 Teilen Kaliumoxalat und 1000 g Wasser kocht 
und die entstandene dunkelrote Losung erkalten lallt. Es sind kleine, rote, 
in Wasser Iosliche Kristalle. 

An wend ung. In der Photographie, der Platinotypie. 
Das Kaliumplatinchlorid. ~PtCla. ist anzusehen als einSalz der 

Platinchloridchlorwasserstoffsaure, ~PtCla, wo der Wasserstoff durchKalium 
ersetzt ist oder als ein Doppelsalz des Platinchlorids, PtCl", mit Kalium
chlorid. Man erhiilt es durch Zusammenbringen einer Platinchloridchlor
wasserstofflosung mit Kaliumchloridlosung. Es ist in Wasser schwer IOslich 

IIsptCIa + 2 KCI = KsPtCIa oder (PtCI" + 2 KCl) + 2 HCI 
Platinchloridchlor- + Kalium- = Kaliumplatinchlorid +Salzsaure. 

wasserstoff chlorid 

t Platino-Barium cyanatum. 
Bariumplatinzyaniir. Platfnbariumzyaniir. Platlnocyanure de baryum. 

Ba(CN)s + Pt(CN)s + 411s0. 

Zitronengelbe, groBe Kristalle, die violetten Schimmer zeigen. Sie 
werden durch Rontgenstrahlen in FI uoreszenz, in ein eigentumliches 
Schill ern versetzt und zur Herstellung der Rontgenschirme benutzt. Man 
gewinnt das Doppeisaiz durch Einleiten von Zyanwasserstoffsaure in eine 
zum Kochen erhitzte Mischung einer Platinchloridchlorwasserstofflosung 
mit Bariumkarbonat. 

(PtCI" + 2 HCI + 6 lis0) + 4 BaCOa + 4 HCN 
Platinchloridchlorwasserstoff + Bariumkarbonat + Zyanwasserstoffsaure = 

(Ba(CN)2+Pt(CN)2) + 3 BaCls + 4 CO2 + ° + 9 lis0 
Bariumplatinzyaniir + Bariumchlorid + Kohlendioxyd + Sauer- + Wasser. 

stoff 

Iridium. 
Ir = 193,1. Zwei- und vierwertig. 

Findet sich im Platinerz und in einigen Legierungen, die ebenfalls 
im Platinerz vorkommen. Es ist ein wei.6es, dem Stahl ahnliches Metall, 
das von Konigswasser langsam und nur in feiner Verteilung angegriffen 
wird, wodurch Iridi umchlorid, IrCI", bzw. Iridi umchloridchlor
wasserstoff, IrCI" + 2 HCI oder lisIrCI8, entstehen. Harter und schwerer 
schmelzbar als Platin. Spezifisches Gewicht ~2,42. Mit Kaliumhydroxyd 
geschmolzen, entsteht aus dem Iridium das Iridiumsesquioxyd. Ir20 3 • 

Stellt man in eine Iridiumchloridlosung Zink oder Eisen, so fiilIt Iridium
mohr aus, der noch starker oxydierend wirkt als Platinmohr. 

Das Iridium findet Verwendung als Legierung mit Platin. Das lridium
sesquioxyd in der Porzellanmalerei fiir tiefschwarze Farben. 
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Osmium. Osmium. 

Os 190,9. Zwei-, vier- und achtwertig. 
Osmium findet sich im Platinerz. Es ist ein blaulichwei13es, hartes 

Metall, das au.6erst schwer schmelzbar ist. Spezifisches Gewicht 22,48. 
Konigswasser oder heiBe Salpetersaure fiihrt das Osmium in Osmiumtetra
oxyd, OsO" iiber. 

Anwendung. Zu Gliihfaden fiir elektrische Lampen mit Wolfram 
zusammen, daher der Name Osramlicht. Ferner, um Glas anzuritzen, 
und mit Iridium legiert bei der Stahlfederherstellung. 

I I 

** Acidum hyper6smicum oder Acidum 6smicum. 
Osmiumtetroxyd. OsmiumsBure. tTherosmiumsBureBnhydrid. 

Acide osmique. Peroxyde -d'dsmium. Osmic acid. 
OsO,. 

Osmium bildet 40xydationsstufen, OsO Osmiumoxydul, OS203 
Osmiumsesquioxyd, OS02 Osmiumdioxyd und OsO, Osmium
tetroxyd, von denen die letzte die oben genannte Osmiumsaure ist, eine 
Bezeichnung, die allerdings nicht richtig ist. Sie wird dargestellt, indem 
man fein verteiltes Osmiummetall im Sauerstoffstrom bei hohem Warme
grad erhitzt und das sich bildende fliichtige Osmiumtetroxyd in abgekiihlten 
Vorlagen verdichtet. 

Es bildet farblose bis gelbe, sehr leicht Feuchtigkeit anziehende, £liichtige 
N adeln von unertraglich stechendem Geruch, der zugleich an ChIor und 
Jod erinnert. Die wasserige Losung blaut rotes Lackmuspapier nicht. 
Stark giftig. Die giftigen Dii.mpfe fiihren leicht Augenerkrankungen herbei. 

Anwendung. In wasseriger Iprozentiger Losung zu subkutanen 
Einspritzungen (unter die Haut) bei Ischias, Kropf usw., fcmer in der 
Mikroskopie, in der Analyse, um Fett nachzuweisen, wodurch OsO, zu 
schwarzem OsOa wird, bei der Herstellung von Gliihkorpern fiir elek
trisches Licht und in der Photographie. 

Aufbewahrung. Sehr vorsichtig und am besten in zugeschmol
zenen Glasrohren. 

Pall8di.um. 
Pd = 106,7. Zwei- und vierwertig. 

Findet sich mit Platin legiert im Platinerz, in geringen Mengen auch 
rein in kleinen Kornern, ferner mit Gold und Silber zusammen. Es ist ein 
silberahnliches Metall von der Harte des Platins. Spezifisches Gewicht 
11,4-11,8. In hei13er Salpetersaure und Schwefelsaure sowie in Konigs
wasser ist es loslich. Es nimmt begierig Wasserstoff auf. Palladium
schwamm, fein verteiltes Palladium, nimmt fast das 400fache an Raum
teilen Wasserstoff auf und dient so in der Chemie zur Anlagerung von 
Wasserstoff an organische Verbindungen. In den Verbindungen tritt das 
Palladium zweiwertig auf in den Pallado- oder Oxydulverbindungen, vier
wertig in den Palladi- oder Oxydverbindungen. 

Palladium kommt meist als Blech in den Handel. Es findet Verwendung 
bei physikalischen W~rkzeugen, z. B. fiir Gradeinteilungen, Skalen. Das 

Palladiumchloriir oder Palladochlorid in der Photographie. 
B uchheister-Ottersbach. I. 16. Autl. 62 
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RhOdium. 
Rh = 102,9. Zwei- und vierwertig. 

Findet sich im Platinerz und Rhodiumgold. Die Verbindungen sind 
rosenrot, weshalb man dem Element den Namen rosig gegeben hat. Es 
ist ein grauweilles, dem Aluminium ii.hnliches Metall, das sich beim Erhitzen 
an der Luft infolge Oxydation blau farbt. Spezifisches Gewicht 12,1. Rho
dium ist in Konigswasser unloslich. 

Es dient zu Platinlegierungen. 

Buth~nium. 
Ru = 101,7. Zwei-, vier- und achtwertig. 

Findet sich imPlatinerz und alsSchw~felrutheniumimLaurit RUsSa' 
Es ist ein sprodes, graues Metall, das sehr schwer schmelzbar ist. Spezi
fisehes Gewicht 12,28. 

Chemikalien organischen Ursprnngs. 
Auch bei dieser Gruppe wird in der Anordnung der einzelnen Pra

parate die in der chemischen Einleitung benutzte Reihenfolge innegehalten; 
es mull daher betreffs der allgemeinen chemischen Betrachtungen stets 
auf diese verwiesen werden. Diese Anordnung hat allerdings zuweilen ihr 
Bedenken, sie muJ3te aber, wenn die chemische Warenkunde auf der all
gemeinen Chemie aufgebaut werden sollte, zur Anwendung kommen. Es 
fehlen freilich auch hier die Schwierigkeiten nicht, alle Stoffe regelrecht 
einzuordnen, um so mehr, als gar manche Zwischenglieder, die nur rein 
wissenschaftlich wichtig sind, hier nicht mitbehandelt werden konnen. 

Verbindungen der offenen Koblenstoffkette oder der 
Fettreibe oder Alipbatiscben Reihe. 

Abk6mm.Hnge der Kohlenw&sserstoft"e. 
**t PentaUum. Pental. TrImethylithylen. Amyl~ne pur. 

CoHlo • 

Farblose, leicht bewegliche und leicht entziindliche Fliissigkeit, von 
benzinii.hnlichem, dabei aber etwas stechendem Geruch. Spezifisches 
GewichtO,667. Siedepunkt 37 0-88 0. In Wasser fast unloslich, dagegen mit 
Chloroform, lther und starkem Weingeist in jedem Verhiiltnisse mischbar. 

Es wird aus dem tertiiiren Amylalkohol, dem Amylenhydrat, durch 
Wasserabspaltung gewonnen. CoHllOR = CoRIO + H20. 

An wen dun g. Penta! wird an Stelle von lther oder Chloroform, 
namentlich bei kleineren Operationen, als Betiiubungsmittel empfohlen. 

** Methyl~num bichloratum. M. chloratum. MethylenClhiorid. 
DIClhiormethan. BIClhlorure de methyl~ne. Methylene Clhlorlde. 

CH2Cl2• 

Das reine Methylenchlorid bildet eine farblose, ehloroformartig rie
chende Fliissigkeit von 1,351 spezifischem Gewieht und siedet bei 41 °_42° C. 
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Es ist an und fiir sich nicht brennbar, jedoch lassen sich seine Diimpfe 
entziinden und verbrennen mit griinlichem Saum. In betreff der Loslich
keit verhiilt es sich gleich dem Chloroform. 

An wen dun g. Das Meth ylenchlorid wird an Stelle des Chloroforms 
zur Betiiubung, zur N ark 0 s e, empfohlen, weil es weniger gefiihrlich als 
dieses wirken soll. 

Das Monochlormethan, Methylchlorid, CH3CI, ein farbloses 
Gas, wird, zu einer Fliissigkeit verdichtet, mitunter noch zur Eisbereitung 
aIs KaItemittel verwendet. 

**t Chlorof6rmium. Formylum chlorBtum. Formylum trichloratum. 
Chloroform. Trlchlormethan. Formyltrichlorid. Chloroforme. Formime 

trichlore. Chlorure de methyle trlchlore. Chloroformum. 
CHCI3• Molekulargewicht 119,39. 

Klare, farblose, leicht bewegliche Fliissigkeit von eigentiimlichem, an
genehm siiBlichem Geruch und siilllichem, hinterher brennendem Ge
schmack; sehr wenig in Wasser (1: 200), leicht in Weingeist, in Ather und 
in fetten Olen lOslich. Es siedet bei 60 °-£2 0, verdunstet aber leicht bei 
jedem Wiirmegrade. Die Dichte solI nach dem Deutschen Arzneibuch 
1,474-1,478 sein, was einem Gehalte von 1-0,6% Alkohol entspricht. 
Beim Verdunsten auf der Haut verursacht es starkes Kaltegefiihl, darauf 
Brennen, selbst Rotung derselben. Es ist schwer brennbar; der eingeatmete 
Dampf erzeugt Betaubung. Mit Wasser geschiittelt, dad es keine saure 
Reaktion zeigen. . 

Bereitet wird es entweder durch Zersetzung von Chloral oder Chloral
hydrat mittels Kaliumhydroxyd und Rektifikation des abgeschiedenen 
Chloroforms iiber Kalziumchlorid (C h lor 0 for m i u m e Chi 0 r a I 0). 

CCl3 • COH + KOH CHCl3 + HCOOK 
Chloral + Kaliumhydroxyd = Chloroform + Kaliumformiat 

oder man mischt 100 Teile 25prozentigen Chlorkalk mit 300 Teilen lauwarmem 
Wasser, gibt in eine Destillierblase und laEt allmahlich 20 Teile Weingeist zu
fliellen. Es tritt so starke Erhitzung ein, dall die Destillation von selbst 
beginnt, erst spater wird nachgefeuert, solange noch Chloroformtropfen 
mit dem Wasser iibergehen. Das gesammelte Chloroform wird zuerst mit 
Kalkwasser, dann mit Schwefelsiiure gewaschen, zuletzt iiber geschmolzenem 
Kalziumchlorid rektifiziert. Auch durch die Einwirkung von Chlorkalk auf 
Azeton (s. d.) wird Chloroform dargestellt. 

Die Dberfiihrung von Azeton in Chloroform durch die Einwirkung 
von Chlorkalk ist so stark und heftig, dall dabei nicht nur stets ein Ver
lust an Chloroform stattfindet, sondern auch das erhaltene Chloroform durch 
unzersetzt iiberdestillierendes Azeton verunreinigt wird. Um dies zu ver
meiden, sind die Destilliergefalle auIrechtstehende Zylinder, in welche 
die Mischung von Chlorkalk und Wasser von oben aus eingefiihrt wird, 
wahrend das mit Wasser verdiinnte Azeton von unten hineingepumpt wird, 
so daB diese Losung die Chlorkalkmischung langsam und bei einer Warme 
durchstromt, bei der die Zersetzung so vollstandig vor sich geht, daB bis 
zur Beendigung des V organges kein unzersetztes Azeton zur Oberflache 
gelangt. Das Verhiiltnis, in dem beide Mischungen eingefiihrt werden, 
um die moglichst groEte Menge Chloroform zu gewinnen, ist Geheimnis 

62* 
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der Hersteller. Unter Zugrundelegung der Aquivalentzahlen geben 116 Teile 
Azeton und 429 Teile Chlorkalk eine Ausbeute von 239 Teilen Chloroform, 
148 Teilen Kalziumoxydhydratund 158 Teilen Kalziumazetat, oder 100 Teile 
Azeton Bollen ergeben 206 Teile Chloroform, in Wirklichkeit aber werden 
nur 180-186 Teile erhalten. 

Der Vorgang diirfte nach folgenden Gleichungen verlaufen: 
I. 2 CHa . CO . CHa + 3 Ca(CIO)2 = 2 CHaCOCCls + 3 Ca(OH)2 

Azeton + Kalzium- = Trichlorazeton + Kalzium-
hypochlorit oxydhydrat. 

II. 2 CHaCOCCla + Ca(OH)2 = 2 CHCla + Ca(C2Ha0 2)2 
Trichlorazeton + Kalziumoxydhydrat = Chloroform + Kalziumazetat. 
Es ist durch Anwendung von Kiilte, -70° bis -100°, gelungen, 

das Chloroform zum Kristallisieren zu bringen und es dadurch von allen 
beigemengten Verunreinigungen zu befreien. Dieses, nach dem Erfinder 
des Verfahrens Chloroformium Piktet genannt, stellt ein sehr reines 
Priiparat dar, steht aber auch ziemlich hoch im Preis. 

Ein ebenfalls reines Chloroform ist das durch Salizylsiiureanhydrid 
gereinigte Salizylid - Chloroform. Salizylsiiureanhydrid, Salizylid, ver
einigt mch mit dem Chloroform zu einer kristallisierenden Verbindung, 
wii.hrend die Verunreinigungen zuriickbleiben. Bei schwacher Erwarmung 
geben die Kristalle das nun gereinigte Chloroform wieder ab, so da13 diese!l 
durch Destillation gereinigt gewonnen werden kann. 

A n we nd u ng. Selten innerlich.in ganz kleinen Gaben, I?eist in Dunst
form eingeatmet als Betii.ubungsmittel, ii.u13erlich oft mit 01 gemengt zu 
Einreibungen gegen Gliederrei13en und Nervenschmerzen; technisch wird es 
zum Losen von Fetten und Harzen, Kautschuk oder Guttapercha verwendet. 
Ferner als Fleckenentfernungsmittel und in der Fii.rberei und Druckerei. 

Das Chloroform des Deutsch~n Arzneibuches ist dem Sauerwerden 
nicht mehr derartig ausgesetzt wie das friihere, schwerere und vollkommen 
alkoholfreie. Dieses zersetzte sich am Tageslicht allmii.hlich in K 0 hie n
oxychlorid, Phosgengas genannt, und Salzsii.ure. 

CHCla + 0 COC12 + HCI 
Chloroform + Sauerstoff = Kohlenoxychlorid + Salzsii.ure. 

Ein derartig in Zersetzung begriffenes Chloroform wirkt beim Einatmen 
sehr gefii.hrlich; schon ein Zusatz von 1/2% Alkohol hindert eine salcha 
Zersetzung. Immer aber mu13 das Chloroform an kiihlem, dunklem Ort 
in gut geschlossenen, mit Glasstopfen oder mit Korkstopfen, der eine 
Unterlage von vorher mit absolutem Alkohol gereinigter Zinnfolie hat, 
versehenen Gefii.13en aufbewo.hrt werden. 

An das Narkosechloroform stellt das D.A.B. die Anforderung, 
daB es von Salzsaure, Chlor, Phosgen, Aldehyd und fremden organischen 
Stoffen frei sein muB. Auf Phosgen priift man dadurch, daB man 
0,1 g Ben z i din, [ ein basischer Stoff, der a us dem H ydrazo benzol von 
der Formel (C8H5NH)2 durch Umlagern infolge Behandeln mit Mi~eral
sauren entstanden ist und die Formel (C8H,NH2)z hat] in 20 ccm Nar
kosechloroform in einem mit gutschlie13endem Glasstopsel versehenem Glase 
lost und 24 Stunden vor Licht geschiitzt, stehen la13t. Es darl sich nun 
hOchstens eine schwach gelbliche, aber nicht eine zitronengelbe Farbung 
oder Triibung oder £lockige Ausscheidung zeigen. 
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Carb6neum chloratum. Tetrachlorkoblenstoff. Cblorkohlenstolf. 
Tetracblormetban. Benzinoform. Cblorure de carbone. 

CCI4 • 

1st eine wasserhelle, atherische, dem Chloroform ahnliche Fliissigkeit 
von hohem spezifischem Gewicht, 1,630, die bei etwa 700 siedet und sich 
mit absolutem Alkohol, Ather, auch Seifen mischt. Sie ist weder 
brennbar noch explosiv und vermindert dem Benzin zugemischt, je 
nach der zugesetzten Menge, dessen Feuergefahrlichkeit. Chlorkohlenstoff 
entfernt besser als Benzin Fett-, 01-, Harz-, Lack-, Stearin- oder Teerflecke 
und hinterlallt bei richtiger Anwendung keine Rander. Man gewinnt ihn 
auf folgende Weise: Man leitet so lange Chlorgas in Schwefelkohlenstoff, 
bis dieser eine kraftig gelbe Farbe angenommen hat, herriihrend von neb en
bei entstandenem Chlorschwefel, Schwefelmonochlorid S2Cl2' Darauf er
hitzt man zum Sieden, destilliert den Tetrachlorkohlenstoff im Wasserbad 
ab und befreit ihn durch Schiitteln mit schwacher Natronlauge von mitiiber
gegangenemChlorschwefei. Von derChemischen Fabrik Griesheim-Elektron, 
Frankfurt a. M., kommt Tetrachlorkohlenstoff unter der Bezeichnung Ben
zinoform in den Handel. Die technische Ware kommt als t e c h n i s c h 
reine, als schwefelfreie und als reinste in den Handel. Schwefel
frei darf sie sich mit SilbemitratlOsung nicht schwarz farben. 

An wend ung. Medizinisch in ganz kleinen Mengen von 0,1-2 ccm 
als Mittel gegen Wiirmer, grollere Mengen wirken giftig. Besondere Vor
sicht ist bei Kindem erforderlich. Mehr als einmal darf es innerhalb 
4 W ochen nicht eingenommen werden, Alkohol ist unbedingt zu vermeiden. 
Als Benzinersatz, zum Entfetten von Wolle, Knochen und zum Auflosen 
von Fetten, Harzen und Lacken. Mitunter als Haarwaschmittel, doch eignet 
es sich hierfiir nicht, da schon Vergiftungserscheinungen bei dieser An
wendung beobachtet worden sind. Als FeuerlOschmittel, wozu es emp
fohlen worden ist, solI es nicht verwendet werden, da sich infolge Zer
setzung bzw. teilweiser Oxydation durch die Erhitzung das so giftige 
Phosgengas, Kohlenoxychlorid COClz, bildet. 

Unter der Bezeichnung Sicherheitsbenzin ist eine Mischung von 
Benzinoform und Benzin im Handel. 

Das Fleckenreinigungsmittel Tetrapol ist ein Gemisch von Seife 
und Benzinoform. 

**t Bromof6rmium. Tribrommetban. Formyltribromid. Bromoforme. 

CHBra• 
Eine wasserhelle, etwa 1 % absoluten Alkohol enthaltende Fliissigkeit 

von der Dichte n. D.A.B. 2,814-2,818 und angenehmem, chloroform
ahnlichem Geruch; angenehm siill schmeckend und die Schleimhiiute nicht 
wie Chloroform reizend. 1st in Wasser sehr wenig, leicht aber in Ather 
und Weingeist loslich. Erstarrt bei 50_6 0 • 

Es darf nicht erstickend riechen. 
An wen dun g. Wird gegen Keuchhusten empfohlen; es wirkt auch 

als ortliches Betaubungsmittel, als Anastheticum, und mft dadurch 
Empfindungslosigkeit hervor. 

A ufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
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**t lodof6rmium. Formylum jodatum. Formylum trijodatum. 
Jodolorm. TriJodmethan. FormyltrlJodld. Iodolorme. Iodoformum. 

Iodide 01 lormyl. 

CHJa. Molekulargewicht 393,77. 

Kleine, zitronengelbe, tafel- oder blattchenformige, fettig anzufiihlende 
Kristalle von eigentiimlichem, durchdringendem, etwas safranartigem 
Geruch. Sie sind fast unloslich in Wasser, loslich in 70 Teilen kaltem, in 
10 Teilen siedendem Weingeist, in 10 Teilen Ather; ferner loslich in Schwe
felkohlenstoff, fetten und atherischen Olen. Mit den Dampfen des 
kochenden Wassers verfliichtigt sich das Jodoform; bei etwa 1700 schmelzen 
die Kristalle zu einer braunen Fliissigkeit, weiter erhitzt, entwickeln sich 
violette Joddampfe nebst anderen Umsetzungsstoffen, und ein koh
liger Riickstand bleibt zurUck. Es verdunstet iibrigens bei jedem 
Warmegrade. 

Hergestellt wird das Jodoform durch mii.lliges Erhitzen (bis zu SOD) 
einer verdiinnten weingeistigen NatriumbikarbonatlOsung mit Jod. Es 
entsteht hierbei neben Natriumjodid und anderen Verbindungen Jodoform, 
das sich nach dem Erkalten abscheidet. Eine andere Bereitungsweise ist 
die von Suillot und Raynaud. Diese lassen 50 Teile Kaliumjodid und 6 Teile 
Azeton mit 2 Teilen Natriumoxydhydrat in 1-21 kaltem Wasser losen 
und in diese Losung Tropfen fiir Tropfen eine verdiinnte Chlorkalklosung 
eintragen, bis alles Jod in Jodoform umgewandelt ist. Diese Darstellung 
lehnt sich an die Gewinnung von Chloroform aus Azeton und Chlorkalk 
an. Auch durch Elektrolyse einer wasserigen Jodkaliumlosung unter Zu
satz von Natriumkarbonat oder Kaliumkarbonat und Weingeist und Hin
zuleiten von Kohlendioxyd wird Jodoform hergestellt. 

Anwendung. Es wird zuweilen innerlich wie andere Jodpraparate 
gegeben, besonders gegen Lungenschwindsucht, hauptsachlich aber aullerlich 
zum Einstreuen in eiternde Wunden oder mit Lykopodium gemengt zum 
Einblasen in den Kehlkopf; ferner in Salben, Verbandstoffen usw. Auch 
in Kollodium gelost bei durch Frost aufgesprungenen Handen. 

Auf b e wah run g. In gut geschlossenen Gefallen, am besten an 
dunklem Orte. 

Priifung. 1 Teil Jodoform mull, mit 10 Teilen Wasser 1 Minute lang 
geschiittelt, ein farbloses Filtrat geben (Pikrinsaure). 0,2 g Jodoform 
sollen nach dem Erhitzen keinen wagbaren Riickstand hinterlassen. 

** A6ther chloratus. Aethylum chloratum. 
Monochloriithan. Athylchlorld. ChloriithyL 

Ether chlorhydrique. Chlorure d'ethyle. Ethyl chloride. 

CIlH&Cl oder CHaCHaCI. 

Chlorathyl ist eine farblose, leichtbewegliche Fliissigkeit von eigen
tiimlichem, angenehmem Geruch und brennend-siillem Geschmack. Siede
punkt bei 12°-12,5 0 C; spezifisches Gewicht bei 00 C 0,921. In Wasser 
wenig loslich, leicht dagegen in Weingeist. Es wird dargestellt durch 
Erhitzen von Athylalkohol und Salzsaure unter Druck von 40 Atmospharen. 
Das hierbei entstehende Erzeugnis wird destilliert, die Athylchloridschicht 
abgehoben, mit Alkali gewaschen, dann durch Kalziumchlorid entwassert 
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und nochmals rektifiziert. Athylchlorid kommt meist in Glasrohren mit 
feiner Spitze oder mit einem abschraubbaren Verschlusse versehen in den 
Handel und dient als ortliches Beta ubungsmittel, ala A n a s the tic u m , 
urn Empfindungslosigkeit hervorzurufen. Beim Gebrauch wird die Spitze 
der Rohre abgebrochen oder der Verschlu13 abgeschraubt und durch die Warme 
der Hand ein feiner Strahl Xthylchlorid auf die gefiihllos zu machende 
Stelle gespritzt. Die Wirkung wird bedingt durch die bei der sehr raschen 
Verdunstung erzeugte Kiilte. Es verbrennt mit griin umsaumter Flamme. 

** Aethylum tetrachloratum. Aether tetrachloratus. 
Aethyltetrachlorid. Tetrachloriithan. Tetrachloriithyl. Tetrachlorure d'ethyle. 

Ethyl tetrachloride. 

CIH2C~, 

Das Tetrachloriithan kommt in zwei isorneren Verbindungen vor: 
ais Alpha-Tetrachlorathan mit dem Siedepunkt 1300 und ais Beta-Tetra
chloriithan oder Dichlorathylendichl orid mit dem Siedepunkt 147°. 
Eine sehr giftige, gleich dem Chloroform betiiubende Fliissigkeit. 

An wen dun g. Zur Herstellung eines Lackes fiir Flugzeuge zum 
Auflosen der AzetyIzellulose. 

Bei mit Tetrachlorathan Arbeitenden zeigt sich die Vergiftung durch 
Gelbsucht und Blutzedall, die zum Tode fiihren konnen. 

Spiritus .. Utheris chlorati. Spiro muriatico-aethereus. 
Sp. Salis dulcis. VeniiBter Salzgeist. 

Klare, farbiose, neutrale, vollstandig fliichtige Fliissigkeit von an
genehmem, iitherischem Geruch und gewiirzhaftem, etwas sii13lichem Ge
schmack. Spezifisches Gewicht 0,838--0,844. 

Er wird bereitet durch Destillation eines Gemenges aus Braunstein, 
Weingeist und Salzsaure, Ausschiitteln des enten Destillats mit trockenem 
Natriumkarbonat und nachfolgende Rektifikation. Er ist keine einheitlich 
chemische Verbindung, sondern enthiilt eine Reihe verschiedener Stoffe, 
die durch Einwirkung des Chiors auf den Xthylalkohol entstanden sind, 
neben unveriindert mitiiberdestilliertem Xthylalkohol. 

Anwendung. Nur noch wenig in der Heilkunde. Als Zusatz zu 
verschiedenen Essenzen. 

Auf be wah run g. In gut verkorkten, vor Licht und Luft ge
schiitzten Flaschen, um Siiuerung zu vermeiden . 

•• Allther bromatus. Aethylum bromatum. A.ether hydrobromicus. 
Athylbromld. Bromiithyl. Monobromiithan. Ether bromhydrique. 

Bromure d' ethyle. Ethyl bromide. 

C2H5Br oder CHaCHsBr. 
Das Bromiithyl wird dargestellt durch vorsichtiges Eintragen von 

15 Teilen eiskaitem Wasser und darauf 20 Teilen gepuivertem Kalium
bromid in eine erkaitete Mischung von 18 Teilen Weingeist und 40 Teilen 
konzentrierter Schwefelsaure, die ohne Abkiihiung unter fortwahrendem 
Umschwenken gemischt sind, und nachherige Destillation aus dem Sand
bade. Die aus dem Weingeist und der Schwefeisaure entstandene Athyl-
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schwefelsaure setzt sich mit dem Kaliumbromid um in Athylbromid und 
Kaliumbisulfa t: 

(C.H5)HSO, + KBr = C.H5Br + KHSO, 
!thylschwefelsaure + Kaliumbromid = !thylbromid + Kaliumbisul£at. 

Das Destillat wird in der 20 Teile Wasser enthaltenden Vorlage so auf
gefangen, daB das Kiihlrohr etwas in das Wasser taucht. Die Destillation 
ist beendet, sobald keine in dem Wasser untersinkenden Tropfchen mehr 
iibergehen. Hierauf wird die untere, olartige Schicht von dem Wasser 
getrennt, zweimal mit je einem halben Raumteile Wasser ausgeschiittelt, 
alsdann zweimal mit je einem halben Raumteile Schwefelsaure je 6 Stunden 
lang unter haufigem Umschiitteln in Beriihrung gelassen. Das von der 
Schwefelsaure getrennte Athylbromid wird darauf mit einem halben Raum
teile KaliumkarbonatlOsung (1 + 19) geschiittelt, dann mit Kalziumchlorid 
entwassert und schliel3lich rektifiziert. Leichtbewegliche, fliichtige Fliissig
keit von chloroformahnlichem Geruch und brennendem Geschmack. Dichte 
nach D.A.B. 1,440-1,444, Siedepunkt 36°-38,5° C. Schwer brennbar; an 
Luft und Licht braunt es sich und wird durch freie Bromwasserstoff
saure sauer. 

Anwendung. Das Bromathyl wird zur Betaubung, zur Narkose, 
bei kiirzeren Operationen empfohlen. Es solI hierbei vor Ather und 
Chloroform bedeutende Vorziige haben. 

Aufbewahrung. In kleinen, ganz gefiillten Flaschen, vor Licht 
geschiitzt. 

**t Aethylennm trichloratnm. Trichlorithylen. Tri. 
CaHCls oder CHOl 

II 
CCIII 

Klare, farblose, fliichtige Fliissigkeit von eigentiimlichem Geruch, 
spezifisches Gewicht 1,470, lost Fette und Harze leicht auf. Der Siede
punkt liegt bei 88 ° . 

Es wird bereitet durch Erhitzen von Tetrachlorathan mit Natronlauge 
oder einer Losung von Natriumkarbonat in Wasser. 

An wen dun g. Ala Extraktionsmittel fUr Fette, Fleckentfernungs
mittel und zum Entfernen von Lackanstrichen. 

Alkohole. 

Alcohol methYlicus. Alcohol Ligni. Spiritus Ligni. 
Methylalkohol. Methyloxydhydrat. Holzgeist. Methanol. Karbinol. 
Alcool mllthylique. Esprit de bois. Hydrate de mllthyle. Mllthylene. 

MethyUc Alcohol. 
CHaOH oder CH,O. 

Farblose, sehr fliichtige, leicht entziindliche und somit feuergefahrliche 
Fliissigkeit von eigentiimlichem, atherischem Geruch und brennendem Ge
schmack. Er wirkt schon in kleinen Mengen, wahrscheinlich von 7,5 ccm, 
stark giftig und ist dem Athylalkohol in seinem chemischen Verhalten un
gemein gleich. Er mischt sich mit Wasser, Athylalkohol, Ather, fetten und 
atherischen Olen in jedem Verhaltnisse. Bei der Mischung mit Wasser tritt 
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Erwarmung und Verringerung der Raumteile ein. Mit wasserfreiem Kalzium
ehlorid geht er eine kristallisierende Verbindung ein (4 CHaOH + CaC12), 

die sieh aber in Wasser wieder zersetzt. Der absolute Methylalkohol siedet 
bei 600 , der niemals ganz wasserfreie kaufliehe dagegen bei 65 0 • 

Er ist ein Erzeugnis der trockenen Destillation des Holzes und wird 
durch fraktionierte Rektifikation des rohen Holzessigs und nachherige 
Reinigung gewonnen. Die Reinigung des rohen Holzgeistes, der ein Ge
misch aus Methylalkohol, essigsaurem Methylather und Azeton darstellt, 
geschieht wiederum durch fraktionierte Destillation, und zwar destilliert 
man iiber Xtzkalk, um den essi~sauren Methylather zu zerlegen. 

Synthetisch wird der Methylalkohol aus Kohlenmonoxyd und Wasser
stoff unter Druck und Mitwirkung von Katalysatoren hergestellt und als 
Methanol in den Handel gebracht. 

Methylalkohol kommt auch unter dem Namen Spritol oder Spiri-
togen im Handel vor. . 

Anwendung. In groBen Mengen zur Darstellung des Jodmethyls 
bei der Anfertigung griiner Anilinfarben; ferner zur Herstellung des Form
aldehyds, zum Vergallen des Spiritus, zum AufHisen von Harzen und Fetten 
und zur Bereitung von Polituren und Spirituslacken. N ach dem Reichs
gesetze vom 14. Juni 1912 diirfen Nahrungs- und GenuBmittel - insbesondere 
Trinkbranntwein und sonstige alkoholisehe Getranke -, Heil-, Vorbeugungs
und Kraftigungsmittel, Riechmittel und Mittel zur Reinigung, P£lege oder 
Farbung der Haut, des Haares, der Nagel oder der Mundhohle nicht so 
hergestellt werden, daB sie Methylalkohol enthalten. Zubereitungen dieser 
Art, die Methylalkohol enthalten, diirfen nicht in den Verkehr gebracht 
oder aus dem Ausland eingefiihrt werden. (Vgl. Gesetzkunde.) 

Fiir die Auf b ew a h run g bzw. Lagerung sind in verschiedenen Be
zirken polizeiliche V orschriften erlassen worden, die strenge innegehalten 
werden miissen. Auch muB man sich vor den Dampfen des Methylalkohols 
in acht nehmen, da schon Erblindungen dadurch hervorgerufen sind. 

Nachweis. 1. Man verfahrt nach Fendler und Mannich folgender
maBen: Man erhitzt in einem Glaskolben von 50 ccm Inhalt 10 ccm 
der zu untersuchenden Fliissigkeit langsam zum Sieden. Der Kolben 
steht auf einem doppelten Drahtnetz und ist mit einem durchbohrten 
Kautschukstopfen geschlossen, durch den ein zweimal im rechten Winkel 
gebogenes Glasrohr geht. Das Glasrohr hat eine Lange von etwa 70 em, 
der auf- und absteigende Teil je etwa 25 em. Man destilliert 1 ccm ab 
und richtet die Erhitzung so ein, daB hierzu 4 - 5 Minuten erforderlich 
sind. Darauf wird das Destillat mit 4 ecm verdiinnter Schwefelsaure von 
2% gemischt. Das Gemisch kiihlt man in einem nicht zu engen Reagenz
glase dureh Einstellen in kaltes Wasser und fiigt unter Schiitteln allmahlich 
1 g fein zerriebenes Kaliumpermanganat hinzu. Nach Verschwinden del' 
violetten Farbung filtriert man in ein Reagenzglas und erhitzt etwa 30 Se
kunden bis eben zum Sieden und mischt 1 ccm der farblosen abgekiihlten 
Fliissigkeit unter bestandigem Kiihlen mit 5 ccm konzentrierter Schwefel
saure. Der abgekiihlten Mischung setzt man darauf 2,5 cem einer frisch
bereiteten Losung von 0,2 g salzsaurem Morphin in 10 cem konzentrierter 
Schwefelsaure unter Riihren mit einem Glasstabe zu. War Methylalkohol 
zugegen, so wird nach 20 Minuten die Fliissigkeit violett bis rotviolett ge
farbt sein. 
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2. Einfacher ist das Verfahren nach Sailer mit einer Beta-Naphthol
IOsung in konzentrierter Schwefelsaure (1 + 29). Man vermischt 2-3 ccm 
der zu untersuchenden Fliissigkeit in einem Probierglase von etwa 1,5 cm 
lichter Weite mit dem gleichen Raumteile der Naphtholschwefelsaurelosung. 
1st Methylalkohol zugegen, tritt deutlich Orangenbliitengeruch auf infolge 
Entstehung von Beta-Naphtholmethylather. Bei Xthylalkohol zeigt sich nur 
schwach ein ananasartiger Geruch des entstandenen Betanaphtholathyliithers. 

3. Nach Deniges fiihrt man durch eine saure Losung des Kalium
permanganats den Xthylalkohol in Azetaldehyd und den Methylalko
hoI in Formaldehyd iiber und weist den Formaldehyd durch fuchsin
schweflige Saure, Fuchsindisulfit, nach, die mit Formaldehyd eine blau
violette Fii.rbung gibt. Man fiigt zu 0,1 ccm der zu untersuchenden Fliissig
keit 5 ccm einer 1 prozentigen KaliumpermanganatlOsung sowie genau 
0,2 ccm reine Schwefelsaure und schiittelt um. Nach 2 bis 3 Minuten 
mischt man 1 ccm einer 8 prozentigen Oxalsaurelosung und 1 ccm reine 
Schwefelsaure hinzu. Es tritt Entfarbung ein. Werden nun 5 cem fuchsin
schweflige Saure hinzugefiigt, tritt sehr bald eine blauviolette Fii.rbung ein. 

Zur Herstellung der fuchsinsch wefligen Sa ure werden zu 100 ccm 
destilliertem Wasser 10 ccm eine! Losung von Natriumbisul£it (spez. Ge
wicht 1,3082) und 15 ccm einer Losung von 1 g Diamant-Fuchsin in 1 Liter 
destilliertem Wasser hinzugemischt und darauf 1,5 ccm reine Schwefelsiiure. 
Diese Losung muI3 zum Gebrauch mindestens einen Tag alt sein und vor 
Licht geschiitzt aufbewahrt werden. 

4. Nach Maue destilliert man einige Kubikzentimeter der zu untersuchen
den Fliissigkeit ab und fiigt, um den Methylalkohol zu Formaldehyd iiberzu
fiihren, zu 1 ccm des Destillates 8 ccm einer Losung von Kaliumperman
ganat 0,3 : 100 und 1 ccm verdiinnte Schwefelsaure (1 + 3). Darauf lost 
man einige kleine Kristalle Guajakolkarbonat in 1 ccm 90 prozentigem 
Weingeist unter gelindem Erwarmen auf, fiigt 1 ccm des oxydierten 
Destillates und 1 Tropfen einer 10 prozentigen Eisenchloridli:isung hinzu 
und laBt, ohne irgendwie zu schiitteln, 2 ccm konzentrierte reine Schwefel
saure in das etwas schrag gehaltene Probierrohr vorsichtig so einlaufen, 
daB die Schwefelsaure der dariiber befindlichen Fliissigkeit unterschichtet 
ist. 1st Formaldehyd zugegen, so zeigt sich an der Beriihrungsflache ein 
himbeerroter Ring. 

o. Den Nachweis des Methylalkohols n. D.A.B. siehe unter Athyl
alkohol S. 993. 

Alcohol aethYlicus. Spiritus Vini. Ithylalkohol. 
Aleool ethyllque. Esprit de vin. Aleool ordlnalre. Spirit of wine. 

CSH60H oder CsHeO. Molekulargewicht 46,05. 
Der Name Alkohol, der von diesem Korper auf eine ganze Reihe in 

homologer Zusammensetzung chemisch ahnlicher Korper iibertragen ist, 
stammt aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie "das Feine, das 
Geistige", denn arabische Arzte haben den Stoff seinerzeit zuerst dar
gestellt und in den abendlandischen Arzneischatz eingefiihrt. Urspriinglich 
wurde er nur fiir die Zwecke der Heilkunde hergestellt und verbraucht; erst 
ganz allmahlich hat er sich die Bedeutung als Handelsware errungen, die er 
heute besitzt, wo Millionen Hiinde mit der Herstellung und seinem Vertriebe 
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beschaftigt sind. Diese Bedeutung hat er erst dadurch erlangt, daB neben 
seinem Verbrauche zu alkoholischen Getranken sehr groBe Massen im tech
nischen GroB- und IGeinbetriebe verarbeitet werden. Xthylalkohol ist der 
erregende, spater berauschende Bestandteil aIler gegorenen sog. geistigen 
Getranke. 

Die Rohstoffe, aus denen er hergesteIlt wird, sind sehr verschiedener 
Natur, teils sind es zuckerhaltige Friichte und sonstige Pflanzenaafte, teils 
Reis, Mais, Roggen, Kartoffeln und eine groBe Menge anderer Stoffe, die 
aber aIle einen gemeinsamen Bestandteil enthalten, das Starkemehl bzw. 
den aus diesem entstandenen Zucker. Dieser, in den alles Starkemehl erst 
iibergefiihrt werden muB, liefert una vor allem den Xthylalkohol des Handels, 
in welcher Form und unter welchem Namen er auch vorkommen mag. 

Der Xthylalkohol kommt nur zum allerkleinsten Teil in reinem, der 
obigen Formel entsprechendem Zustand in den Handel, fast immer ist er 
mehr oder weniger wasserhaltig. Man pflegt gewohnlich nur die reine, 
vollig wasserfreie Ware mit Alkohol oder Alcohol absolutus zu bezeichnen, 
wahrend Mischungen von iiber 80-95% Gehalt mit Sprit oder Spiritus oder 
Spiritus Vini oder Weingeist, bezeichnet werden. Mischungen von 80% und 
darunter pflegt man Branntwein zu nennen, eine Bezeichnung, die, weil von 
gebranntem Wein herstammend, in Wirklichkeit nur dem Weinbrand 
und ahnlichen, aus dem Wein hergestellten Spriten zukommt. 

Selten pflegen die verschiedenen Alkoholmischungen ganzlich frei 
zu sein von anderen, aus der Bereitung herrUhrenden Stoffen. Teils sind es 
Spuren von Aldehyd, teils andere, schwersiedende Alkohole, die sog. Fusel
ole, teils Sauren oder durch diese entstandene Xther. Oft miissen diese 
Beimengungen durch besondere Reinigung und durch Rektifikation ent
fernt werden, oft aber sind gerade diese sehr geringen Beimengungen von 
Xthern usw. ungemein wichtig fiir die Wertschiitzung der Ware. Wir er
innern an Rum, Weinbrand oder Weinbranntwein, Arrak. 

Die Hauptstoffe fiir die Bereitung des Sprits im groBen sind in den 
europaischen Liindern das Korn, unter diesem der Mais, der Roggen, dann 
die Kartoffeln. Die Darstellung zerfiiIlt, abgesehen von der spiiter erfolgen
den Reinigung, in verschiedene, in sich abgeschlossene Vorgiinge, 1. die 
Umwandlung des Stiirkemehls in garungsfahigen Zucker - den Maisch
prozeB, 2. die Umwandlung des Zuckers in Alkohol- die Garung und 
3. die Des till a t ion, d. h. die Abscheidung des entstandenen Alkohols 
aus den Garungsbehaltnissen. 

Der erste Vorgang, das Maischen, ist verschieden je nach den Roh
stoffen, die gemaischt werden soIl en. Sind es Getreidearten, so werden sie 
zuerst erweicht, dann zerquetscht, mit miiBig warmem Wasser zu einem 
Brei angeriihrt und mit einem Zusatze von Malzauszug, der diastasehaltig 
ist, versetzt. Die Diastase, ein Ferment oder E nz y m des MaIzes, wandelt 
das Starkemehl in M a Ito s e, in Zucker urn. Nach vollendeter Umwandlung, 
die mittels der Jodprobe festgestellt wird, setzt man Hefe zu und in der 
nun eintretenden Giirung zerfiillt Zucker unter Aufnahme von Wasser in 
Kohlendioxyd und Alkohol, und zwar 1 Molekiil Maltose-Zucker in 
4 Molekiile Alkohol und 4 Molekiile Kohlendioxyd: 

C12H220 11 + H20 = 4 C2H50H + 4 CO2 
Maltose + Wasser = Xthylalkohol + Kohlendioxyd. 
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Werden Kartoffeln angewendet, so verfahrt man folgenderma.l3en: die 
gewaschenen Kartoffeln werden mittels Dampf gar gekocht,. dann auf 
eigenen V orrichtungen fein zerquetscht und durch ma.l3ig warmes Wasfl{!r 
in einen gleichma.l3igen Brei verwandelt, der nun wie oben mit Malz 
und Hefe behandelt wird. Oder die Kartoffeln werden im Dam p fer 
(Abb. 567), einem A u to kla ve n, d. h. einem geschlossenen Gefa.l3e, bei 
einem Warmegrade von 140°-150° mit Dampf von 2-3 Atmospharen 
Druck behandelt. Rier kommen sie als Brei heraus. Oder es wird die 
Umwandlung des Starkemehls der Kartoffeln nicht durch Malz, sondern 
durch Kochen mit verdiinnter Schwefelsaure bewirkt und dann die freie 
Schwefelsaure durch Kalk neutralisiert. Man erhalt hierbei nicht Maltose, 
sondern Traubenzucker, C6H12 Os , der sich in je 2 Molekiile Athylalkohol 
und Kohlendioxyd spaltet: 

C6H120 6 = 2 C2HoOH + 2 CO2 
Traubenzucker = Athylalkohol + Kohlendioxyd. 

Um weitere Garungs
vorgange, wieBildungvon 
Milchsaure und Butter
saure, zu vermeiden, setzt 
man der Maische geringe 
Mengen von Fluorverbin
dungen, z. B. Ammonium
fluorid oder Fluorwasser
stoffsaure zu. 

Sobald die ganze 
Maische, wie der tech
nische Ausdruck lautet, 
weingar, d. h. der Zucker 
in Kohlendioxyd und AI
kohol umgesetzt ist, wird 
sie in die Destilliergefa.l3e 
gepumpt, undnun beginnt 
der 3. Teil der Arbeit, die 
Trennung des Alko
hols yom groBten 
Teile des Wassers und 
den festen Bestand
teilen der Maische. 

(1 Friiher, als man nur die 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~;;;;;;iiJ~r~f~~_~ allereinfachstenDestillier-

b gerate, bestehend aus 
Blase und Kiihlschlange, 

Abb.567. Dampfer fUr Kartoffeln. anwandte, war das Ergeb-
nis der ersten Destillation 

stets ein verhaltnisma.l3ig diinner Branntwein; denn wenn der Alkohol auch 
schon bei einigen 80° siedet, so hat er doch, wegen seiner Affinitat zum 
Wasser, die Fahigkeit, groBe Mengen Wasserdampf bei diesem Warme
grade mit sich zu nehmen. Es bedurfte dann mehrfacher Rektifikationen, 
um dem Sprit eine Starke von 90-95% zu geben. Heute hat man die 
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Destillierapparate derartig vervollkommnet, daB es dem Brenner gelingt, 
von vornherein diese Starke zu erreichen. 

Man hat hierzu Vorrichtungen von sehr verschiedener Bauart, die 
meistens darauf beruhen, daB die Abkiihlung der alkoholhaltigen Wasser
dampfe in verschiedenen Abteilungen nach und nach vorgenommen wird. 
Auf diese Weise werden in den ersten Abteilungen, wo die Abkiihlung nur 
sehr schwach ist, hauptsachlich Wasserdampfe verdichtet, die spater 
wieder in die Blase zuriickgeleitet werden, wahrend die folgenden Ab
teilungen ein immer starker werdendes Erzeugnis liefern. Die hOchste 

Abb.568. 
Rektihkation von Rohsprit. A Siedekessel mit Dampfrohrheizung. B Kolonnen. C Dephleg· 

mator. D KUhlvorrichtung. E MeBgerl!.t fur den ablaufenden Spiritus. 

Starke, die sich iiberhaupt durch Destillation erreichen laBt, ist 95%; die 
letzten 5% Wasser lassen sich nur durch spater zu besprechende chemische 
V organge entfernen. Der bei der ersten Destillation gewonnene Sprit heiBt 
Rohs prit und wird gew6hnlich in besonderen Fabriken einer weiteren 
Reinigung unterworfen. Zu bemerken ist iibrigens dabei, daB bei den oben 
beschriebenen V orrichtungen der groBte Teil der FuselOle in den vorderen 
Abteilungen, den sog. Dephlegmatoren, verdichtet wird, so daB das 
Enderzeugnis verhaltnismaBig rein ist und fUr eine Menge von Zwecken 
vollstandig geniigt. 

Wir fiigen hier die Abbildung einer Spiritusrektifikation ein, zu deren 
Verstandnis wir nur noch die Erklarung der K 010 nne hinzufiigen wollen 
(Abb. 568). Der turmartige Auisatz B ist durch zahlreiche durchbrochene 
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Zwischenwande in eine Menge Einzelabteilungen geteilt; fiber den Off
nungen der Zwischenwande hangen Glocken, gegen die der Spiritus
dampf stromt. Hier wird schon ein groBer Teil der wiisserigen Bestandteile 
verdichtet und flie13t in den Kessel zUrUck, so da.13 nach dem Durchstromen 
der letzten Kolonnenabteilung schon ein hochgradiger Spiritusdampf in 
den Dephlegmator 0 gelangt. Um die letzten Reste der Fuselole zu ent
fernen, sie bestehen aus Propyl-, Amyl- und Butylalkohol in verschiedenen 
Mischungen, je nach dem Rohstoffe, so z. B. enthalt Kartoffelsprit fast nur 
Amylalkohol, hat man sehr verschiedene Verfahren vorgeschlagen und auch 
die Entfuselung, namentlich mit stark oxydierenden, chemischen Agenzien 
versucht. Man erhalt dabei allerdings zum Teil sehr gut riechende Sprite, die 
die Fuselole aber noch gro.l3tenteils, wenn auch in veriinderter, gebundener 
Form, als Ester enthalten. Das Verfahren, durch das man immer noch gut 
zum Ziele gelangt, ist die Entfuselung durch frischgegliihte Kohle. Man 
verdfinnt den Sprit auf 50% und la.l3t ihn langsam durch hohe, mit frisch
gegliihter Kohle geffillte Zylinder laufen; die Kohle wirkt hierbei in doppelter 
Weise, einmal, indem sie infolge ihrer Adsorptionsfahigkeit das Fuselol un
mittelbar an sich rei13t, dann aber auch chemisch durch den in ihr auf
gespeicherten, gleichsam verdichteten Sauerstoff, der oxydierend, geringe 
Mengen von Aldehyd bildend. wirkt. Bei der darauf folgenden Rektifikation 
wird der erste Teil des Destillats, der den Aldehyd enthiilt, als sog. Vor-
10. uf gesondert. Die letzten Destillationserzeugnisse, der N achla uf, sind 
reich an FuselOlen und werden auf diese verarbeitet. Zuweilen wird die Ent
fuselung mit Kohle auch in der Weise ausgeffihrt, da13 man die Dampfe. 
mii..I3ig gekiihlt, durch grobgekornte Kohle stleichen la13t, um so unmittelbar 
bei der Rektifikation die Entfuselung vorzunehmen. 

Von dem Elektrizitatswerk Lonza in Visp in der Schweiz wird Alkohol 
aus Kalziumkarbid (s. d.) gewonnen. Das Kalziumkarbid wird in Gas
anlagen mittels Wasser zu Azetylengas und Kalziumhydroxyd zersetzt, das als 
Schlamm ausfallt, wahrend das Azetylengas in einen Gasometer geleitet wird. , 

CaC. + 2 H.O = c.~ + Ca(OR). 
Kalziumkarbid + Wasser = Azetylen + Kalziumhydroxyd. 

Von diesem Gasometer ffihrt man das Azetylengas in einen zweiten, mischt 
hier 1 Raumteil Azetylen mit 4 Raumteilen elektrolytisch gewonnenem 
Wasserstoff und bringt das Gemisch unter AbkiihIung durch fliissige Kohlen
siiure mit Ozon zusammen. Der entstehende Alkohol flie.l3t sofort in ein 
gekfihltes Gefa13 ab, da13 weitere Oxydation vermieden wird. Das Azetylen
gas wird durch Wasserstoff und Ozon - durch Wasser - in Azetaldehyd 
und dieser durch weiteren Wasserstoff in Athylalkohol fibergeffihrt. 

I. CIRI + ~O = C:aH"O oder CHaOOH 
Azetylengas + Wasser = Azetaldehyd. 

II. ORaCOR + 2 H = OBR50R 
Azetaldehyd + Wasserstoff = Athylalkohol. 

Ferner stellt man Athylalkohol synthetisch her durch Dberleiten von 
Azetaldehyd, der ebenfalls aus Kalziumkarbid bzw. Azetylengas gewonnen 
ist, mit Wasserstoff zusammen fiber metallisches Nickel als Katalysator. 
Man wendet hierbei W asserstoff in gro.l3em Dberschu13 an, um eine Verun
reinigung mit Azetaldehyd zu vermeiden, la.l3t den Athylalkohol aus den aus-
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tretenden Dampfen ausfrieren und leitet den Wasserstoff durch eine Diise 
unter Zuhilfenahme neu austretenden Wasserstoffes in den Apparat zuriick. 

CH3COH + 2 H C2HsOH 
Azetaldehyd + Wasserstoff = Athylalkohol. 

AuBerdem wird Athylalkohol in Deutschland aus den zuckerhaltigen Sulfit
ablaugen, die bei der Gewinnung des Sulfitzellstoffes (s. d.) zuriickbleiben, 
hergestellt. Auch aus den beim Backen des Brotes entstehenden alkohol
haltigen Dimpfen, kann man den Alkohol gewinnen. 

Urn den wahren Alkoholgehalt einer alkoholischen Mischung, die aber 
keine wesentlich anderen Bestandteile enthalten darf als Alkohol und 
Wasser, festzustellen, bedient man sich allgemein der sog. Alkoholometer. 
Die Alkoholometer von Tralles und Richter sind die gebrauchlichsten. 
Beide sind Prozentalkoholometer, d. h. sie geben durch die Zahl, bis zu 
der sie einsinken, an, wieviel Prozent an absolutem Alkohol in je 100 Teilen 
enthalten ist. Sie unterscheiden sich aber dadurch, daB Trallcs nach Raum
mengen - V 0 I u m pro zen t - Richter nach Gewichtsmengen - Ge
wich tsprozen t - rechnet. Das Alkoholometer von Tralles war friiher 
im Deutschen Reiche das gesetzliche Mittel fiir die Bestimmung des Alkohol
gehaltes. Jetzt ist das Gewichtsalkoholometer gesetzlich vorgeschrieben. 
Bei diesem schreitet die Einteilung, die Skala, die den Alkoholgehalt an
gibt, nach Gewichtsprozent und die Einteilung, die die Warmegrade aer 
Fliissigkeit angibt, die thermo metrische, nach der hundertteiligen. 
sog. Celsiusschen Skala fort, als Durchschnittswarme. als Normaltemperatur 
gilt + 15°. Wahrend also das Alkoholometer von Tralles angibt, wieviel 
Liter reinen Alkohols sich in 100 I Spiritus befinden, wenn die Warme des
selben + 12"/9 ° R betragt, zeigt das Alkoholometer nach Richter fiir eine 
Warme von 15° Can, wieviel Kilogramm reinen Alkohols in 100 kg Spiritus 
enthalten sind. FUr den Verkauf weingeistiger Fliissigkeiten nach Starke
graden diirfen nur geeichte Thermo - Alkoholometer angewendet und 
bereit gehalten werden (MaB- und Gewichtsordnung vom 30. Mai 1908). 

Der absolute, wie iiberhaupt der konzentrierte Alkohol zieht begierig 
Wasser an; hierauf beruht seine Anwendung bei anatomischen Praparaten. 
Er bildet mit dem Wasser augenscheinlich mehrere chemische Verbindungen, 
Hydrate; denn wenn man starken Alkohol mit Wasser mengt, so tritt 
eine Erwarmung des Gemisches und zugleich eine Zusammenziehung ein, 
die Raumteile vermindern sich. Mengt man z. B. 53,9 Raumteile Alkohol 
mit 49,8 Raumteilen Wasser, so sind die Raumteile der Mischung nicht 103,7, 
sondern 100 Raumteile. Diese Mischungsverhaltnisse entsprechen ziemlich 
genau der Formel C2H50H + 3 H20H. Dber eine solche Verdiinnung hinaus 
tritt keine Erwarmung und Zusammenziehung mehr ein. 

In folgendem geben wir zwei "Obersichtstafeln zur Berechnung der zuzu
setzenden Wassermenge, urn aus starkerem Weingeist schwacheren zu erhal
ten, und zum Vergleich der Raummengen nach Tralles und Gewichts
mengen nach Rich ter. 

Bei der Priifung des Weingeistes kommen, auBer der Bestimmung 
seines Gehaltes an absolutem Alkohol durch das Alkoholometer, vor allem 

1. G e r u c h und G esc h mac k in Betracht; beide miissen nur den eigen
tiimlichen Geruch und Geschmack des Weingeistes zeigen und frei von allen 
fremden Beimengungen sein. Den Geschmack priift man in starker Ver
diinnung; den Geruch entweder durch Verreibung in der Hand oder noch 



992 Chemikalien organiBchen Ursprungs. 

"Obersichtstafel zur Berechnung der Wassermenge, um 100 MaO 
stilrkeren Weingeist zu Weingelst von geringerer Stilrke umzuwaodeln . 

N'O NO .i- .i- .i- Nc .i .... No .i- .i- .i- N~ .i-o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 0.<l 2.<l p:;~ p:;~ p:;~ 
0..<:: .. ~ 0..<:: 

p:;~ p:;~ .. .<l 2~ p:;~ p:;] ~] p:; 0 p:;] ~] .!oI .!oI .!oI .!oI ~~ .!oI .!oI ~~ .!oI :g< ~< ~< ~< ;< :$< ~< ~< ~< ~< :g< ~< ~< 
2'51 

I I 1 

I 
90 6'4 5-l 3'8 1'3 
85 13'3 11'9 10'6 9'2 7'9 6'6 
80 20'9 19'5 18'1 16'2 15'2 13'8 6'8 

...I 
75 29'5 27'9 26'4 24'9 23'4 21'9 14'5 7·2 
70 39-1 37-5 35'9 34'3 32'6 31'0 23-1 15'3 7'6 
65 50'2 48'4 46'7 45'0 43'2 41-5 33'0 24-6 16'4 
60 63'0 61-1 59'2 57'3 55'5 53'6 44'4 35-4 26'4 17-6 8'7 
55 78'0 76'0 73'9 71'9 69'9 67'8 57'9 48'0 38'3 28'6 19'0 9'5 
50 95·9 93'6 91-4 89'2 87'0 84'8 73'9 63'1 52'4 41'8 31'3 20'8 10'4 
45 117'5 115'1 112'6 110'2 107'7 105'3 93'3 81'3 69'5 57'8 46'1 34'5 22'9 
40 144'4 141'7 139'0 136'2 133'5 130'8 117'2 104'0 90'8 77'6 64'5 51-5 38'5 
35 178'7 175'6 174'5 167'41 166'3 163'31 148'0 132'81 117'8 102'8 87'9 73'1 58'3. 

Der Gebrauch vorstehender trbersichtstafei ist hiichst einfach. Gesetzt den Fall, 
man wolle 95 prozentigen Weingeist in S5 prozentigen umwandeln, 80 hat man nacb 
der Tafel auf 100 MaS von 95prozentigem Weingeist 13,3 MaS Wasser zuzusetzen: oder 
es 8011 75 prozentiger Weingeist in 35 prozentigen Weingeist umgewandelt werden, so 
sind zu 100 MaS von 75prozentigem Weingeist 117,8 MaS Wasser zu nehmen. 

Vberslchtstafel iiber den Verglelch der Raummengen nach Tralles 
mit den Gewichtsmengen nach Richter. 

Raum· Gewichts- Raum- Gewichts- Raum- Gewichts-
mengen mengen mengen mengen mengen mengen 

nach nach nach nach nach naoh 
TralIes Richter Tralles Richter Tralles Richter 

0 0 35 23'50 70 57-12 
5 4'0 40 27'95 75 62'97 

10 7'5 45 28'20 80 69'20 
15 10'58 50 36'46 85 75'35 
20 

I 

13'55 55 

I 

41'00 90 

I 

81'86 
25 16'60 60 45'95 95 89'34 
30 19'78 65 51'40 100 100'00. 

besser dadurch, daI3 man in ein GefiiI3 mit siedend heiI3em Wasser etwa 
1 g des zu priifenden Weingeistes gieI3t; hierbei tritt nach einigen Augen
blicken etwaiger Fuselgeruch deutlich hervor. 

2. Eine genauere Priifung auf Amylalkohol, FuselOl, gibt das 
Deutsche Arzneibuch an. Dieses liiI3t 10 ccm Weingeist mit einem Zusatze 
von 0,2 ccm Kalilauge bis auf 1 ccm verdunsten und den Riickstand mit 
verdiinnter Schwefelsiiure iibersiittigen. War Fuselol vorhanden, so tritt 
der Geruch jetzt deutlich hervor. 

3. Um A z eta Ide h y d festzustellen, vermischt man 10 ccm Weingeist 
mit 1 ccmKaliumpermanganatlosung (1 + 1000). 1st Azetaldehyd vorhanden, 
so wird die rote Farbe der Mischung schon vor Ablauf von 20 Minuten in 
gelb iibergehen. 

4. Auf Ameisensiiure priift man, indem man 10ccm Weingeist mit 
5 Tropfen SilbernitratlOsung (1 + 19) vermischt, es darf selbst beim Er
warmen weder eine Triibung noch Farbung eintreten, bei Vorhandenseio 
von Ameisensiiure wiirde Silber reduziert werden. 



Chemik&lien orga.nillchen Ul'IIprungs. 993 

6. Um eine Beimischung von Melassespiritus bzw. Runkel
r ii ben s p i r i t u s zu erkennen, iiberschichtet man in einem Probierrohrchen 
vorsichtig 6 ccm Schwefelsaure mit 6 ccm Weingeist, bei Vorhandensein 
solcher Beimischung wird sich innerhalb einer Viertelstunde an der Be
riihrungsflache ein rosenroter Ring zeigen. 

6. Auf Methylalkohol lii.13t das D.A.B. folgenderma13en priifen: 20 ccm 
Weingeist werden in ein Kolbchen von etwa 100 ccm Inhalt gegeben, 
das mit einem zweimal rechtwinklig gebogenen, ungefahr 75 ccm langen 
Glasrohre verbunden ist. Das Glasrohr miindet in einen kleinen Mell
zylinder. Hierauf wird mit kleiner Flamme vorsichtig erhitzt, bis 2 ccm 
Destillat iibergegangen sind. 1 ccm des Destillats wird mit 4 ccm ver
diinnter Schwefelsaure gemischt und unter guter Kiihlung und stetem 
Umschiitteln nach und nach mit 1 g fein zerriebenem Kaliumpermanganat 
versetzt. Sobald die Violettfii.rbung verschwunden ist, wird durch ein 
kleines, trockenes Filter filtriert und das meist schwach rotlich gefarbte 
Filtrat einige Sekunden lang gelinde erwarmt, bis es farblos geworden ist. 
Nach dem Erkalten gibt man aus einer Pipette 3-5 Tropfen dieser Fliissig
keit zu 0,5 ccm einer frisch bereiteten und gut gekiihlten Losung von 
0,02 g Guajakol in 10 ccm Schwefelsii.ure, die sich auf einem auf weiller 
Unterlage ruhenden Uhrglas befindet, indem man dabei die Ausflulloffnung 
der Pipette der Oberflii.che der Guajakollosung soweit wie moglich nahert. 
Hierbei darf innerhalb 2 Minuten keine rosarote Farbung auftreten. 

Unter der Bezeichnung Hartspiritus kommt meist durch Seife 
verdickter Spiritus oder eine Auflosung von Nitrozellulose und Kampfer 
in Spiritus in den Handel. 

, 
Spiritus Vini absolilms oder Alcohol absoliltus. Absoluter AlkohoL 

Alcool absolo. Aloool anhydre. 
Klare, farblose, leichtbewegliche Fliissigkeit, von reinem, weingeistigem 

Geruch und nach dem D.A.B. eine Dichte von 0,791-0,792 zeigend. 
Absoluter Alkohol siedet bei 78°-790 und erstarrt selbst nicht bei - 900 • 

Entziindet, brennt er mit wenig leuchtender, blaulicher, nicht ruI3ender 
Flamme. Der Geschmack ist unverdiinnt sehr brennend, wohl namentlich 
wegen del' Wasserentziehung, unverdiinnt ist er geradezu giftig. 

Der kaufliche absolute Alkohol enthalt fast immer noch Spuren und 
zwar etwa 0,5-1% Wasser. Das D.A.B. verlangt einen Gehalt von 99,66 
bis 99,46 Volumenprozent oder 99,44-99,11 Gewichtsprozent. Er wird 
dargestellt, indem man Sprit von 95% mit gegliihtem Kaliumkarbonat oder 
mit Kalziumoxyd behandelt und bei der Rekti{ikation nur etwa '/6 abzieht. 

A n we nd u ng. In der Photographie; zum Verschneiden der iitherischen 
Ole, da er sich mit diesen in jedem Verhiiltnisse klar mischt. 

Zur Desinfektion der Hande verwendet man nicht den absoluten 
Alkohol, sondem 60-70prozentigen Weingeist, da dieser am besten keim
totend wirkt. 

Priifung. Man stellt sich durch Erwiirmen ein wenig volIig wasser
freies Kupfersulfat her und iibergieJ3t das entstandene, fast weiJ3e Pulver 
mit dem zu priifenden Alkohol. 1st er wirklich absolut, wobei 1 % Wasser 
nicht in Betracht kommt, ,,0 bleibt das Pulver unverandert; ist der Wasser
gehalt starker, so wird das Pulver blau, weil es das iiberschiissige Wasser 
bindet und wieder zu blauem Kupfersulfathydrat wird. 

Buchheister-Otterabach. L 15. Au1I. 63 
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Spiritus Vini gallicus. Franzbranntwein. Eau de vie. Brandy. 

Unter dem Gesamtnamen Franzbranntwein versteht man den aus Wein, 
Weintrestern und sonstigen WeinabfaUen durch Destillation gewonnenen 
Sprit. Er wird ubrigens nicht nur, wie der Name sagt, in Frankreich, sondern 
namentlich auch in Spanien und in Deutschland in groBen Massen hergesteUt. 
Der Wert des Franzbranntweins ist je nach den angewandten Rohstoffen 
und der Art des Weins ungemein verschieden. Einzelne Sorten haben, 
namentlich wenn sie erst gelagert, einen sehr feinen, lieblichen Geruch und 
einen trotz des ziemlich hohen Alkoholgehalts milden Geschmack. Eine 
solche Sorte ist der franzosische Kognak, genannt nach dem gleich
namigen Ort im Departement Charente. Er ist frisch ebenso farblos wie 
jeder andere Sprit, wird aber durch Lagern in eichenen oder eschenen 
Fassern allmahlich gelb, zugleich aber auch dabei von kraftigem Geruch. 
Der Geruch und Geschmack des Kognaks beruhen, auBer auf einigen 
anderen fluchtigen Bestandteilen des Weines, namentlich auf Gegen
wart von Kognakol oder Onanthather (s. d.). Jedoch solI bei weitem 
nicht aller aus Frankreich kommender Kognak echtes Weindestillat sein. 
Sehr viel solI er dort einfach durch Destillation von gutem Kartoffel
sprit uber Weintrester und Weinhefe, sog. Drusen, hergestellt und die 
gelbe Farbe des Alters durch Zuckerfarbe, Zuckercouleur oder durch 
Rosinen- und Pflaumenauszuge hergestellt werden. Oder es wird das 
Weindestillat mit Spiritus und Wasser gemischt. Eine deutsche Ware von 
vorzuglicher Beschaffenheit, die aber infolge der Bestimmungen des 
Versailler Friedensvertrages nicht als Kognak, sondern als Weinbrand 
bezeichnet wird, wird Z. B. am Rhein gewonnen. Ein anderer, sehr kriiftig 
riechender Weinsprit, der auch bei uns in Deutschland vielfach zum Ver
schneiden benutzt wird, ist der sog. Armagnac. 

Wenn der Franzbranntwein mcht zu Trinkzwecken verkauft wird, 
sondern, wie dies vielfach geschieht, zu Einreibungen, Kopfwaschungen usw., 
so genugt wohl ein selbstbereiteter, kiinstlicher Franzbranntwein, den man 
aus reinem Sprit von etwa 45 % mit etwas W einbrand verschnittessenz, 
Gelbfarben mit etwas Zuckerfarbe, Zuckercouleur und Zusatz von Koch
salz herstellt. 

Das Weingesetz vom 7. April 1909 mit seinen Ausfiihrungsbestim
mungen sagt unter anderem folgendes: 

Trinkbranntwein, dessen Alkohol ausschli!JI3lich aus Wein gewonnen 
und der nach Art des Kognaks hergestellt ist, darf im geschaftlichen 
Verkehr als Weinbrand bezeichnet werden. 

Trinkbranntwein, der neben Weinbrand Alkohol anderer Art enthalt, 
darf als Wei n bra n d v e r s c h D itt bezeichnet werden, wenn mindestens 
1/10 des Alkohols aus Weinbrand stammt. Andere Getranke und Grund
stoffe zu solchen durfen nicht als Weinbrand oder mit einer das Wort 
Weinbrand enthaltenden Wortverbindung oder Wortzusammensetzung be
zeichnet werden, auch darf das Wort Weinbrand kein Bestandteil anderer 
Angaben der Flaschenaufschrift sein. 

Weinbrand, der nach franzosischem Rechte die Bezeichnung Kognak 
tragen darf, und in trinkfertigem Zustand, entweder in Frankreich oder 
unter deutscher Zollaufsicht auf Flaschen gefiiUt, mit den fur den Verkehr 
innerhalb des Ursprungslandes vorgeschriebenen Begleitscheinen zur Ein-
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fuhr gelangt und unverandert geblieben ist, darf als Kognak bezeichnet 
werden. Andere Getranke und Grundstoffe zu solchen dnrfen nicht ala 
Kognak oder mit einer das Wort Kognak enthaltenden W ortverbindung 
oder W ortzusammensetzung bezeichnet werden, auch darf das Wort Kognak 
kein Bestandteil anderer Angaben der Flaschenaufschrift sein. 

Weinbrand und Weinbrandverschnitt miissen in 100 Raumteilen 
mindestens 38 Raumteile Alkohol enthalten. So liegt die handelsiibliche 
Alkoholatarke zwischen 38--45 Raumteilen. Der frisch destillierte Wein
brand hat einen Alkoholgehalt von 60-65 Raumteilen und wird auf 
die nbliche Handelsstarke verdiinnt. 

Trinkbranntwein, der in Flaschen oder iihnlichen Gefal3en unter der 
Bezeichnung Kognak, Weinbrand oder Weinbrandverschnitt gewerbsmal3ig 
verkauft oder feilgehalten wird, mul3 zugleich eine Bezeichnung tragen, 
die das Land erkennbar macht, wo er fiir den Verbrauch fertiggestellt 
worden ist. 

Hat im Ausiand hergestellter Weinbrand oder Weinbrandverschnitt 
in Deutschland Iediglich einen Zusatz von destilliertem Wasser erhalten, 
um den Alkohol auf die iibliche Trinkstarke herabzusetzen, so ist er ala 
franzosischer usw. Weinbrand bzw. Weinbrandverschnitt in Deutsch
land fertiggestellt zu bezeichnen. 

Spiritus Sacchari. Rum oder Tarlla oder Ratalfla. 
Echter Rum wird hergestellt durch Vergarenlassen des Zuckerrohr

saftes unter Zusatz von Rohrzuckersirup, Melasse und allen moglichen 
zuckerhaltigen Abgangen der Fabriken. Rum wird iiberall dort hergestellt, 
wo Zuckerrohr gebaut und verarbeitet wird, doch sind es namentlich die 
westindischen lnseln, die den europaischen Markt versorgen. Rier ist wieder 
der Rum von Jamaika die geschatzteste Ware; Barbados, Demerara und 
andere Sorten sind weniger beliebt., Dberhaupt weicht selbst der echt 
westindische Rum in seinen einzelnen Sorten ganz bedeutend voneinander 
ab, jedenfalls begriindet in der mehr oder minder groBen Sorgfalt und in 
der Auswahl der Stoffe bei der Herstellung. Gewil3 ist, daIl zur Erzeugung 
eines wirklichen Rums frischer Zuckerrohrsaft mitverwendet werden muIl, 
denn Sirup allein, der allerdings auch dort iiberall beim Brennen mitver
wendet wird, liefert fiir sich vergoren, wie dies in England massenweise ge
schieht, keinen Rum, sondern nur guten Sprit. Geruch und Geschmack 
des Rums sind ganz eigentiimlich, sollen aber vielfach auch auf den Antillen 
noch durch allerlei Zusatze verstarkt werden; z. B. Ananas-Rum durch 
Zusatz von Ananasfriichten bei der Destillation. Der Alkoholgehalt 
schwankt zwischen 50-70%. Frisch destilliert, ist der Rum voll
standig farblos, doch wird er meist gIeich an Ort und Stelle mit Zucker
farbe, Zuckercouleur, aufgefarbt. Er soll in frischem Zustand ungemein 
scharf, fiir europaische Zungen ungenieIlbar sein, muIl daher langere 
Zeit Iagern. 

In Europa wird der echte Rum, um billige Sorten herzustellen, oft 
mit der drei- bis vierfachen Menge Spritmischung von obengenannter Starke 
versetzt. Ein solcher Rum heillt Verschnittrum und ist, wenn langer 
gelagert, nur schwer als solcher zu erkennen. 

Kunstrum, Fassonrum heiIlen die giinzlich kiinstlichen Mischungen 
aus Sprit. Wasser, Rumessenz und Zuckerfarbe. 

63* 
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Bei der Prufung auf die Gute des Rums mussen Geruch und Ge
schmack den alleinigen Ausschlag geben. 

Wie bei der Rohrzuckerherstellung hatte man auch bei der von Ruben
zucker vielfach eine Spritbereitung mitverbunden, namentlich um die 
fruher als Speisesirup nicht verwendbare Rubenmelasse zu verwerten. 
Der dabei erhaltene Sprit ist aber von derart ublem Geruch, wovon er sich 
auch durch keine Reinigung befreien lii13t, daB er nur fiir Lacke oder Brenn
zwecke verwendet werden kann. Man hat daher, seitdem man gelernt hat, 
die Melasse durch Strontiumhydroxyd zu entzuckern, vielfach die Ruben
spritherstellung aufgegeben. 

Spiritus OrYzae. Arrak. Rack. 
Der Arrak wird in Ostindien aus Reis, unter Zusatz verschiedener 

anderer Stoffe, namentlich Palmsaft und Rohrzucker, bereitet. Er ist 
vollig farblos, von hochst angenehmem, in den einzelnen Sorten aber ziem
lich verschiedenem Geruch. Sein Alkoholgehalt schwankt zwischen 45 bis 
60%. Reiner Arrak ist vollig fuselfrei; uberhaupt ist sein Geruch so eigen
tumlich feiner Natur, daB die kiinstliche Nachahmung kaum moglich ist; 
sog. Fassonarrak ist daher leicht am Geruch zu erkennen. Die geschatz
testen Sorten sind Goa- und Batavia-Arrak. 

Der Toddy der Englander solI eigentlich nur aus Palmenzucker, 
namentlich aus dem Bliitenschafte der Palme, vergoren werden; doch wird 
meistens Arrak dafiir gegeben. 

Von anderen Spiritus- bzw. Branntweinarten, die aber meist nur 
ortliche Bedeutung haben, nennen wir Pflaumenbranntwein, Slibo
wicz, Kirschbranntwein, Enzian, durch Vergaren der Enzianwurzel 
erhalten, Wacholderbranntwein oder Genever usw. 

Die Verarbeitung des Spiritus zu Likoren, Bittern, Punschextrakten 
usw. bietet fiir man chen Drogisten, namentlich in kleineren Orten, ein 
recht lohnendes Nebengeschaft. Wer sich hieriiber weiter unterrichten 
will, findet das Nahere in Buchheister - Ottersbach, Drogisten
Praxis II, Vorschriftenbuch. , 
Alcohol amY-licus. Amylalkohol. Amyloxydhydrat. Giirungsamylalkohol. 
FuselOl. IsopentylalkohoI. Isoamyialkohol. Alcool amyUque. Hune de grain. 

Hune de pommes de terre. AmyUc alcohol. 
C5HllOH. 

Klare, farblose bis gelbliche, stark lichtbrechende Fliissigkeit von 
eigentiimlichem, zum Husten reizenden Geruch und scharfem, brennendem 
Geschmack. Das FuseHiI ist in etwa 40 Teilen Wasser loslich, mischlfar 
in jedem Verhiiltnisse mit Weingeist, Benzin, fetten und iitherischen Olen. 
Der Siedepunkt liegt bei 132°; spezifisches Gewicht 0,18; es ist mit leuchten
der Flamme brennbar. Das FuseHiI wird aus den Riickstiinden der Spiritus
rektifikation durch fraktionierte Destillation gewonnen, indem man das 
bei 130°-132° iibergehende Destillat gesondert auffangt. Die Riickstiinde, 
die jetzi; in der Destillierblase bleiben, bestehen groBtenteils aus Amylestern, 
aus denen der Amylalkohol durch Zersetzung mit Natronlauge ebenfalls 
abgeschieden und dann durch Destillation gewonnen werden kann. 

An wen dun g. Zur Darstellung verschiedener wohlriechender Ester, 
die namentlich zu Fruchtathern benutzt werden. Dann zur Herstellung 
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von Lacken. Ferner gebraucht man das Fuse161 auch vielfach gegen 
pflanzliche Schmarotzer, doch muB es hierbei in ziemlicher Verdiinnung, 
am besten mit Seifenwasser gemischt, angewendet werden, weil es andern
falls den damit besprengten Pflanzen schadet. Auch fiir den menschlichen 
Karper ist es ein Gift, dem man namentlich die schiidlichen Wirkungen 
geringwertiger Branntweine zuschreibt. 

**t Amyl(mum hydratum. Amylenhydrat. Dimethylathylkarbinol. 
Hydrate d'amyll)ne. 

(CHa)2C2H6COH. 
Es ist ein tertiiirer Amylalkohol und wird dargestellt durch Behandlung 

von Amylen mit einer Schwefelsauremischung bei starker Abkiihlung. Es 
entsteht hierbei Amyl-,Schwefelsiiure, die vom unzersetzten Amylen getrennt 
und darauf mit Kalkmilch oder Natronlauge neutralisiert und der Destillation 
unterworfen wird. Hierbei bilden sich schwefelsaures Alkali und Amylen
hydrat. Es stellt eine farblose, neutrale Fliissigkeit von eigentiimlichem, 
atherischem, kampherartigem Geruch dar. Siedepunkt 97°-103°, Dichte 
nach dem D.A.B. 0,810-0,815 bzw. spezifisches Gewicht 0,815-0,820. 
Laslich in 8 Teilen Wasser, mischbar in allen Verhiiltnissen mit Weingeist, 
Ather, Chloroform, Petroleumbenzin, Glyzerin und fetten Olen. 

Anwendung. Als schlafbringendes Mittel, als Hypnotikum. 
Auf b e wah run g. In kleinen, sehr gut geschlossenen und vor 

Licht geschiitzten GefiiBen. 

Glycerinum. Glyzerin. Glyzeryloxydhydrat. Llpyloxydhydrat. OlsiiB. 
Scheelsches SiiB. Glycllrlne. 

C3H6(OH)3. Molekulargewicht 92,06. 
Ein dreiatomiger, dreiwertiger Alkohol. Farblose, sirupdicke Fliissig

keit von siiBem Geschmack und einer Dichte nach dem D.A.B. 1,221 
bis 1,231 bzw. 1,225-1,235 spezifischem Gewicht, die in groBerer Menge 
einen schwachen, eigenartigen Geruch hat. Mit Wasser, Weingeist, Spiritus 
aethereus ist Glyzerin in jedem Verhiiltnisse mischbar; unloslich dagegen in 
Ather, Chloroform, Benzin und fetten Olen. Es zieht sehr leicht, und zwar 
allmahlich bis zu 50% Wasser an; es siedet bei 290°, im Vakuum jedoch 
schon bei 200°; mit den Diimpfen des kochenden Wassers geht es in 
geringen Mengen iiber, vollstiindig mit gespannten iiberhitzten Diimpfen. 
Bei gewohnlichem Warmegrad ist es nicht brennbar, in oUener Schale 
stark erhitzt, liiBt es sich dagegen entziinden und verbrennt vollstiindig 
mit blauer Flamme. Hierbei entwickelt es stechende Diimpfe von 
Akrolein, auch Allylaldehyd oder Akrylaldehyd bezeichnet, C3H40. 
Dieser Aldehyd ist durch Entziehung zweier Molekiile Wasser entstanden. 
Mit konzentrierter Schwefelsaure und Itzkalilauge muB es sich ohne 
sichtbare Veriinderungen mischen lassen. Das vom Deutschen Arzneibuche 
vorgeschriebene 0 ff i z i nell e Glyzerin von obengenannter Dichte ent
halt noch 10-14:% Wasser, das absolute kristallisiert schon bei _8°, 
wahrend das vom Deutschen Arzneibuche vorgeschriebene selbst bei _40 0 

noch nicht erstarrt. 
Glyzerin fiir Zwecke der Heilkunde soIl £rei sein von Kalk, freien Sauren 

wie Ameisensiiure, Buttersiiure usw. Das Deutsche Arzneibuch schreibt 
folgende Priifu ng vor: 
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1. Eine Mischung von 1 ccm Glyzerin und 3 ccm Natriumhypophosphit
losung darl nach halbstiindigem Erhitzen im siedenden Wasserbade keine 
dunklere Farbung annehmen (Arsen). 

2. Mit 5 Teilen Wasser verdiinnt, werde Glyzerin durch Bariumnitrat
losung nicht sogleich verandert (Schwefelsaure), 

3. dumh Silbernitratlosung hOchstens weiB schillernd getriibt (S a I z -
saure), 

4. dumh Ammoniumoxalat(Kalziumsalze) oder 
5. verdiinnte Kalziumchloridlosung (0 x a I s au re) nicht verandert. 
6. Fiigt man der wasserigen Losung (1 + 5) einige Tropfen Salzsiiure hinzu, 

sodarlsiedurohKaliumferrozyanidlosungnichtsofortgeblautwerden(Eisen). 
7. In offener Schale bis zum Sieden erhitzt, dann angeziindet, ver

brenne es vollstandig bis auf einen dunklen An£Iug, der bei starkerem 
Erhitzen verschwinde (Rohrzucker, fremde Beimengungen). 

8. 1 ccm Glyzerin werde mit 1 ccm Ammoniakfliissigkeit im Wasser
bad auf 60° erwarmt, die Mischung darl sich nun nicht gelb farben 
(Akrolein). 

9. Fiigt man nach Entfernung von dem Wasserbade sogleich 3 Tropfen 
Silbernitratlosung (1 + 19) hinzu, so darl innerhalb 5 Minuten keine 
Farbung, auch keine braunschwarze Ausscheidung eintreten (reduzierende 
Stoffe). 

10. 1 ccm Glyzerin darl, mit 1 ccm Natronlauge im siedenden Wasserbad 
erwarmt, sich weder gelb farben, sonst ist Z u c k e r in dem Glyzerin, noch 

11. Ammoniak entwickeln, noch 
12. einen unangenehmen, leimartigen Geruch abgeben. 
13. 1 g Glyzerin, zwischen den Handen verrieben, darl keinen Geruch 

wahrnehmen lassen. 
AuBer diesem chemisch reinen Glyzerin ffir die Zwecke der Heilkunde 

kennt der Handel noch eine ganze Reihe verschiedener Sorten, die an Starke 
und Reinheit sehr voneinander abweichen und deren Anwendbarkeit sich nach 
den Zwecken richtet, ffir die das Glyzerin bestimmt ist. Seine Starke wird 
im Handel allgemein nach Baumeschen Graden bestimmt; es kommen 
Sorten von 16 °--30° Be in den Handel. Es sei hier bemerkt, daB das ab
solute Glyzerin 30° Be, das vom Deutschen Arzneibuche vorgeschriebene 
28 ° Be zeigt. 

Das Glyzerin ist ein Bestandteil fast aller Fette; diese sind, wie wir bei 
der Abhandlung Fette gesehen haben, neutrale Fettsaure- oder Olsaure
glyzeride, dadurch entstanden, daB der Wasserstoff der Hydroxylgruppe 
im Glyzerin durch ein Fettsaureradikal ersetzt ist. Glyzerin entsteht auBer
dem in kleinen Mengen bei der weingeistigen Giirung. Aus den Fetten wird 
es abgeschieden entweder bei der Verseifung oder der P£Iasterbildung, 
Un terla ugeng ly zerin, La u gen gly z erin oder bei der Zersetzung 
durch iiberhitzten Wasserdampf bei 3000 , oder gewisse fettspaltende Enzyme, 
Sap 0 n i f i kat g 1 y z e r i n (s. Abhandlung Stearin) oder Schwefelsaure bzw. 
Sulfoachwefelsaure, Azidifikationsglyzerin. Aua den sog. Unter
laugen bei der Seifensiederei liiBt es sich nur schwer vollig rein darsteIlen; 
man neutralisiert die Unterlaugen mit Salzsaure, dampft ein und befreit das 
Glyzerin moglichst durch Auskristallisieren von den Salzen. In groBen 
Mengen dagegen wird es als Nebenerzeugnis bei der Stearinsaureherstellung 
gewonnen. In dem FaIle, wo die Gewinnung der Stearinsaure mittels Kalk-
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verseifung geschieht, erhalt man ein sehr kalkhaltiges Glyzerin, das oben
drein noch durch freie Salzsaure oder Schwefelsaure verunreinigt ist. Bei 
der Zersetzung mittels gespannter Wasserdampfe geht mit den Fettsauren 
zugleich ein Glyzerin iiber, das allerdings frei von diesen Verunreinigungen 
ist, dafiir aber vielfach Buttersaure, Propionsaure oder andere Umsetzungs
stoffe enthalt. Man erhalt ein sehr unreines, braunes und iibelriechendes 
Glyzerin, das durch weitere Vornahmen gereinigt werden muB. Zuerst 
wird das R 0 h g I Y z e r in durch Behandeln mit Tierkohle moglichst entfarbt 
und vom iiblen Geruche befreit, dann, wenn notig, die Sauren oder der Kalk 
(an Oxalsaure) usw. gebunden, raffiniertes Glyzerin, und die weitere 
Reinigung durch ein- oder zweimalige Rektifikation vorgenommen, de
s till i e r t e s Glyzerin (Abb. 569). Man unterscheidet G 1. fl a v urn oder 
r a f fin a tum II und I, in den schwacheren Graden fiir Gasuhren, in 
den starkeren Graden zur Buchdruckerwalzenmasse verwendbar. Ferner 

Abb.569. 
Rektifikation von Rohglyzerln. In der Kolonne der KiihlgefiUle wird das Glyzerin Immer 

Bchwlicher, je weiter daB Kl1hlgefafl zUfuckliegt. 

G 1. alb u m und alb iss i mum oder b i s des till a tum alb iss i mum 
was s e r hell, wiederum in verschiedenen Starke- und Reinheitsgraden, 
und G1. purissimum, die beste Ware. 

Der Riickstand bei der Rektifikation der verschiedenen Glyzerine heiBt 
Glyzerinpech. Es enthalt die Verunreinigungen des Rohglyzerins, ist 
je nach der Darstellung alkalisch oder sauer, dunkel und iibelriechend, laJ3t 
sich aber fUr manche technische Zwecke z. B., urn das Gefrieren von Wasser 
zu verhiiten, verwenden. 

Glyzerin kann man auch durch Einwirkung von Refe auf Zucker ge
winnen. Man mischt zu einer 10prozentigen Zuckerlosung aIs RefenahrstofE 
Kalium-, Natrium- und Phosphorverbindungen und das alkalisch reagierende 
Natriumsulfit, fiigt 10 Prozent des Zuckers Refe hinzu und setzt die Mischung 
einer Warme von 30-35 0 aus. Es tritt bald eine Garung ein, und so entwickelt 
sich etwa 60 Stunden lang Kohlensaure. Darauf wird der durch die Zucker
garung mitentstandene Alkohol abdestilliert, die zuriickbleibende Fliissig
keit zu einem Salzbrei eingedampft und das darin befindliche Glyzerin 
mit iiberhitztem Wasserdampf abdestilliert oder durch Alkohol ausge
zogen. Durch einen groBeren Zusatz von Natriumsulfit erreicht man 
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eine grollere Ausbeute an Glyzerin, indem sich weniger Alkohol und 
Kohlensaure bilden und zwar gewinnt man an Glyzerin etwa 25 Prozent 
des angewandten Zuckers. . 

A n wen dun g. Au.l3erlich in kleineren Mengen zu Einla ufen , zu 
Gurgelwassern, Mundwassern, Pinselsaften und gegen sprode Haut. 
Fiir aIle diese Zwecke mu.13 es rein, namentlich frei von Ameisen- und 
anderen Sauren sein, weil es sonst die Haut reizt. Technisch findet es 
eine sehr grolle und mannigfache V erwend ung: zum Fiillen von Gasuhren, 
es genugt hierzu schon ein Glyzerin von 18° Be, doch mu.13 es saurefrei 
sein; zur Verfertigung der aus Leim und Rohglyzerin bestehenden Walzen
masse; zur Herstellung von Glyzerinseifen, hierzu ist nur ein kalkfreies 
verwendbar; ferner in grollen Mengen zur Herstellung des Nitroglyzerins 
und endlich zu Bleiglatte-Glyzerinkitten. Es mull auch betont werden, da.13 
man gut tut, alles Glyzerin, das zu au.l3erlichen Zwecken fUr die Hautpflege 
dienen soIl, nicht in einer Starke von 28° Be, sondern hochstens in einer 
solchen von 24°-25° abzugeben. Sehr starkes Glyzerin reizt, wegen seiner 
starken Affinitat zum Wasser, die Haut zu sehr, weil es ihr Wasser ent
zieht. Ein solches Glyzerin ruft, selbst wenn es frei von Sauren und Kalk 
ist, ein brennendes Gefuhl auf der Haut hervor. Die beste Anwendung 
geschieht in der Weise, da.13 man unmittelbar nach dem Waschen ein 
mallig starkes Glyzerin auf der nur schwach abgetrockneten Haut verreibt. 

Aufbewahrung. Mu.l3, weil stark Feuchtigkeit anziehend, stets 
in gut geschlossenen Gefa.l3en aufbewahrt werden. 

Unter der Bezeichnung Glyzerinersatz sind Losungen von Magne
siumchlorid, Kalziumchlorid oder Algenschleime oder Leimlosungen mit 
Boraxiosung und Formaldehyd oder Zuckerlosungen versetzt in den Handel 
gekommen, die das Glyzerin niemals ersetzen konnen. Perglyzerin und 
Per kagly zerin sind Auflosungen von milchsaurem Kalium bzw. Natrium, 
Glyzeri nora Auflosungen von Kalziumchlorid und milchsaurem Kalium 
in Pflanzenschleim. 

Tegoglykol oder Athylenglykol, Glykolalkohol, Athandiol, 
CIlH,(OH)2' ein zweiwertiger Alkohol, der als Glyzerinersatz in den Handel 
kommt, stellt eine dicke, neutral reagierende, stark wasseranziehende 
Flussigkeit dar, von su.l3em Geschmack, mit Wasser und Weingeist in jedem 
Verhaltnisse mischbar,in Ather schwer loslich. Dichtel,200; SiedepunktI98°. 

** Manna. Manna. Manne. 
Frdzinua amua. Oledceae, Olbaumgewaehse. 

Siideuropa. Kalabrien, Sizilien, griechisehe Inseln; angebaut. 

Wenn auch Manna selbst eigentlich in die Drogenabteilung geMrt. 
so solI sie doch hier besprochen werden, da sie hauptsachlich aus einem 
sull schmeckenden Stoffe, dem Man nit, einem sechsatomigen Alkohol, 
CeHs(OHe), besteht, der in diese Abteilung zu rechnen ist. 

Manna ist der an der Luft erhartete 8aft der angebauten Manna
Esche, wilde sollen keine Manna liefern. Zur Gewinnung verfahrt man 
in der Weise, da.13 man wahrend der trocknen Jahreszeit, etwa vom Juli 
bis September, kiinstlich Einschnitte durch die Rinde des Stammes macht, 
oder daB man, dicht uber der Erde beginnend, allmahlich immer Mher 
hinauf ritzt. Der austretende Saft ist klar, flussig, erhartet aber wahrend 
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der Nacht und wird am anderen Morgen gesammelt. Regen und feuchtes 
Wetter konnen die Ernte sehr beeintrachtigen. 

Man unterscheidet im Handel folgende Sorten: 
Manna cannellata, Rohrenmanna. Sie wird aus den Einschnitten 

des oberen Stammes und namentlich von jungeren Baumen gewonnen. 
Man legt in die Einschnitte kleine Stabchen oder Grashalme, um die sich 
die Manna ansetzt. Sie bildet langere oder kurzere, rohrenformige Stucke 
von gelblich-weiBer Farbe, auf dem Bruche, namentlich unter der Lupe, 
strahlig-kristallinisch erscheinend, trocken leicht zerreiblich, von mildem, 
rein suBem Geschmack. Sie ist, obgleich weniger stark abfuhrend, dennoch 
bedeutend teurer als die Manna geracina und wird vom Deutschen Arznei
buche vorgeschrieben. 

Ala eine Abart der Manna cannellata kommt zuweilen Manna in 
Lacrymis in den Handel. Diese bildet kleine, tranenformige Stuckchen, 
die durch freiwilliges AusflieBen des Saftes entstehen sollen und der die 
zerbrochenen Stucke von Manna cannellata beigemengt sind. 

Die haufigste Sorte ist die Manna in Sortis, auch Manna cala
brina oder Manna geracina genannt. Sie besteht aus mehr oder weniger 
zahlreichen Rohrenmannastucken, durch eine braune, srhmierige Masse 
miteinander verklebt; haufig mit Rindenstucken und sonstigen Unreinig
keiten vermengt. Diese Sorte stammt von alteren Baumen und ist die an 
der Rinde herabgelaufene, auf ZiegeIsteine, die um den Stamm auf den 
Erdboden gelegt sind, aufgetropfte Manna. Sie wirkt starker, hat einen 
eigentumlichen Geruch und einen suBen, hinterher kratzenden Geschmack. 

Bestandteile. GIykose 10--15%; Mannazucker oder Mannit bis 
zu 90%; geringe Mengen eines in Ather loslichen, sauren Harzes, moglicher
weise den eigentlich abfuhrenden Stoff darstellend; Zitronensaure. 

Das Deutsche Arzneibuch verlangt einen Gehalt von mindestens 
75% Mannit und schreibt vor, daB 1 g Manna dumh Trocknen bei 100 0 

hochstens 0,1 g an Gewicht verlieren und nach dem Verbrennen hochstenB 
3% Riickstand hinterlassen darf. 

Anwend ung. Als gelindes Abfuhrmittel, namentlich bei Kindem. 
Ferner in der Likor- und Branntweinbereitung. 

Mannit oder Mannazucker, C,H140 a oder CaHs(OH)e, ein sechs
wertiger, sechsatomiger Alkohol, abgeleitet vom Hexan C6HW wird auch 
in reinem Zustand in der Heilkunde angewendet und kommt daher als solcher 
in den Handel. Man gewinnt Mannazucker durch Auskochen der Manna 
mit AIkoho!. Er bildet ein feines, weiBes, zart kristallinisches Pulver. 
Geruchlos und von rein suBem Geschmack. Er ist in 7,5 Teilen Wasser, sehr 
Ieicht in kochendem, schwer in kaltem Weingeist loslich. 

Mannit kommt auch in vielen anderen Pflanzensaften vor, z. B. in 
Algen, in den Oliven und den Kaffeebohnen . 

.l.ther. 

Aether. Aether rectiticAtus. Aether sull6.ricus. Ather. Athylather. 
Athyloxyd. Schweleliither. Naphtha. Ether. Oxyde d'llthyle. 

C,HtoO oder (C2H6)20. Molekulargewicht 74,08. 
Klare, wasserhelle, sem leicht bewegliche Flussigkeit von eigentiimlichem 

Geruch und brennendem Geschmack. Ather ist sehr fiiichtig, siedet schon 
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bei 34,5° und hat nach dem D.A.B. die Dichte von 0,713, bzw. ein spezi
fisches Gewicht von 0,720. Mit fetten und iitherischen Olen, ebenso mit 
Weingeist ist er in jedem Verhaltnisse mischbar; Wasser nimmt etwa 1/10 

der Raumteile an Ather auf, umgekehrt losen 35 Teile Ather 1 Teil Wasser. 
Angeziindet, brennt er mit bliiulicher, ruI3ender Flamme. 

Ather, der liingere Zeit mit Luft in Beriihrung ist, nimmt Sauerstoff 
auf unter Bildung von Athylperoxyd, Wasserstoffsuperoxyd und Essig
siiure; Atherdampf, mit Luft gemengt, ist ein stark explosives Gemisch. 
Atherdampf ist bedeutend schwerer als Luft, so sinkt der Atherdampf 
nach unten. 

AuBer dem eben beschriebenen Ather kommen im Handel noch andere, 
schwiichere Sorten vor, bis zu einem spezifischen Gewicht von 0,750. 

Zur Darstellung des Athers erhitzt man in einem bleiernen oder ver
bleiten DestilliergefiiB ein Gemenge von 9 Teilen englischer Schwefelsiiure 
mit 5 Teilen 90 prozentigem Weingeist bis auf 140°; die entweichendenDiimpfe 
werden durch starke Abkiihlung verdichtet. Allmiihlich liiBt man durch 
ein Rohr so viel Weingeist nachflieBen, daB die Wiirme auf 140° erhalten 
bleibt. Das Destillat besteht aus zwei Schichten, Ather und Wasser, die 
man durch einen Scheidetrichter voneinander trennt. Den Ather schiittelt 
man zuerst mit Wasser, um Alkohol zu entfernen; dann mit Natronlauge 
zur Bindung etwaiger Schwefelsiiure und rektifiziert ihn zuletzt iiber 
Kalziumchlorid, um ihn wasserfrei zu erhalten. 

Die Darstellung ist sehr feuergefiihrlich und geschieht nur unter groBter 
Vorsicht. 

Der Vorgang bei der Athergewinnung ist folgender: Aus Alkohol 
und Schwefelsiiure entstehen zuniichst Wasser und Athylschwefelsiiure, 
und letztere setzt sich dann mit einer anderen Menge Alkohol in Ather 
und Schwefelsiiure um. Da Ather und Wasser abdestillieren, so kann man mit 
einer bestimmten Menge Schwefelsiiure sehr groBe Mengen Ather erzeugen: 

I. C2HsOH + H2S04 = C2HsHS04 + H20 
Athylalkohol + Schwefelsiiure = Athylschwefelsiiure + Wasser 

II. C2H5HS04 + C2HsOH = (C2Hs)20 + H2S04 
Athylschwefelsiiure + Athylalkohol = Athyliither + Schwefelsiiure. 

A n we nd u ng. Innerlich in mancherlei Mischungen als anregen
des, belebendes Mittel; iiuBerlich mittels der Atherspritze als ort
liches Betiiubungsmittel; es verdunstet der Ather unter starker Wiirme
entziehung, so tritt ein Kiiltegefiihl ein; ferner zur Darstellung von Kollo
dium, iitherischen Extrakten usw. In den chemischen Fabriken ist der 
Ather eines der am'meisten gebrauchten Losungsmittel fiir Alkaloide und 
eine Menge anderer Korper. Auch zum Toten von Insekten. 

Aufbewahrung. Der Ather erfordert wegen seiner ungemein 
leichten Entziindlichkeit noch mehr wegen seiner Explosionsgefahr bei 
der Mischung seines Gases mit Luft die allergroBte Vorsicht. Beim Um· 
fUll en benutzt man stets einen Trichter und zwar um elektrische Erregung, 
Reibungselektrizitiit zu vermeiden, zweckmiiBig einen Aluminiumtrichter 
und beleuchtet den Raum, wenn notig, nur von auBen, da offenes Licht 
schon auf 6-8 Schritte Entfernung eine Explosion herbeifiihren kann. 
Wegen seiner groBen Ausdehnung bei hOheren Wiirmegraden diirfen die 
GefiiJ3e nur zu etwa 4/5 gefiiUt werden. 1m Verkaufsraume bewahre man 
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stets nur eine kleine Menge auf, die Vorrate an moglichst kiihlem Orte. 
ZweckmaI.3ig ist es, Ather in braunen Flaschen aufzubewahren, au13erdem 
haben sich Korkstopfen besser bewahrt als Glasstop£en, da diese nicht 
so dicht eingeschliffen werden konnen. Nur ist es notig, die Korkstop£en 
mit dunnem Pergamentpapier oder besser mit Stanniol zu umgeben. Au13er
dem hat sich die Aufbewahrung bzw. Lagerung nach den betreffenden 
polizeilichen Bestimmungen zu richten. Fur die Eisenbahnbeforderung 
mussen tadeHreie Ballone mit gutem Verschlu13, oder in Sagespane oder 
Holzkisten verpackte starke Flaschen verwendet werden; die Be£orderung 
geschieht nur mit den sog. Feuerzugen. 

Prufung. 1. Auf einen etwaigen Sauregehalt durch blaues Lack· 
muspapier, indem man in einer Schale 5 ccm Ather verdunsten la13t, der zu
rUckbleibende Verdunstungsruckstand darf blaues Lackmuspapier nicht roten, 

2. auch nicht bleichen (schwe£Iige Saure); 
3. auf die Starke durch Schiitteln von 10 Teilen Ather mit 10 Teilen 

Wasser in einem in Grade eingeteilten Glasrohrchen sog. Atherpriifungs
rohr; hierbei darf nach dem Absetzenlassen die Menge des Wassers sich 
nur um 1 Teil vermehrt haben, starkere Zunahme zeigt einen g r 013 ere n 
Gehalt an Alkohol an, als der Ather besitzen darf (Abb.1025). 

4. Bringt man 20 ccm Ather in einem mit Glasstopfen versehenen 
Glase mit erbsengro13en Stuckchen von Kaliumhydroxyd zusammen und 
la13t so, vor Licht geschutzt, etwa 1 Stunde stehen, so darf sich in dieser 
Zeit weder der Ather noch das Kaliumhydroxyd £arben, sonst ist der Ather 
mit Aldehyd bzw. Vinylalkohol verunreinigt. 

Vinylalkohol oder Vinol ist ein ungesattigter Alkohol, der die 
Formel des isomeren Azetaldehyds CHaCOH hat, aber im freien Zustande 
noch nicht gewonnen ist, er bildet sich bei der Oxydation des Athylathers. 

5. Filtrierpapier, mit Ather getrankt, darf nach dem Verdunsten des 
Athers nicht riechen. 

Merkaptane. 

**t SuHonalum. SulfonBI. DiithylsullondlmethylmethBn. 

g~>C<~g:g::: = (CHa)2C(S02C2H6)2. 

Farblose, luftbestandige Kristalle, die bei 125 °-126 ° schmelzen, bei etwa 
300° fast ohne Zersetzung sieden, entzundet mit leuchtender Flamme brennen 
und unter Verbreitung des Geruches nach verbrennendem Schwefel ohne Riick
stand fluchtig sind; Hislich in 500 Teilen kaltem und 10 Teilen siedendem 
Wasser, in 60 Teilen Weingeist von 20° und 2 Teilen siedendem Weingeist. 

Anwendung findet das Sulfonal in Gaben von hOchstens 1 gals ein 
Schlaf erzeugendes Mittel, als Hypnotikum. Doch wird die Unschii.dlich
keit stark bestritten. 

Nachweis. Erhitzt man 0,1 g Sul£onal mit 0,1 g gepulverter HoIz
kohle, so tritt ein unangenehmer knoblauchartiger Geruch (Merkaptan
geruch) auf. 

Unter der Bezeichnung **tTrionalum ist das Methylsulfonal, 
das D i a thy Is u If 0 n met h y I ii. thy 1m e t han im Handel 

CHa '-C/SOllC2Hs 
C2H6/ '-S02C2H5· 
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Es bildet farblose Kristalle, die bei 76° schmelzen, li:islich in etwa 
450 Teilen kaltem Wasser und leicht loslich in Weingeist sind. Findet 
ebenfalls Anwendung als Schlafmittel. 

Aldehyde. 

Formaldehyd solutus. Formaldehydum solutum. Formaldehydus 
soIutus. Formaldehydlosung. Formalin. Formaldehyd. Formol. 
Ameisensiiurealdehyd. Methylaldehyd. Methanal. Formol d'ethyle. Aldehyde 

formique. Formaline. 
HCOH. 

Unter dem Namen Formalin wird von der Scheringschen Fabrik eine 
40 prozentige wasserige Losung des gasformigen Formaldehyds als ein un
gemein kraftiges faulniswidriges Mittel als Antiseptikum in den Handel 
gebracht. Dieses Praparat wird dargestellt, indem man Dampfe von 
Methylalkohol und Luft uber gluhende Koks oder stark erhitzte Drahtnetze 
oder Spiralen aus Platin, Silber oder Kupfer leitet und in Wasser auffangt. 
Das gewonnene Erzeugnis wird dann von der groBten Menge unzersetztem 
Methylalkohol nnd etwa entstandener Ameisensaure befreit und bis zu einem 
Gehalt von 40% Formaldehyd konzentriert, indem man die erforderliche 
Menge Wasser abdestilliert. Es enthalt immer noch wechselnde Mengen, 
meist etwa 12%, Methylalkohol. Die Formaldehydli:isung des Deutschen 
Arzneibuches enthalt mindestens 35% Formaldehyd. 

Formalin bildet eine farblose, neutrale, blaues Lackmuspapier hOchstens 
schwach rtitende Flussigkeit von stechendem Geruch, die schon in ungemein 
starken Verdunnungen vernichtend auf die Kleinlebewesen, die Mikro
organismen, wirkt. Es gilt daher als eines der kraftigsten Desinfektions
mittel. Es hat die Eigenschaft, leicht zu polymerisieren und Para
formaldehyd (CH20)3' auch Paraform genannt, zu bilden. 

Die An we nd u ng des Formaldehyds ist sehr mannigfach, einmal fur 
sich, entweder in Dampfform oder als Flussigkeit, oder aber zur Darstellung 
neuer Verbindungen, namentlich von Phenolverbindungen, von denen 
eine ganze Reihe in den Handel gebracht worden sind. Formaldehyd 
durch den Mund dem Korper zugefuhrt, wirkt infolge Veratzung todlich. 
Zur DesinIektion von Krankenzimmern und ahnlichen Raumen werden 
sog. Formalinlampen hergestellt, durch die eine vorzugliche und voll
standig gefahrlose Desinfektion erreicht wird. Kieselgur, mit Formaldehyd 
getrankt, kommt unter der Bezeichnung Formalith in den Handel. In 
verdunnter Losung ist Formaldehyd angewandt worden, um den unange
nehmen Geruch des FuBschweiBes zu entfernen, als Desodorierungs
mittel. Starke Leimlosungen mit ein wenig Formaldehyd vermischt, 
geben eine kautschukartige, in Wasser unlosliche Verbindung, deren Ver
wendbarkeit fur viele technische Zwecke von Wert ist. So benutzt man 
Formalin auch in der Photographie, um die Gelatine gegen Wasser wider
standsfii.hig zu machen. Ferner auch um Flaschenhiilsen einen guten Ver
schluB zu geben, indem man den Flaschenhals zuerst in eine durch Teer
farbstoff gefarbte und mit Salizylsaure oder Thymol vermischte Leim
Glyzerinlosung und darauf in eine starke Formaldehydlosung taucht. 
AuBerdem bei der Herstellung von Filmen, von Leder, von Kunstharzen, 



Chemikalien organiBchen Uraprunga. 1005 

Phenolverbindungen, wie Bakelit und Resinit und schlieBlich als Mittel 
gegen Fliegen. Um einen Rasierpinsel zu desinfizieren, die etwa vor
handenen Milzbrandsporen abzutoten, verfiihrt man nach einer Veroffent
lichung des Reichsgesundheitsamtes wie folgt: Man mischt 9 Teile auf 
60° erwiirmtes Wasser mit 1 Teil FormaldehydlOsung und hiingt den 
Rasierpinsel mit den Borsten nach unten bis an die Fassung hinein, be
wegt mit einem Holze die Haare oder Borsten in der Losung hin und her, 
daB die dazwischen befindliche Luft entfemt wird. N ach 4 Stunden 
wird der Pinsel mit warmem Seifenwasser griindlich ausgewaschen. 

Vor dem Einatmen der Dampfe des Formaldehyds hat 
man sich zu hut en, da schwere Erkrankungen, ja der Tod 
die Folge davon sein konnen. Ammoniakdampfe heben die schadi
gende Wirkung auf. 

A ufbewahrung. Vor Licht gesch u tzt, da sich durch die 
Einwirkung des Lichtes leicht Ameisensaure bildet. 

N ach weis. Wird FormaldehydlOsung auf dem Wasserbade verdampft, 
so bleibt eine weiBe amorphe, in Wasser nicht sogleich losliche Masse, aus 
Paraform, Paraformaldehyd (HCOH)a' einem Polymerisations
produkt bestehend, zuruck, die bei Luftzutritt ohne wesentlichen Ruck
stand verbrennt. Wird aber die FormaldehydlOsung vor dem Verdampfen 
mit Ammoniakfliissigkeit stark alkalisch gemacht, so verbleibt ein weHler, 
krista1linischer, in Wasser leicht loslicher Ruckstand aus **Hexamethy
lentetramin (CH2)6N4), auch Urotropin genannt, einem harnsaure· 
losenden Mittel bestehend. Das Hexamethylentetramin schmilzt beim Er
hitzen nicht, sondem verbrennt angezundet mit blaulicher Flamme. Es 
wird deshalb auch als Heizstoff gebraucht, um kleinere Mengen Wasser 
zu erwarmen. 

Aus SilbernitratlOsung scheidet Formaldehyd auf Zusatz von Ammoniak
fliiBsigkeit allmahlich Silber aus. 

Prufung. 1. 1 cem Formaldehydlosung darf nach Zusatz von 
2 Tropfen Phenolphthaleinlosung zur Neutralisation hochstens 0,05 cem 
Normalkalilauge verbrauchen. 

2. Dampft man Formaldehydlosung ein, so bleibt eine weiBe Masse zu
rUck, die nach dem Verbrennen nicht mehr als 0,01% der angewandten 
Formaldehydlosung Ruckstand geben darf. 

Unter der Bezeichnung Lysoform ist eine gelbe, fliiBsige, formalde
hydhaltige Kaliseife im Handel, die als Desinfektionsmittel dient und 
nicht giftig ist. 

Die Desinfektionsmittel A utan und Perautan sind Gemische von 
Paraformaldehyd mit Metallsuperoxyden bzw. Kaliumpermanganat. Mit 
Wasser zusammengebracht, entwickelt sich Formaldehyd. 

Pittylen, ein braungelbes, in Weingeist und Kollodium losliches 
Pulver, das als faulniswidriges Mittel und zur Herstellung von geruchloser 
Teerseife, Pittylenseife, gebraucht wird, ist eine Verbindung aus Form
aldehyd und Nadelholzteer. 

Galalith, auch Milchstein genannt, ist Formaldehydkasein, 
hergestellt aus dem Kasestoffe der Milch. Es hat die Eigenschaften des 
Horns, laJ3t sich mit Farbstoffen mischen und dient als Ersatz von Hart
gummi zu allen moglichen Gebrauchsgegenstanden. 
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Azetaldehyd oder IthYlaldehyd. 
C2H40 oder CHsCOH. 

Azetaldehyd gebOrt zu einer ganzen Reihe homologer Korper, die 
durch Wasserstoffentziehung infolge oxydierender Agenzien aus der homo
logen Reihe der sog. Alkohole entstehen und dann bei weiterer Oxydation 
Sauren liefern. 

Er wird aus dem Athylalkohol dargestellt, und zwar durch wieder
holte Rektifikation des Vorlaufes bei der Spritbereitung und liefert bei 
weiterer Oxydation Essigsaure. In reinem Zustande bildet er eine farblose, 
schon bei 22° siedende, neutrale Fliissigkeit von eigentiimlichem Geruche, 
die sich in Ather, in Weingeist und in Wasser leicht lOst. Der Geruch in 
den Essigfabriken ist durch ihn bedingt. Spezifisches Gewicht 0,790. Der 
Aldehyd des Handels pflegt selten absolut zu sein. Er wird meist bereitet 
durch Destillation eines Gemisches von je 100 Teilen zerriebenem Kalium
dichromat und Sprit von 90%, unter allmiihlichem Zusatz von 133 Teilen 
konzentrierter Schwefelsiiure. Das gewonnene Destillat wird von seinen 
B.eimengungen durch ziemlich umstandliche Verfahren gereinigt. 

Anwendung. Nur selten bei der Bereitung kiinstlicher Frucht
iither. Rot gefiirbt zur Fiillung der sog. Liebesbarometer. Ferner zur 
Herstellung von Chinolingelb und Hydrazin und in der Galvanoplastik. 

**t Paraldehyde ParaldehYdus. Paraldehyde Paraldllhyde. 

(C2H40)s oder (CHaCOH)a. 
Leitet man in Athylaldehyd bei gewohnlichem Warmegrade Chlorwasser

stoff, so verwandelt sich der Athylaldehyd gro./3tenteils in Paraldehyd. Aus 
dieser unreinen Mischung wird der reine Paraldehyd dargestellt, indem 
man ihn durch Abkiihlung der Mischung unter 0° zum Kristallisieren bringt. 
Die so gewonnenen Kristalle werden durch fraktionierte Rektifikation noch 
weiter gereinigt. 

Klare, farblose, neutrale oder doch nur sehr schwach sauer reagierende 
Fliissigkeit von eigentiimlich iitherischem, jedoch nicht stechendem Geruch 
und brennend-kiihlendem Geschmack. Paraldehyd solI nach dem D.A.B. 
eine Dichte von 0,992-0,994 haben bzw. zeigt ein spezifisches Gewicht 
von 0,99S-1,000 und enthalt noch etwa 4% Azetaldehyd. Er siedet bei 
123°-125° und erstarrt bei 10°-11 0. Paraldehyd lOst sich in 10 Teilen 
Wasser zu einer Fliissigkeit, die auch beim Stehen keine Olartigen Trop~chen 
abscheidet, die sich aber beim Erwiirmen triibt. Mit Weingeist und Ather 
mischt er sich in jedem Verhiiltnisse. 

Anwendung findet der Paraldehyd, gleich dem Chloralhydrat, als 
Schlafmittel. 

A ufbewahrung. Vor Licht und Luft geschiitzt. 

**t Chloralum hydratum crystallisatum. 
Choralhydrat. Trichlorazetaldehydhydrat. Chloral hydratll. Hydrate de 

chloral. Chloral hydras. 
CClaCOH + H20 oder CClaCH(OH)2. Molekulargewicht 165,40. 

Trockene, farblose, luftbestiindige, nicht zusammenklebende Kristalle 
von stechendem Geruch und schwach bitterem, iitzendem Geschmack. 
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Es ist leicht lOslich in Wasser, Weingeist, Ather, weniger bzw. unter Er
warmen in Petrolather und Schwefelkohlenstoff, verdunstet bei jedem 
Grade, schmilzt bei 53° und muB sich ohne Entwicklung brennbarer Dampfe 
ganzlich verfliichtigen. Atzende Alkalien bilden daraus Chloroform und 
ameisensaures Alkali. Mit Kampfer zusammengerieben, bildet es eine dicke 
Fliissigkeit. 

Dargestellt wird es durch langsames Einleiten von Chlorgas in absoluten 
Athylalkohol, anfangs unter Abkiihlung, spater unter Erwarmung. Es 
entstehen hierbei neben Chloral verschiedene andere Umsetzungsstoffe, aus 
denen das Chloral durch konzentrierte Schwefelsaure abgeschieden wird, 
und zwar in Form einer oligen, schwerim Fliissigkeit; diese wird durch 
Rektifikation iiber Kalziumkarbonat gereinigt. Dieses reine, leicht zersetz
liche Chloral oder Trichloraldehyd, CClsCOH, wird durch Zusatz 
einer bestimmten Menge Wasser in das feste Chloralhydrat umgewandelt, 
das dann durch Auflosen in Petroleumather zur Kristallisation gebracht 
wird. Auch mit Alkohol verbindet sich das Chloral zu einer festen, kristal
linischen Form zu Chloralalkoholat, das friiher vielfach mit in den 
Handel kam. Man erkennt diese Beimengung durch das Auftreten bren
nender Gase beim Erhitzen. 

Anwend ung. Als schlafbringendes Mittel in Gaben von 1,0-2,0, 
nur bei Sauferwahnsinn kann die Menge auf 6,0--8,0 gesteigert werden. 
Ferner urn mikroskopische Praparate aufzuhellen, und zwar 5 Teile Chloral
hydrat und 2 Teile Wasser. AuBerdem als Zusatz zu verschiedenen Haar
wassern. 

Auf b e wah run g. In gut geschlossenen GefaBen. Spuren von Eisen 
far ben es gelb. 

Nachweis. Wird Chloralhydrat mit Natronlauge erwarmt, so entsteht 
eine triibe, unter Abscheidung von Chloroform sich klarende Losung. 

CCls CH(OH)2 + NaOH = CHCls + HCOONa + H20 
Chloralhydrat + Natrium- = Chloroform + Natriumformiat + Wasser. 

hydroxyd 

**t Chlor81um formamidatum. Chloralformamid. 

CCIsCH(OH)NHCHO. 
Die Darstellungsweise dieses Praparates ist nach Dr. B. Fischer eine 

Vereinigung molekularer Mengen von wasserfreiem Chloral und Formamid 
(HCO[NH2]). WeiBe, glanzende, geruchlose Kristalle von schwach bitterem 
Geschmack, bei 114°-115° schmelzend, lOslich in 30 Teilen kaltem Wasser 
und in 2,5 Teilen Weingeist. 

Anwendung. Als Schlafmittel, Hypnotikum, in Gaben von 1-3 g. 
N ach weis. Mit Natronlauge erwarmt, entsteht eine triibe Fliissig

keit, die unter Abscheidung von Chloroform klar wird. 

Ketone. 

Acet6num. Azeton. Dimethylketon. Aclltone. Acetone. 

CsHoO oder (CHshCO. 
Eine klare, farblose, brennbare und sehr fliichtige Fliissigkeit, deren 

Dichte n. D.A.B. 0,790-0,793 betragt. Siedepunkt 55°-56°. Der Geruch 
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erinnert an Essigather; der Geschmack ist scharf, hinterher kiihlend, es 
brennt mit leuchtender Flamme. Azeton entsteht bei der trockenen Destil
lation des Holzes und findet sich so mit Methylalkohol zusammen im rohen 
Holzessig. Bereitet wird es durch trockene Destillation von 2 Teilen wasser
freiem Kalziumazetat mit 1 Teil Xtzkalk aus einer eisernen Retorte. Das 
Destillat wird mit Natriumkarbonat gesattigt und dann iiber geschmolzenem 
Kalziumchlorid rektifiziert, oder rohes Azeton wird auch aus rohem Me
thylalkohol gewonnen. 

Anwendung. In vollkommen reinem Zustande wurde das Azeton 
in kleinen Gaben gegen Schwindsucht, Gicht usw. empfohlen. Die rohe 
Handelsware wird als ein kraftiges Losungsmittel fiir Fette, Harze, Kaut
schuk und zur Herstellung von Lacken, z. B. auch von Zaponlack, und in 
der Farberei und Druckerei verwendet. Ferner zur Darstellung von Chloro
form und Jodoform. In der Photographie. Zur Herstellung von synthe
tischem Indigo. 

N ach weis. Die wasserige Losung, mit einigen Tropfen Phosphorsaure 
angesauert und mit geringen Mengen KupfersulfatlOsung und Jodkalium
losung vermischt, wird braunlich und triibe. Erwiirmt man das Gemisch, 
so wird die Fliissigkeit farblos und scheidet einen wei13grauen Niederschlag abo 

Werden 10 ccm der wiisserigen AzetonlOsung (1 + 199) mit 5 ccm 
NitroprussidnatriumlOsung (1 + 39) und 1 ccm Natronlauge (14,8-15%) 
vermischt, so tritt Rotfarbung ein. Wird nun Essigsaure im Dberschu13 
zugefiigt, fiirbt sich die Mischung karminrot. 

Priifung. Auf die Abwesenheit von Wasser durch Schiitteln mit 
Kalziumchlorid; dieses zerflie13t, sobald Wasser zugegen ist. 

Azeton mull sich in gleichem Raumteile Wasser klar IOsen und darf 
blaues Lackmuspapier nicht roten. 10 ccm verdampft, durfen so gut wie 
keinen Riickstand hinterlassen. 

Eln- nnd mehrb&slllehe SAnren. 
, , 

Acidum formicicum. Acidum Formicarum. Ameisensiiure. 
Acide formique. Formic acid. 

CH20 2 + H20 oder HCOOH + ~O. Molekulargewicht 46,02. 
Die vom Deutschen Arzneibuche vorgeschriebene offizinelle Ameisen

saure ist nicht wasserfrei, sondern enthalt auf 100 Teile nur 25 Teile wasser
freie Saure. Sie stellt eine farblose Fliissigkeit von der Dichte 1,057-1,060 
bzw. von 1,061-1,064 spezifischem Gewicht dar, ist vollkommen £liichtig, 
von stechendem Geruch und stark saurem Geschmack. Au13er dieser 
Ameisensaure des Deutschen Arzneibuches sind noch 20-, 30-, 50- und 
60 prozentige Ameisensauren im Handel. Dargestellt wird die Saure durch 
Erhitzen von Glyzerin mit Oxalsaure in einer glasernen Retorte. Es ent
steht zuerst Glyzerinmonoformiat, ein Glyzerinather der Ameisensaure, 
der durch das Wasser in Ameisensaure und Glyzerin zerfallt. 
I. (COOH)2 + CaH5(OH)a = CSH5(OHMHC02) + CO2 + H20 

Oxalsaure + Glyzerin Glyzerinmono- + Kohlen- + Wasser. 
formiat dioxyd 

II. CaH5(OHMHC02) + H20 = HCOOH + CaHs(OH)a 
Glyzerinmonoformiat + Wasser = Ameisensaure + Glyzerin. 
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Die hierbei entstehende Ameisensaure destilliert iiber, wird mit Natrium
karbonat gesattigt, das entstandene Natriumformiat zur Trockne gebracht 
und durch eine berechnete Menge Schwefelsaure zersetzt. 

2 HCOONa + HsSO" - Na.SO" + 2 HCOOH 
Natriumformiat + Schwefelsaure = Natriumsulfat + Ameisensaure. 

Oder man leitet in auf 200° erhitztes und mit Koks gefiilltes GefaJ3 
Natronlauge und einen erwarmten Strom von Kohlenmonoxyd. Das ent
standene Natriumformiat zersetzt man dann durch Schwe£elsiiure. 

Anwendung. Zur Darstellung des Spiritus Formicarum nach Vor
schrift des Deutschen Arzneibuches; mit Natriumbikarbonat zusammen 
zu Kohlensaurebadern und als Erhaltungsmittel, Konservierungsmittel, 
vor allem fiir Fruchtsafte, doch mull ein solcher Zusatz deutlich gekenn
zeichnet sein. Man rechnet gewohnlich auf 1 I Fruchtsaft als hOchste 
Grenze 2,5 g Ameisensaure. Zur Herstellung des Rum a the r s, des 
At h Y If 0 r m i a t s, HCOOCaHs. AuJ3erdem in der Galvanoplastik und 
in der Farberei und Druckerei. 

Nachweis. Vermischt man Ameisensaure mit Bleiessig, so erhalt 
man einen weillen, kristallinischen Niederschlag von Bleiformiat. Ver
diinnt man 1 ccm Ameisensaure mit 5 ccm Wasser und fiigt 1,5 g gelbes 
Quecksilberoxyd hinzu, so erhalt man eine klare Losung von Hydrargyri
formiat, die beim Erhitzen unter Entwicklung von Kohlendioxyd allmah
lich metallisches Quecksilber ausscheidet, mch grau farbt, indem sich in
folge der Erhitzung zuerst Hydrargyroformiat bildet, dieses aber dann 
zu Quecksilber reduziert wird. 

HCOOH + HgO Hg + CO2 + HaO 
Ameisensaure + Quecksilberoxyd= Quecksilber+Kohlendioxyd+ Wasser. 

Priifung. 1. Auf von der Darstellung herriihrende Verunreinigung 
mit Akrolein priift man durch Neutralisieren mit Kalilauge. Die Fliis
sigkeit darf dann nicht stechend oder brenzlig riechen. 

2. Auf 0 x a I s au r e. Ameisensaure darf nach N eutralisieren mit 
Ammoniakfiiissigkeit durch Kalziumchloridlosung keine Veriinderung zeigen. 

3. Um einen Gehalt von 25% wasserfreier Ameisensaure festzustellen, 
miissen unter Verwendung von Phenolphthalein als Indikator zur Neutrali
sation von 5 ccm Ameisensaure 26,1-27,2 CCJIl Normal-Kalilauge erforder
lich sein. (1 ccm Normal-Kalilauge = 0,04602 g Ameisensaure.) 

Unter der Bezeichnung Fructol ist ein Erhaltungsmittel, Konser
vierungsmittel, fiir Fruchtsafte im Handel, das in der HauptBache aus 
Ameisensaure besteht. Auch stellt man als Ersatz fiir essigsaure Ton
erdelosung einen Liquor Aluminii formicici her (s.Ormizet). 

I 

Acidum aceticum (glaciaIe). Aclltum concentratlssimum. 
Acetum radicale. Elsesslg. Esslgsaurebydrat. Acide acetique cristallisable. 

Acetic acid. 
CaH40 2 oder CHaCOOH. Molekulargewicht 60,03. 

Eine farblose Fliissigkeit von stechend saurem Geruch und Geschmack; 
die Haut ii.tzend und blasenziehend. Sie solI nicht unter 9,5° zu einer 
kristallinischen Masse erstarren, die erst bei + 16° wieder fliissig wird. Sie 

Buc:hheiBter-Otterllbach. L 15. Auf!. 64 
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siedet bei + 117 0 unter Entwicklung brennbarer Dampfe. Ihre Dichte soIl 
nach dem D.A.B. hOchstens 1,058 betragen; bzw. das spezifische Gewicht 
1,060 bis hOchstens 1,064:, jedoch ist dies nicht maI3gebend filr die Starke, 
da bei etwas groI3erer Verdiinnung das Gewicht bis 1,070 steigt, um dann 
bei weiterer Verdiinnung zuriickzugehen, so daI3 eine Saure mit 45-50% 
Essigsaureanhydrid dieselbe Dichte zeigt wie der reine Eisessig, der min
destens 96% reine Essigsaure enthalt; 10 Teile Essigsaure IOsen 1 Teil 
Zitronenol klar auf, die verdiinnte Saure tut dies nicht. 

Die konzentrierte Essigsaure wird dargestellt, indem man entwassertes 
Natriumazetat mit iiberschiissiger konzentrierter Schwefelsaure zersetzt, 
der Destillation unterwirft und das gewonnene Destillat iiber einem 
Gemisch aus 1 Teil Kaliumdichromat und 4 Teilen entwassertem Natrium
azetat rektifiziert. 

CHaCOONa + HsS04 = CHaCOOH + NaHS04 
Natriumazetat + Schwefelsaure = Essigsaure + saures Natriumsulfat. 

Die Rektifikation geschieht, um etwa entstandene schweflige Saure 
zu entfernen, die sich, bei starker Erhitzung durch Reduktion der Schwefel
saure mittels kleiner Mengen von Kohle aus dem Natriumazetat ab
geschieden, bilden kann: 

2 ~Cr207 + 3 S02 2 ~Cr04 + Cr2(S04)a 
Kaliumdichromat + Schwefligsaure- = Kaliumchromat + Chromoxydsulfat. 

anhydrid 

Zur Darstellung einer technischen Essigsaure verwendet man Natrium
azetat oder meistens essigsauren Kalk, Kalziumazetat, die aus Holzessig 
gewonnen sind, und erzielt eine Essigsaure, Holzessigsaure bis 
zu 50%. 

Auch wird Essigsaure in dem Elektrizitatswerk Lonza in Visp in 
der Schweiz gleichwie Athylalkohol (s. d.) aus Kalziumkarbid bzw. dem 
durch Wasser daraus entwickelten Azetylengas durch Vereinigung mit elek
trolytisch gewonnenem Wasserstoff und Ozon hergestellt. 

1. CaC2 + 2 HsO = C2Hs + Ca(OH)2 
Kalziumkarbid + Wasser = Azetylen + Kalziumhydroxyd. 

II. C2Hs + HsO = C2H40 oder CH3COH 
Azetylen' + Wasser = Azetaldehyd. 

III. CH3COH + 0 = CH3COOH 
Azetaldehyd + Sauersto££ = Essigsallre. 

An wen dun g. In der Heilkunde nur hochst selten als Ha utreizungsmittel 
oder zum Aufweichen von Hautverhartungen, Hiihneraugen usw. Hierzu 
wird der Eisessig am besten mit gleichen Teilen Wasser verdiinnt, weil die 
reine Saure leicht Entziindungen auf der gesunden Haut hervorruft. Ferner 
wird sie gebrallcht zur Darstellung von A.cidum aceticum dilutum 
oder Acetum concentratum, einer verdiinnten Essigsaure, die in 
100 Teilen 29,7-30,6 Teile reine Saure enthiilt, die man aber auch durch 
Destillation von 12 Teilen kristallisiertem Natriumazetat und 10 Teilen 
Schwefelsaure herstellt, auf dieselbe Weise wie den Eisessig; technisch 
findet die konzentrierte Essigsaure in der Photographie, in der Farberei 
und in der Teerfarbenherstellung bedeutende Anwendung. 
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Nachweis. Die mit Wasser verdiinnte Siiure wird nach Neutra
lisation mit Natronlauge durch einige Tropfen Eisenchloridlosung tiefrot 
gefiirbt. 

Priifung. 1. Wenn es darauf ankommt, die Konzentration der 
Siiure zu ermitteln, so kann dies durch die Losungsprobe mit Zitronenol 
oder die Erstarrungsprobe geschehen. 

2. Sch wiichere Siiure erstarrt bei + 10° entweder gar nicht oder 
nur zum Teil. 

3. Die Anwesenheit von b r e n z I i g enS t 0 If e n verriit sich nach dem 
Siittigen mit Natriumkarbonat durch den Geruch. Eine solche mit 
2 Raumteilen Wasser verdiinnte Siiure entfiirbt wenige Tropfen Kalium
permanganatlosung nach einigen Minuten. 

4. Gehaltsbestimmung. Man verdiinnt 1 g Essigsiiure mit Wasser 
auf 20 ccm. Zum Neutralisieren dieser Mischung miissen unter Anwendung 
von Phenolphthalein als Indikator mindestens 16 ccm Normal-Kalilauge 
notig sein, was einem Mindestgehalt von 96% Essigsiiure entspricht. (1 ccm 
Normal-Kalilauge = 0,06003 g Essigsiiure.) 

Acetum. Essig. Vinaigre. Vinegar. 
Essig besteht in der Haupt&ache aus einer sehr verdiinnten Losung 

der Essigsiiure in Wasser (3,5-6%) mit verschiedenen nebensiichlichen 
Stoffen, welche durch die Bereitungsweise bedingt werden. Man unter
scheidet im Handel Weinessig, Bieressig, Zideressig, Fruchtessig, 
Branntwein- oder Schnellessig. Die Bereitung aus den erstgenannten 
Stoffen wird immer seltener ausgefiihrt und beschriinkt sich nur noch auf 
einzelne Gegenden, wiihrend im allgemeinen die Bereitung aus verdiinntem 
Sprit die vorherrschende ist. In Mischungen von geringem Alkoholgehalte 
verwandelt sich der Alkohol unter dem Einflusse des Sauerstoffes der Luft 
bei Gegenwart von sog. Essigferment, einer Pilzart Micrococcus Aceti, und 
etwas Wiirme zuerst in Aldehyd, dann in Essigsiiure; hierauf beruht jede 
Essigbereitung. 1m Bier, Wein, Zider sind die notigen Fermente schon 
enthalten; man braucht sie daher nur in offenen GefiiBen bei etwas Wiirme 
der Einwirkung der Luft auszusetzen, um ihren Alkohol allmiihlich giinzlich 
in Essigsiiure iiberzufiihren. Derartige Essige enthalten neb en ihrer Essig
siiure auch aHe die in den Urstoffen enthaltenen Bestandteile, als Extraktiv
stoffe, Farbstoffe, Wein- oder Apfelsiiure usw. Infolgedessen ist namentlich 
der Bieressig wegen seines Gehaltes an stickstoffhaltigen Bestandteilen sehr 
der weiteren Zersetzung ausgesetzt und verdirbt daher sehr rasch. Guter Wein
essig, aus wirklichem Wein oder Most bereitet, ist von sehr angenehmem Ge
schmack, weil er einen Teil des Weinduftes behiilt. Sehr verdiinnte Spiritus
mischungen, mit ein wenig Ferment, wie oben angegeben, behandelt, ver
wandeln sich gleichfalls in Essig, doch erfordert die Umwandlung von 
groBeren Mengen einen Zeitraum von mehreren W ochen. Dieses Verfahren 
wird daher wenig oder gar nicht mehr benutzt, sondern aHgemein die sog. 
Schnel1herstellung in Anwendung gebracht. Diese beruht im wesentlichen 
darauf, die Alkoholmischung in moglichster Ausdehnung dem oxydierenden 
Einflusse der Luft &uszusetzen. Zu diesem Zwecke hat man eigene Fiisser, 
sog. Essigbildner oder Gradierfiisser (s. Abb. 570) verfertigt, die 
etwa in 1/10 ihrer Hohe einen hOlzernen Siebboden haben. Auf diesen bringt· 
man mit Essig, der stets den Essigpilz enthiilt, getriinkte oder mit Rein-

64* 
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kulturen von Micrococcus Aceti, mit Essig mutter, getrankte, vorher aus
gekochte Holzspane aus Buchenholz, bis zu 8IIo der Fal3hohe; hier ist ein 
zweiter Siebboden, die Sie b bii tte (d) genau eingefiigt, deren ziemlich 
kleine llffnungen mittels Bindfadenendchen, die durch einen oben an
gebrachten Knoten am Durchfallen verhindert werden, fast ganz verstopft 
sind. Unmittelbar unterhalb des unteren Siebbodens sind rings um das 
FaJ3 schrag nach unten gehende Locher eingebohrt, die den fortwahrenden 
Zutritt von Luft ermoglichen, wahrend durch den oberen Siebboden langere 
Glasrohre (c) gehen, die den Austritt der Luft nach oben vermitteln. Da 
wahrend der Essigbildung im FaJ3 eine groJ3ere Warme, etwa 40°, entsteht, 

Abb. 570. 
Scbnellessigberstellung. b Hobelspllne. c FaB. d Oberer 
Siebboden mit den Luftrohren. e Untere Luftumstromung. 

f FaB ZUID Auffangen des Essigs. g AusfluBrobr. 

so ist der Umlauf der Luft 
von unten nach oben ein 
fortwahrender und sehr 
groJ3. Auf den oberen Sieb
boden laJ3t man nun die 
Mischung aus 1 Teil Sprit, 
5 Teilen Wasser und 
11/2 Teilen Essig, das 
Essiggu t, in derselben 
Weise zuflieJ3en, wie sie 
aus einem am Boden an
gebrachten Hahn abfliel3t. 
Steigert sich die Warme 
iiber 40°, so wird sofort 
von dem Spritgemisch 
aufgegossen, da sich sonst 
Alkohol und schon ent
standene Essigsaure teil
weise verfliichtigen. An
dererseits miindet derAus
fluJ3hahn im FaJ3 erst in 
der Hohe der unteren 
Locherreihe, so daJ3 der 
unter dem unteren Sieb
boden des Fasses befind
liche Teil stets mit Fliis
sigkeit angefiillt ist und 

so nicht eine zu plOtzliche Abkiihlung des Fal3inhaltes eintritt. Die Fliissigkeit 
sickert langsam an den Bindfaden entlang und verbreitet sich so iiber die 
Hobelspane. Auf diese Weise bietet sie der Luft eine vieltausendmal groJ3ere 
Oberflache dar, als wenn man die gleiche Menge der Mischung einfach in 
einem Fasse der Luft aussetzen wiirde. Da man die Mischung aus Sprit zur 
Essigbildung nur schwach verwenden kann, so pflegt das durch einmaliges 
Durchlaufen gewonnene Erzeugnis noch nicht von der gewilnschten Essig
saurestarke zu sein; um diese zu erreichen, lal3t man es unter Zusatz einer 
neuen Menge des Spritgemisches durch einen zweiten, zuweilen sogar durch 
einen dritten Essigstander laufen. Der so gewonnene Essig enthalt 8-14% 
Essigsaure und wird zur Herstellung des gewohnlichen Speiseessigs auf 
3,5-5% Essigsauregehalt verdiinnt, zuweilen auch mit Zuckerfarbe, Zucker
couleur gefarbt, um ihm das Aussehen von Bieressig zu verleihen. Zum Rot-
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farben des in manchenGegenden beliebten roten Tafelessigs darf kein Teer
farbstoff, sondern nur aus Naturerzeugnissen stammende Farbstoffe ver
wendet werden, auch Koschenille eignet sich nicht dafiir, sondern am besten 
der 8aft von Heidel- und Holunderbeeren. Zeigen sich im Essig Essig
alchen, kleine Fadenwiirmer, Leptodera oxyphila oder Anguilla Aceti, 
in groBerer Anzahl, so ist solcher Essig fiir 8peisezwecke nicht mehr zu 
verwenden. Stoffe zur Abtotung der Essigiilchen, auch Kochsalz diirfen 
in den Verkehr gebrachte Essige nicht aufweisen. Fiigt man Essig kiinst
liche Farbstoffe zu, so mu.13 er als K un s t e s s i g bezeichnet werden. Ent
halt Essig Ausziige aus Pflanzenteilen, so ist er K r aut ere s s i g. 

Essige mit einem Sauregehalt von 31/ 2-7% sind Speiseessige, 
unter 31/ 2 % Sii.uregehalt diirfen sie nicht in den Handel kommen. E i n
macheessig muB mindestens 5%, Doppelessig 7-101/ 2%, Essig
sprit oder dreifacher Essig mindestens 101/ 2% Essigsaure ent· 
halten. 

Estragonessig, Vinaigre de l'Estragon, kann man sehr vorteil
haft selbst darstellen durch Zumischung von 4-5 Tropfen von bestem 
Oleum Dracunculi zu 1 I starkem Essig. Farbung nach Ortsgebrauch. 

Zur P r ii fun g des Essigs auf seine Starke benutzt man sein Sattigungs
vermogen alkalischer Fliissigkeiten und bestimmt dies nach volumetri
schem Verfahren (s. Acidum aceticum). Auf Metalle priift man mit 
Schwefelwasserstoffwasser oder Natriumsulfid. Essig darf dadurch nicht 
verandert werden. 

Die sog. Essigessenzen des Handels sind sehr reine Essigsauren 
von etwa 80%, die aus Holzessigsaure bzw. holzessigsauren Salzen, dem 
holzessigsauren Kalk oder Graukalk gewonnen und mitunter mit 
etwas Essigather vermischt, aromatisiert werden. Sie liefern, mit dem 
notigen Wasser gemengt, sehr reine, wohlschmeckende, vollig haltbare Essige, 
die in groBen Mengen anstatt des durch Garung gewonnenen Essigs ver
braucht werden. 

Man gewinnt auch Essig aus dem 8ulfitspiritus, der aus den zucker
haltigen Sulfitablaugen, die bei der Gewinnung des Sulfitzellstoffes (s. d.) 
zuriickbleiben, gewonnen wird. 

Nach der Kaiserlichen Verordnung vom 14. Juli 1908 darf Essigsaure, 
Essigessenz, die in 100 Gewichtsteilen mehr als 15 Gewichtsteile reine Siiure 
enthiilt, in Mengen unter 2 I nur in Flaschen von ganz bestimmter Art 
und Bezeichnung feilgehalten oder verkauft werden (vgl. Gesetzkunde). 

Acetum pyrolign6sum. Acetum Lign6rum. Acetum pyroxjlicum. 
Holzessig. Holzsiiure. 

Acide pyroligneux. Vinalgre de bois. Acide acetique du commerce. 
Wood-vinegar. Pyroligneous acid. Vinegar of wood. 

Ebenso wie aus dem Athylalkohol durch den oxydierenden EinfluB des 
Sauerstoffes der Luft Essigsaure entsteht, bildet sie sich auch bei der Ver
kohlung organischer Stoffe, namentlich des Holzes bei AbschluB der Luft. 
Rier ist es die Zellulose, der Zellstofi, Faserstoff, aus der sie entsteht, alIer
dings neben zahlreichen anderen Erzeugnissen der trockenen Destillation. 
Gro.Be Mengen von Essigsaure werden auf diese Weise gewonnen. Bei dem 
friiher gebrauchlichen Verfahren zur Bereitung der Holzkohle in :Meilern 
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gingen diese Nebenerzeugnisse fast ganzlich verloren; man nimmt daher 
in vielen Gegenden die Verkohlung des Holzes in eisemen Retorten vor, 
wobei man dreierlei Destillationserzeugnisse gewinnt: 1. gasformige, die 
man als Leuchtgas oder zu Heizzwecken verwendet; 2. Holzteer (s. d.); 
3. eine saure, braunliehe Fliissigkeit (Abb. 571). 

Diese saure Fliissigkeit enthiilt neben Azeton, Furfurol und empyreu
matischen Stoffen als Hauptbestandteile Methylalkohol und Essigsaure, 
Holzessig. Man unterwirft sie der fraktionierten Destillation. Das zu
erst Obergehende wird auf Methylalkohol verarbeitet. Die zuriickbleibenden 
neun Zehntel stellen den rohen Holzessig dar. . 

Acetum pyrolignosum crudum, roher Holzessig. Er ist eine 
braune Fliissigkeit von strengem, brenzlig-saurem, teerartigem Geruch 

Abb.571. 
Gewinnung von Holzesslg. a Retorte, die durch den Deckel b 
gemUt wird. c U. d Rohren fllr die DestiIlationserzeug
nisse. I KUhlwasser, um die Rohren zu kUhlen. h u. e 
Sammelbebllter fllr die verdichteten Destillationserzeug
nlsse. 0 AbleltnngBrohr fllr die brennbaren Gase, die In 

die FeuersteUe geleitet werden. 

und Geschmaek und enthiilt 
neben mindestens 8,4% 
Essigsaure, Holzgeist (s. d.), 
Kreosot, Brandole, Brand
harze usw. Bei der Auf
bewahrung scheidet er teer
artige Stoffe abo Birken
und Buchenholz liefem die 
meiste Essigsaure. 

Anwendung. In der 
Heilkunde wird der rohe 
Holzessig als faulniswidri
ges Mittel bei eiternden 
Wunden benutzt; in der 
Tierheilkunde gegen Haut
ausschIage; ferner dient er 
als Waschmittel gegen Un
geziefer; technisch zum Be
streichen von Fleisch waren, 
zur sog. Schnell- oder Kalt
raucherung, und femer in 

groBen Massen zur Darstellung essigsaurer Salze, aus denen wieder Essigsiiure 
gewonnen wird. AuIlerdem bei der Tintenbereitung, urn Eisenbeize her
zusteIlen, und in der Farberei. 

Priifung. Einen Mindestgehalt von 8,4% Essigsaure stellt man fest 
durch Zusammenmischen von 10 cem Holzessig und 14 ccm Normalkali
lauge, die Fliissigkeit darf nicht alkalisch reagieren. (1 ccm Normalkali
lauge = 0,06003 g Essigsaure.) 

Acetum pyrolignosum rectificatum, rektifizierter Holz
essig. Destilliert man rohen Holzessig aus einer Retorte zu 'Is seines 
Gewichtes ab, so erhalt man eine anfangs fast farblose oder schwaeh gelb
liehe, spater wieder dunkIer werdende Fliissigkeit von etwas weniger unan
genehmem, brenzligem Geruch und einem Mindestgehalte von 5,4 % Essig
saure. Der so gereinigte Holzessig enthalt ziemlieh aIle Bestandteile des 
rohen, mit Ausnahme der Brandharze. 

Anwendung. In der Heilkunde aIs faulniswidriges, aIs antisep
tisehes Mittel zu Einspritzungen, Gurgelwassern, Waschungen und in 
Gaben von 0,5 bis 2,0 g aueh innerlieh. 
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Priifung. Es miissen zum Neutralisieren von 10 g gereinigtem Holz
essig unter Anwendung von Phenolphthalein als Indikator, mindestens 
9 ccm Normalkalilauge erforderlich sein. 

**t ACidum trichloraceticum. Trichloressigsiiure. 
Acide trichloraclltique. 

CCla • COOH. Molelrulargewicht 163,39. 
Die Trichloressigsaure entsteht unter anderem durch die Oxydation von 

Chloralhydrat durch Salpetersaure. Durch Alkalien zerfallt sie in Chloro
form und Kohlendioxyd. Farblose, leicht zerflieBliche, rhomboedrische 
Kristalle von schwach stechendem Geruch und stark saurer Reaktion, 
in Wasser, in Weingeist und in Ather lOslich, bei etwa 55° schmelzend, 
bei etwa 195° siedend und ohne Riickstand sich verfliichtigend. 

An wen dun g. Hauptsachlich als Atzmittel. Auch gegen Warzen. 
N ach weis. Erhitzt man 1 g Trichloressigsaure in 3 ccm Kalilauge 

bis zum Sieden, so tritt Geruch nach Chloroform auf, indem sich die Tri
chloressigsaure in Chloroform und Kohlendioxyd spaltet. 

CCl3COOH CHCla + CO2 

Trichloressigsaure = Chloroform + Kohlendioxyd. 
Auf be wah run g: In gut geschlossenen GefaBen, an trockenem Ort. 

** Acidum valerianicum. Baldriansiiure. Valeriansaure. 
Acide valerianlque. Valerianic acid. 

C4Hg • COOH + H20. 

1st eine farblose Fliissigkeit von eigentiimlichem, baldrianahnlichem 
Geruch und brennend-scharfem, saurem Geschmack; spezifisches Gewicht 
0,950-0,955. Sie erstarrt bei _15°, ihr Siedepunkt liegt bei 175°, sie 
ist in 28-30 Teilen Wasser lOslich. Dargestellt wird sie entweder aus der 
BaldrianwurzeI, in der sie neben Baldrianol enthalten ist, oder kiinstlich 
durch Oxydation des Giirung-AmylalkohoIs, des FuselOIs, mitteis Kalium
dichromat und Schwefelsaure. 

An wen dun g. In der Heilkunde fiir sich nicht, sondern nur zur 
Herstellung baldriansaurer SaIze; technisch ist sie wichtig fUr die Her
stellung der sog. Fruchtather, bei denen sie als baldriansaurer Athyl
oder Amylii.ther Verwendung findet. 

, 
Acidum stearinicum. Stearinsiiure. Stearin. 

Acide stearique. Stearic acid. 

ClsHs602 oder C17HSIiCOOH. 
Die Stearinsaure des Handels ist nicht rein, sondern stets gemengt 

mit Palmitinsaure; infolgedessen schwankt der Schmelzpunkt oft sehr 
bedeutend, da die Palmitinsaure bei niedrigerem Warmegrad als die Stearin
saure schmilzt. Um aus der Stearinsaure des Handels reine Stearinsaure 
zu erhalten, muB man das Gemisch im luftverdiinnten Raume wiederholt 
der fraktionierten Destillation unterwerfen. Die Stearinsaure des Handels 
bildet weiBe, mehr oder minder geruchlose, fettglanzende Tafeln, auf dem 
Bruche mit deutlich kristallinischem Gefiige. Sie ist kIar loslich in 50 Teilen 
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Weingeist, ebenfalls in Ather und in Chloroform; vollstandig unloslich in 
Wasser. Der Schmelzpunkt liegt zwischen 50° und 65°. 

Die Darstellung der Stearinsaure geschieht nach sehr verschiedenen 
Verfahren. Das alteste ist, dall man zuerst mittels frischer Kalkmilch 
aus dem Fett eine in Wasser unlosliche Kalkseife herstellt und diese 
mittels einer nicht starken Schwefelsaure oder Salzsaure in der Warme 
zersetzt. Die sich abscheidenden Fettsauren schwimmen obenauf, werden 
abgeschOpft, mit Wasser nochmals umgeschmolzen und schlie13lich durch 
sehr starken hydraulischen Druck von der fliissigen Olsaure (s. d.) 
befreit. Dieses Vedahren wird namentlich dort angewendet, wo man 
Talg verarbeitet; wird Palmol benutzt, so befreit man dieses zuvor durch 
Pressen von seinem fliissigen Fette, das ein ausgezeichneter Stoff fiir 
weiche Seifen ist. Die bei der Kalkseifenbildung abfallende Unterlauge 
enthiilt das samtliche Glyzerin des Fettes und wird auf dieses weiter ver
arbeitet. Diese Gewinnungsart mittels Kalkmilch wird jedoch immer mehr 
aufgegeben, soweit es sich um die Gewinnung der Stearinsiiure handelt. Da
gegen ist es noch sehr gebriiuchlich in den Seifenfabriken, wo es sich darum 
handelt, die Fette fiir die Seifenherstellung zu spalten. Die entstehende 
Kalkseife liillt sich niimlich durch Natriumkarbonat leicht in Natronseife 
iibediihren. Das zweite Hauptvedahren beruht darauf, dall die Fette, 
ebenso wie durch Alkalien, durch Siiuren sich zersetzen lassen. Dieses 
Verfahren, das saure Verfahren, eignet sich namentlich fiir die Ver
arbeitung sehr schlechter Fette; es konnen hierbei die fetthaltigen Abfall
stoffe aller moglichen technischen Verarbeitungen benutzt werden. Die Fette 
werden zuerst mit starker Schwefelsiiure erhitzt; hierdurch werden sie 
zersetzt und die frei gewordenen Fettsiiuren verbinden sich mit der Schwefel
saure zu sog. Sui f 0 f e t t s a u r e n. Diese zerfallen, wenn sie mit Wasser von 
100° langere Zeit erwarmt werden, in ihre Bestandteile. Die Fettsauren werden 
getrennt, mittels iiberhitzter Wasserdampfe bei 250°-350° iiberdestilliert 
und schlielllich, wie bei dem ersten Verfahren durch Pressen von der 01-
saure befreit. AuI3erdem wird noch ein drittes Vedahren benutzt, indem 
man die Fette durch bloI3es Kochen mit Wasser in geschlossenen Kesseln, 
in Autoklaven, und unter sehr hohem Dampfdruck zerlegt oder Zersetzung 
und Destillation durch iiberhitzte Wasserdampfe gleichzeitig ausfiihrt. 

Anwendung. Die Stearinsiiure bildet auller ihrer Hauptverwendung 
zur Kerzenbereitung und Herstellung von Seifen einen Hauptzusatz zu den 
verschiedenen Glanzstiirken. Auch zu Bohnerwachs. Ferner dient sie hier 
und da bei billigen Haarsalben, Po maden, die schnell verbraucht werden, 
als Ersatz des weill en Wachses, auch zu Hautsalben und in gepulvertem 
Zustand als ein vorziigliches, nicht stiiubendes Pulver fiir Tanzsale, an Stelle 
des Talk, oder mit Talk zu gleichen Teilen gemischt. Man kann sich das 
Pulver, bei dem es auf Feinheit ankommt, leicht und billig selbst durch 
kreisrunde Reiben, sog. Seifenreiben herstellen. Diese Reiben sind trommel
formig, ruhen in einer Achse mit Griff zum Drehen und liefern mit 
Leichtigkeit ein feines Pulver. 

Priifung. Um Stearinsaure auf Beimischung von Talg zu priifen, 
lost man die Stearinsaure in heillem Spiritus auf, neutralisiert die Losung 
mit Natriumkarbonat und verdampft die Fliissigkeit bis zum Trocknen. 
Den Riickstand zieht man mit Chloroform aus und verdunstet den Aus
zug. Es dad jetzt nur ein ganz geringer Riickstand verbleiben. 
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** Acidum lacticum. 
Milchsiiure. .lthyHdenmllchsiiure. Giirungsmilchsiiure. GewDhnliche 

Milchsiure. 
Acide Iactique. Acide galactique. Lactic acid. 

CaHe03 oder CaH40H. COOH. Molekulargewicht 90,05. 

Die vom Deutschen Arzneibuche vorgeschriebene, die offizinelle Saure 
solI eine farblose, hochstens schwach gelbliche, sirupdicke, fast geruchlose, 
leicht Feuchtigkeit anziehende Fliissigkeit von rein saurem Geschmack und 
einer Dichte von 1,206 bis 1,216 darstellen. Gehalt etwa 72% Milchsaure 
und etwa 18% Milchsaureanhydrid, berechnet auf Milchsiiure. Mit Wasser. 
Weingeist und Ather ist sie in jedem Verhaltnisse mischbar; erhitzt, ver
kohlt sie und verbrennt fast ohne Riickstand mit schwach leuchtender 
Flamme. Mit KaliumpermanganatlOsung erwarmt, entwickelt sich Geruch 
von Azetaldehyd (Nachweis). Milchsaure entsteht als Umsetzungs- bzw. 
Garungserzeugnis von Kohlehydraten; sie bildet die Saure des Sauerkohls 
und der Salzgurken, findet sich im Magensaft usw. Dargestellt wird· sie, 
indem man Milch- oder Rohr- oder Starkezucker bei Gegenwart von Zink
oxyd, von Kalk oder Baryt mittels saurer Molken, am besten unter Zu
satz von ein wenig altem, faulem Kase garen la13t, und zwar bei einer 350 

nicht iibersteigenden, gleichma13igen Warme. Die hierbei sich bildenden 
milchsauren Salze werden durch Umkristallisieren gereinigt, dann in 
Losung gebracht und, wenn Baryt oder Kalk angewandt wurde, durch 
Schwefelsaure, bei Zinkoxyd durch Schwefelwasserstoff zersetzt. Die da
durch entstehende diinne Milchsaure wird durch vorsichtiges Eindampfen 
auf die gewiinschte Starke gebracht. 

An wend ung findet sie zur Darstellung der milchsauren SaIze, der 
La k tat e. In der Heilkunde gegen Durchfall der Kinder und bei Di
phtheritis. Au13erlich als Atzmittel, zur Entfernung von Warzen und 
Hiihneraugen und in Form eines Zahnpulvers zur Entfernung von Zahn
stein. Auch wird eine 50prozentige, nicht vollig chemisch reine Milch
saure in gro13en Mengen als Beize in der Farberei und Druckerei ver
wendet, und zwar an Stelle des Weinsteins. Auch in der Gerberei, um 
die Felle vom Kalk zu befreien. Au13erdem als Lotwasser, als Holzbeize 
und in der Galvanoplastik. 

Priifung. Auf Weinsaure. 1 Teil Milehsaure mit 9 Teilen Wein
geist vermischt, darf durch einige Tropfen Kaliumazetatlosung (1 + 2) 
nicht getriibt werden. 

Auf Glyzerin und Mannit n. D.A.B. Wird 1 ccm Milehsaure in 
einem Probierrohr in 2 cem Ather eingetropft, so muJ3 eine voriiber
gehend entstehende Triibung spatestens nach Zugabe des zehnten Tropfens 
verschwinden; bei weiterem Zutropfen mu13 die Mischung klar beiben. 

** Calcium lacticum. Kaiziumlaktat. Milchsaures Xaizium. 

(ClIH40HCOO)aCa + 5 H20. Molekulargewicht 308,23. 

Ein weiJ3es, in 20 Teilen kaltem Wasser, in heiJ3em Wasser leichter 
losliches Pulver, fast ohne Geruch und Geschmack. 

Anwendung. Innerlich bei Blutungen. 
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Acidum oleinicum oder elainicum oder oleaceum. 
Olsiiure. Olein. StearinOl. Elainsiiure. Elain. Oleinsiiure. 

Acide oleinique. Acide oillique. Oleic acid. 
ClsH3402 oder C17H33COOH. 

Die unter diesen N amen in den Handel kommende Ware ist eine 
rohe Olsaure, die neben der Oleinsaure noch verschiedene Mengen von 
Stearinsaure enthiilt. Sie ist ein Nebenerzeugnis bei der Stearinsaure
bereitung (s. d.) und stellt gewohnlich eine gelbbraune, unangenehm 
ranzig riechende, olige Fliissigkeit von schwach saurer Reaktion dar. 
Durch salpetrige Saure geht die Olsaure in die isomere, feste Elaidin
sa ure iiber, deren Schmelzpunkt bei 51 ° liegt. Chemisch reine Olein
saure erstarrt erst bei + 4°, wahrend die kaufliche schon bei + 15 ° 
bis 16° weiBliche Kristalle absetzt und bei + 8° bis 10° gewohnlich schon 
vollig erstarrt. Man tut daher gut, die VorratsgefaBe nicht im Keller, 
sondern an einem moglichst warmen Ort aufzubewahren, und wenn teilweise 
Erstarrung eingetreten ist, die beiden Schichten durch Riihren und Schiitteln 
wieder miteinander zu vereinigen. Halt man die Olsaure nur fiir Putz
zwecke vorratig, kann man vorteilhaft, um das Erstarren zu vermeiden, 
etwas vergallten Spiritus hinzusetzen. 1m Handel unterscheidet man 
saponifiziertes Olein und destilliertes Olein. Das saponifizierte 
wird durch das Verfahren gewonnen, bei dem die Fette durch Kalk verseift 
werden, das destillierte durch Zersetzung der Fette mittels Schwefelsaure 
und dara uffolgende Destilla tion. Wei B e s E I a in ist eine schmalzartige 
Masse, die durch oftere Destillation des Oleins hergestellt wird. Festes 
weiBes Olein ist ein Walkfett, das man durch Destillation mit iiber
hitztem Wasserdampf gereinigt hat. 

Anwend ung. Technisch vielfach zum Putzen von Kupfer, Messing 
und anderen Metallen, weil sie die Oxyde der Metalle leicht auflost und zu 
gleicher Zeit einen schiitzenden Oliiberzug bildet. Fiir diese Zwecke wird 
sie vom Kaufer meist unter dem Namen Stearinol gefordert. AuBerdem 
bildet sie, mit Ammoniakfliissigkeit verseift, einen Hauptbestandteil der 
fliissigen Metallputzmittel Z. B. im Geolin, Sidol, Bassolin uSW. Die Olsaure 
dient ferner zur Bereitung von Heftpflaster, von Seifen und wasser
lOslichen Bohrolen. 

Zur Beurteilung und P r ii fun g der rohen Olsaure oder des Oleins, 
wie es im Handel vorkommt, ist vor allem eine richtige Probe
entnahme notig. Bei niederen Warmegraden wird namlich ein Teil der 
Fettsauren fest, und die iiberstehende Fliissigkeit enthiilt, wenn das Olein 
mit MineralOl versetzt ist, von dem MineralOl bedeutend mehr als die Durch
schnittsprobe. 

1. Die Bestimmung des spezifischen Gewichts gibt Anhaltpunkte zur 
Erkennung etwaiger Verfalschungen. Dieses ist fiir das Handels-Olein 0,912 
bis 0,916 bei 15 ° C. Ein niedrigeres spezifisches Gewicht deutet auf eine 
Beimischung von Mineralolen, ein hoheres auf eine solche von Harzolen. 

2. Gutes Olein lOst sich in 85 prozentigem Spiritus in j edem Verhaltnisse; 
dagegen sind Min era I 0 Ie, H a r z 0 Ie, P fl a n zen 0 leo d e r F e t t e 
darin unloslich. 

3. Mischt man Olein mit Petroleumbenzin, so muB cine kJare FliiRsig
keit entstehen; andernfalls liegen V e r s e i fun g e n vor, oder die Probe 
enthalt Was s er oder W ein geist. 
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4. Reines Handels-Olein gibt, mit dem anderthalb- bis zweifachen 
Raumteile Salmiakgeist vermischt, eine staITe, gallertartige Masse; diese 
bildet sich a ber nicht, so bald Min era 1- oder H a r z ole gleichzeitig 
vorhanden sind. 

I 

t Acidum oxalicum crystallisatum. Oxalsiiure. Kleesiiure. Zuckersiiure. 
Aethandissiiure. Acide oxalique. Oxalic acid. 

C2H20 4 + 2 H20 oder (COOH)2 + 2 H20. 
WeiBe, kleine, nadelformig-prismatische KristaIIe, die an der Luft etwas 

verwittern. Sie sind geruchlos, von rein saurem Geschmack, leicht in Weingeist 
in heiBem, schwieriger in kaltem Wasser lOslich. Auf dem Platinblech er
hitzt, schmelzen sie anfangs und verbrennen zuletzt, wenn rein, ohne jeden 
Riickstand, indem sie in Wasser, Kohlendioxyd und Kohlenmonoxyd zer-
fallen. (COOH)2 = COli + CO + H20 

Oxalsaure = Kohlendioxyd + Kohlenmonoxyd + Wasser. 
Die gewohnliche Handelsware ist jedoch nicht rein, sondern enthaIt oft 
8-10% fremde Beimengungen, namentlich Kaliumoxyd und Natriumoxyd. 

Oxalsaure findet sich in Form von Salzen vielfach im Pflanzenreiche 
vor, z. B. im Sauerampfer, Rhabarber und vor aHem im Safte des Sauerklees, 
Oxalis acetosella, aus dem die Saure friiher dargestellt wurde, daher der 
Name Oxal- oder Kleesaure. Heute wird sie stets auf kiinstlichem Wege er
zeugt, und zwar sind es namentlich zwei Verfahren, nach denen sie her
gestellt wird. Nach dem einen wird Zucker, meist Melasse, wovon der Name 
Zuckersaure stammt, oder auch Starkemehl oder Sagespane, Zellulose so 
lange mit Salpetersaure gekocht, bis die organischen Korper ganzlich in 
Oxalsaure iibergefiihrt sind; zu der BROTen Fliissigkeit wird Kalkmilch gesetzt, 
das entstandene unlOsliche Kalziumoxalat ausgewaschen und durch Schwefel
saure zersetzt. Es entstehen Kalziumsulfat und freie Oxalsaure, die dann 
durch Kristallisation gewonnen wird. Dieses Verfahren hat den groBen DbeJ
stand, durch die Salpetersaure und die Dampfe der salpetrigen Saure die 
Arbeiter und die Nachbarschaft der Fabrik zu beliistigen. Man benutzt des
halb vielfach ein anderes Verfahren. Ein Gemisch vonAtznatron-und Atzkali
lauge wird mit einer bestimmten Menge Sagespane von Tannen- oder Kiefern
holz bis zur Trockne eingedampft und die erhaltene feste Masse auf eisernen 
Platten erhitzt. Auch hierbei wird die Zellulose des Holzes zersetzt und in 
Oxalsaure iibergefiihrt, die sich mit dem Natrium verbindet, wahrend 
das Xtzkali in der Hauptsache zu Kaliumkarbonat wird. Das entstandene 
oxaJsaure Salz wird zuerst in Kalziumoxalat umgewandelt und dann, wie 
oben angegeben, zersetzt. 

Oxalsiiure darf im gewohnlichen Verkehr nur gegen Giftschein 
abgegeben werden. Gegengifte sind Kreide und Kalkwasser. Unter 
der Bezeichnung Zuckersaureersatz oder Putzsiiure ist meist eine 
unreine Weinsaure im Handel. 

A n we nd u ng. In der Heilkunde so gut wie gar nicht; dagegen ist die 
Oxalsaure im chemischen Laboratorium ein vielgebrauchtes Reagens auf 
Kalk; technisch findet sie ziemIich bedeutende Verwendung in der Zeug
druckerei, zur Herstellung heller Muster auf dunklerem Grunde, ferner zur 
Herstellung des Kleesalzes, zur Entfernung von Rostflecken und Tinten 
flecken, zum Entfarben von Schellacklosungen, zum Bleichen von Stroh, in 
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der Photographie und dem Blaudruckverfahren; endlich ist sie in wasseriger 
Losung ein vielbenutztes Mittel zum Putzen metaIlener Gegenstande; 
hierbei ist aber, da die Saure giftig ist, V orsich t anzuwenden, um so mehr, 
als sie im kristaIlisierten Zustande viel Ahnlichkeit mit dem unschadlichen 
Magnesiumsulfat, dem Bittersalze hat. 

Nachweis. Man erkennt die Oxalsaure auf folgende Weise: Ver
setzt man die neutrale, ammoniakalische oder mit Essigsaure angesauerte 
Losung mit der Losung eines Kalksalzes, so entsteht ein weiBer Nieder
schlag von Kalziumoxalat (COO)sCa, der in Wasser, Salmiakgeist und 
Essigsaure unloslich 1st, dagegen lOslich in verdiinnter Salzsaure. 

I 

** Acidum succinicum. Bernsteinsiiure. Athylenbernsteinsiiure. 
Acide succinique. Succinic acid. 

C4Hs04 oder (C~. COOH)s' 
Sie kommt in zwei Formen in den Handel; als Acidum succinicum depu

ratum und r.hemisch rein. Letztere wird hergesteIlt durch Umwandlung von 
apfelsaurem Kalk, - dasist monooxybernsteinsaurer Kalk, den man aus Vogel
beersaft gewonnen hat -, mittels Garung, durch Zusatz von etwas fa ulemKase, 
in bernsteinsauren Kalk. Der bernsteinsaure Kalk wird dann durch Schwefel
saure zersetzt, die freigewordene Bernsteinsaure durch Kristallisation ge
wonnen und durch UmkristaIlisation gereinigt. In diesem FaIle bildet sie 
kleine, prismatische, farb- und geruchlose Kristalle, die bei 1800 schmelzen, 
bei 235 0 sieden und sich unter Bildung eines zum Husten reizenden Dampfes 
vollstandig verfliichtigen. Loslich ist sie in 20 Teilen kaltem oder in 2 Teilen 
kochendem Wasser, in 10 Teilen kaltem oder in 1,5 Teilen kochendem Wein
geist, wenig in absolutem Athe~, gar nicht in Benzin und Terpentinol. Sie 
dientzu chemischenZwecken. Acidum succinicum depuratum bildet 
gewohnlich Kristallkrusten von gelblicher Farbe und schwachem Geruche 
nach Bernsteinol. Sie wird als Nebenerzeugnis bei der Gewinnung des Bern
steinkolophoniums (s. Bernsteinlack) erhalten und durch Umkristallisation 
gereinigt. 

An wen dun g. Hier und da noch als Heilmittel, namentlich in der 
Form von Liquor Ammonii succinici als krampfstiIlendes Mittel, ferner 
in der Photographie. 

I 

Acidum tartaricum. Weinsiiure. Weinsteinsiiure. Dioxybernsteinsiiure. 
Rechtsweinsiiure. Acide tartrique. Sel essentiel de tartre. Acide de tartre. 

Tartaric acid. 
C4Hs0 6 oder CSH2(OHMCOOH)2' Molekulargewicht 150,05. 

GroBe, farblose, durchscheinende sehr harte, prismatische KristaIle oder 
Kristallkrusten, die voIlstandig geruchlos, von rein saurem Geschmack, 
luftbestandig und in 1 Teil Wasser, in 4 Teilen Weingeist und in 50 Teilen 
Ather vol/ig los1ich sind (Abb. 572). 

Erhitzt, schmelzen sie bei 135 0 zu einer klaren Fliissigkeit, spater ver
kohlen und verbrennen sie unter Entwicklung von Geruch nach ver
branntem Zucker, dem Karamelgeruch, indem sich Brenztrauben
saure, CHsCOCOOH, und Brenzweinsaure CHsCHCHs (COOH)2' neben 
Kohlendioxyd und Methan bilden. 
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Sie ist eine zweibasische Saure, die Salze mit 1 oder 2 Molekiilen 
Basis liefert, und kommt in einer Menge von Friichten, z. B. den Wein
beeren und den Tamarinden vor; technisch wird sie aber stets aus dem 
Weinstein, der Ablagerung aus dem Traubensafte bereitet. Man wandelt 
den Weinstein, Kaliumbitartrat, in unloslichen weinsauren Kalk, in Kalzium
tartrat, um, indem man den Weinstein in siedendem Wasser lost und der 
Losung Kalziumkarbonat und Kalziumchlorid zusetzt, und zersetzt diesen 
mit einer berechneten Menge Schwefelsaure. 

I. 2C4KHsOa + CaCOs = C4~H406+C4CaH40a + CO2 + H20 
Kalium- + Kalzium = Kalium- + Kalzium- + Kohlen- + Wasser 
bitartrat karbonat tartrat tartrat dioxyd 

II. C4K2H40 6 + Ca~ C4CaH40 S + 2 KCI 
Kaliumtartrat + Kalziumchlorid = Kalziumtartrat + Kaliumchlorid. 

III. C4CaH40 6 + ~S04 C4Ha06 + CaS04 
Kalziumtartrat + Schwefelsaure = Weinsaure + Kalziumsulfat. 

Die entstandene Weinsaurelosung wird in Bleipfannen eingedampft, zur 
Kristallisation gebracht, und - wenn fiir die 
Heilkunde oder GenuBzwecke - noch ein
mal in PorzellangefaBen umkristallisiert. 

Anwend ung. Als kiihlendes Mittel, 
namentlich zur Bereitung des Brausepulvers; 
technisch vielfach statt der ZitronenBiiure, die 
sich aber weit besser zur Bereitung von Limo
naden, Punschextrakten usw. eignet. Mit 
Natriumbikarbonat zusammen als Backpulver: Abb. 572. Weinsiiure-Kristalle. 

CH(OH)COOH CH(OH)COONa 
2 NaHCO + I = I 

3 CH(OH)COOH CH(OH)COONa 
Natriumbikarbonat + Weinsiiure = Natriumtartrat 

+ 2 CO2 + 2 H20 
+ Kohlendioxyd + Wasser. 

Da die Weinsaure leicht feucht wird, iiberzieht man sie zweckmaBig mit 
einer ganz geringen Menge Paraffin. Ferner auch in der Fiirberei und 
Zeugdruckerei und aIs Reagenz auf Kaliumsalze. 

Die Pulverung der Weinsaure darf nur in steinernen Morsern vor
genommen werden. 

N ach weis. Die wiisserige Losung 1 + 2 gibt mit Kaliumazetatlosung 
einen kristallinischen Niederschlag von Kaliumbitartrat, mit iiberschiissigem 
Kalkwasser einen flockigen, hinterher kristallinischen Niederschlag von 
Kalziumtartrat, der in Ammoniumchloridlosung und Natronlauge lOslich 
ist. Aus der Losung in Natronlauge scheidet sich beim Kochen das 
Kalziumtartrat gallertartig ab, beim Erkalten jedoch lost es sich wieder 
auf; auf dem Platinblech erhitzt, entwickelt Weinsiiure Karamelgeruch. 

Priifung. 1. Auf freie Schwefelsiiure, die sich haufig bei nicht 
umkristallisierterSiiure findet, durch Zusatz von Bariumchlorid zur schwachen 
wiisserigen Losung, es darf innerhalb einer Viertelstunde keine Veranderung 
der Losung eintreten; Weinsiiure, die freie Schwefelsaure enthalt, wird an der 
Luft etwas feucht. 
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2. Ferner auf grolleren Blei- und Kupfergehalt, aus den Pfannen 
stammend. Man lOst 5 g Weinsiiure in 10 ccm Wasser und vermischt die 
Losung mit 13 cem Ammoniakfliissigkeit bis zur schwach sauren Reaktion 
und 2 ccm verdiinnter Essigsiiure (29,7-30,6%), auf Zusatz von 3 Tropfen 
NatriumsulfidlOsung darf nur eine schwachgelbliche Fiirbung eintreten. 

3. Die wiisserige Losung (1 + 9) durch Ammoniakfliissigkeit anniihernd 
neutralisiert, darf sich durch AmmoniumoxalatlOsung (K a 1 z i u m
s a lz e), oder 

4. durch Kalziumsulfatlosung (Oxalsiiure, Traubensiiure) nicht 
veriindern. 

A.cidum citricum. Zltronensiiure. OxytrJkarballylsiiure. 
Aclde cltrique. Citric acid. 

CaHaO, + H20 oder CaH"OH. (COOH)a + H20. Molekulargewicht 210,08. 
Eine dreibasische Siiure. Kurzgedrungene, luftbestandige rhombische 

Kristalle mit abgekiirzter Spitze; farb- und geruchlos, von stark, aber an
genehm saurem Geschmack; lOslich 
in 0,6 Teilen Wasser von 150 und 
1,5 Teilen Weingeist von 90%. Bei 30 0 

fangen die Kristalle an zu verwittern, 
bei 165 0 schmelzen sie im eigenen Kri
stall wasser, bei 175 0 tritt Zersetzung 
ein. Wird die Erhitzung bis zur Verkoh-

Abb.573. Zitronensiure-Kristalle. lung fortgesetzt, so zeigt sich hierbei 
kein Karamelgeruch, wie es bei der 

Weinsaure der Fall ist, sondern es treten stechend riechende Diimpfe 
auf (Abb. 573). 

Die Zitronensaure kommt in einer grollen Menge von Friichten vor, wird 
jedoch vor allem aus dem Safte der Zitronen bereitet, und zwar hauptsiichlich 
in England, aber auch in Deutschland. Friiher wurde von Italien meist 
der gepreBte Saft nach England versandt, jetzt aber, da dieser dem Ver
derben leicht ausgesetzt ist, der zitronensaure Kalk. Man erhitzt den 
Zitronensaft und versetzt ihn so lange mit Kreide, als ein Aufbrausen statt
findet; der entstehende zitronensaure Kalk, das Kalziumzitrat, ist selbst in 
heiBem Wasser so gut wie unH:islich. Das Kalziumzitrat wird, um es zu ver
senden, von der Fliissigkeit abgepreBt und getrocknet und spater durch eine 
berechnete Menge Schwefelsaure zersetzt. Das entstandene Kalziumsulfat 
wird dann von der gelOsten Zitronensaure getrennt und die Losung in Blei
pfannen bis zur Kristallisation abgedampft. Die zuerst erhaltenen Kristalle 
sind gelblich und werden durch nochmaliges Losen, Filtrieren durch Tier
kohle und erneute Kristallisation gereinigt. Fast aIle auf diese Weise dar
gestellte Zitronensiiure enthalt kleine Mengen anhiingender freier Schwefel
saure und Kalziumsulfat, da dieses nicht ganz unlOslich ist. Um diesen 
Dbelstand zu vermeiden, bindet man die Zitronensaure, statt an Kalk, an 
Baryt oder Strontian und nimmt die Umsetzung durch Schwefelsaure in 
der Weise vor, daB man einige Prozent des Salzes unzersetzt lii.Bt. 

Man stellt auch in einigen Fabriken Deutschlands Zitronensiiure aus 
Traubenzucker her durch Vergaren mit den Pilzen Citromyces glaber und 
Citromyces Pfefferianus. Man erzielt bei einer Zeitdauer von etwa zwei 
Monaten eine Ausbeute bis zu 60%. 
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A n we nd u ng. In der Heilkunde wird sie als Mittel gegen den Scharbock, 
Skorbut, empfohlen, ferner aIs Gurgelmittel (I-2prozentig) bei HaIskrank
heiten, Diphtherie, sonst meist in Form von zitronensauren Salzen ver
wendet; ferner zur Darstellung kiihlender Getriinke und Limonaden, ala 
Ersatz des frischen Zitronensaftes, indem 4 g einer Zitrone entsprechen; 
auch in der Zeugdruckerei. 

Nachweis und zugleich Priifung auf beigemengte Weinsiiure. Die 
wiisserige, mit Kalkwasser versetzte Losung muB kIar bleiben; beim Kochen 
scheidet sich ein Niederschlag aus, der beim Erkalten in gut geschlossenen 
GefiiBen innerhalb drei Stunden wieder verschwindet; anwesende Wein
siiure gibt einen bleibenden, kristallinischen Niederschlag. 

Werden 5 ccm einer wasserigen ZitronensaurelOsung (1 + 9) mit 1 ccm 
Quecksilbersulfatlosung, die durch Auflosen von 1 g Quecksilber in 4 ccm 
Schwefelsaure und 20 ccm Wasser hergestellt ist, vermischt, zum Sieden 
erhitzt und mit einigen Tropfen einer Kaliumpermanganatlosung (1 + 49) 
vermischt, so tritt zunachst Entfarbung ein und darauf bildet sich ein 
weiBer Niederschlag. 

Priifung. 1. Auf Blei. NatriumsulfidlOsungdarfin verdiinnterwiisse
riger Losung keine Schwiirzung hervorrufen; es darf sich hochstens eine 
Gelbfiirbung zeigen. 

2. Auf freie Sch wefelsii ure. Eine wiisserige Losung von 1 + 9 
darf, mit einigen Tropfen Bariumchloridlosung versetzt, keinen in Salpeter
siiure unloslichen, weiBen Niederschlag geben. 

3. Auf Wei n s ii u r e liiBt das D.A.B. wie folgt priifen: Eine Mischung 
von 1 g zerriebener Zitronensiiure und 10 ccm Schwefelsiiure darf sich 
hochstens gelb, nicht aber braun oder schwarz fiirben, wenn sie in einem 
mit Schwefelsiiure gespiilten Probierrohr eine Stunde lang im Wasserbad 
auf 80--900 erwiirmt wird. 

4. Auf K a 1 z i u m sal z e: Die wasserige Losung (1 + 9) darf nach 
Neutralisieren mit Ammoniakfliissigkeit durch Ammoniumoxalatlosung 
(1 + 24) nicht verandert werden bzw. keinen weiBen Niederschlag geben. 

**t Acidum agaricinicum. Agaricinum. 
Agarizinsiiure. Zetylzitronensiiure. AgBrizin. Acide agBricique. 

CHa • C(OH)CH. C16H33 (COOH)3' 

Das Agarizin ist eine schwache Siiure und wird aus dem Liirchen
schwamm, Aga.ricus albus dargestellt, indem man ihn zuerst mit Wein
geist vollig auszieht. In der so erhaltenen Losung finden sich die verschie
denen Harze des Liirchenschwamms aufgelost. Bei der Konzentration 
des Auszugs scheiden sich weiBe Harze aus, die rohes Agarizin darstellen. 
Dieses wild durch Behandeln mit 60 prozentigem warmen Weingeist gereinigt. 
Es bildet nach dem Trocknen ein weiBes, fast geruch- und geschmackIoses 
Pulver. Schmilzt bei 1400 , spiiter stoBt es weiBe, stechende Diimpfe aUs und 
verbrennt zuletzt, unter Entwicklung des Geruchs von verbrennenden 
Fettsauren, ohne Riickstand. In kaltem Wasser wenig IOslich, in heiJ3em 
quillt es zuerst und lOst sich dann zu einer stark schiiumenden Fliissig
keit auf, die blaues Lackmuspapier schwach rotet und beim Erkalten 
sich stark triibt, ferner ist es loslich in 180 Teilen kaltem und in 10 Teilen 
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hei13em Weingeist, leichter in hei13er Essigsaure, wenig in Ather und 
Chloroform. 

Sehr giftig, aber nicht abfiihrend. 
Anwendung. Gegen Nachtschwei13 bei Schwindsiichtigen. 

Ester. 

Aether nitr6sus. Salpetrigsaures Athyloxyd. Ether azoteux. Ether nitrique. 

C2HsN02 • 

Diese Verbindung bildet in reinem Zustande keine Handelsware, sondern 
nur in Mischung mit Weingeist als 

Spiritus Aetheris nitr6si oder Spiritus nitrico-aetMreus oder 
Spiritus Nitri dulcis. Acidum nitricum dulcificatum. Acidum 
nitricum vin6sum. Salpeter-Atherweingeist. Versiillter Salpetergeist. 

Ether nitrique alcoolise. Spirit of Nitrous Ether. 
Klare, farblose oder schwach gelbliche Fliissigkeit von angenehmem, 

atherischem, obstartigem Geruch und anfangs sii13lichem, hinterher scharfem 
Geschmack. Neutral, vollig fliichtig, mit Wasser klar mischbar. Dichte n. 
D.A.B. 0,835-0,845 bzw. spezifisches Gewicht 0,840-0,850. 

Salpeter-Atherweingeist wird bereitet, indem man ein Gemisch von 
5 Teilen Weingeist und 3 Teilen Salpetersaure zwei Tage stehen la13t, dann 
vorsichtig aus dem Wasserbade destilliert und das Destillat in einer Vorlage 
auffangt, worin sich 5 Teile Weingeist befinden. Man destilliert, bis in 
der Retorte gelbe Dampfe auftreten. Das erste Erzeugnis wird mit 
Magnesiumoxyd geschiittelt, nach dem Absetzen abgegossen und so lange 
rektifiziert, bis sich in der V orIage, die 2 Teile Weingeist enthalt, 8 Teile 
befinden. DaB Praparat enthalt neben Athylnitrat auch Athylazetat und 
Azetaldehyd, entstanden durch die Einwirkung der Salpetersaure auf 
den Alkohol. 

Anwend ung. Nur selten in der Heilkunde alB belebendes Mittel, hier 
und da auch als GeschmackverbeBserungsmittel, namentlich ffir Balsamum 
Copaivae; ferner als Zusatz zu Fruchtathern. 

Auf b e wah run g. Der besseren Haltbarkeit wegen iiber einigen 
Kristallen von Kaliumtartrat, vor Luft und Licht geschiitzt, da er sich 
andernfalls, unter Bildung von allerlei Umsetzungsstoffen, wie Salpeter
saure und Essigsiiure, zersetzt. Nach von Brocksmit gemachten Unter
suchungen wi,d empfohlen. die Vorrate im Keller oder einem anderen 
kiihlen Raume mit Magnesiumkarbonat, die ffir den Verkaufsraum ab
filtrierte Menge mit einem Kristall Natriumsulfit aufzubewahren. 

N ach weis. Mischt man 2 ccm FerrosulfatlOsung mit 2 ccm Schwe£el
saure und iiberschichtet die hei13e Mischung mit 2 ccm versii13tem 
Salpetergeist, so zeigt sich zwischen beiden Fliissigkeiten ein brauner 
Giirtel. 

Prii£ung. 10 ccm versii13ter Salpetergeist sollen auf Zusatz von 
0,2 ccm Normalkalilauge blaues, angefeuchtetes Lackmuspapier nicht rot 
farben. 
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**t AmyUum nitr6sum. Amylum nitr6sum. 
Amylnitrit. Salpetrlgsiiure-Amyliither. 

Ether amylnitreux. Nitrite d'amyle. Azotite d'amyle. Amyl Nitrls. 

CSHllN02 • 

Wird bereitet, indem man in erwarmten Garungs-Amylalkohol Sal
petrigsaureanhydrid einleitet. Die Reaktion ist so stark, daB auch ohne 
Anwendung von Feuer das Gemisch ins Sieden kommt und Amylnitrit 
uberdestilliert. Das libergegangene Destillat wird zuerst mit Natrium
bikarbonat neutralisiert, dann mit dem gleichen Raumteil Wasser durch
geschii.ttelt und das hierbei sich abscheidende Amylnitrit durch Rektifi
kation auf die gewiinschte Starke gebracht. 

2 CSHllOH + NIPa = 2 C5HllN02 + ~O 
Amylalkohol + Salpetrigsaureanhydrid = Amylnitrit + Wasser. 

Klare, gelbliche, fllichtige Fliissigkeit von angenehmem, frucht-
artigem Geruch und brennendem, gewiirzhaftem Geschmack. In Wasser fast 
unloslich, in allen Verhaltnissen mischbar mit Weingeist und Ather. Siede
punkt 95°-97°; angezundet mit gelber, leuchtender, ruBender Flamme ver
brennend. Dichte nach dem D.A.B. 0,872-0,882. 

Anwendung. Der Dampf verursacht Kopfweh. 1-2 Tropfen ein
geatmet, werden aber gegen halbseitigen Kopfschmerz angewendet. 

Aufbewahrung. Vorsichtig und vor Licht geschlitzt, liber etwas 
gebrannter Magnesia. 

Aether aceticus. 
Essigiither. AthylazetaL Essigsaures Athyloxyd. Essigsaurer 

Athyliither. Essignaphtha. Ether acetlque. Acetic ether. 
C2Ha(C2Hs)02 oder CHaCOOC2Hs ' Molekulargewicht 88,06. 

Klare, farblose, fliichtige, leicht entziindbare Fliissigkeit 
von eigentumlichem, erfrischendem, an Essigsaure erinnernden 
Geruchj Dichte nach D.A.B. 0,896-0,900 bzw. spezifisches Ge
wicht 0,902-0,906; Siedepunkt 74°_77°. 17 Teile Wasser losen 
1 Teil Essigather, 28 Teile Essigather wiederum 1 Teil Wasser. 
Mit Weingeist ist er in jedem Verhiiltnisse mischbar. 

Der Essigather wird durch Destillation eines Gemenges von 
A.th ylalkohol, Sch wefelsa ure und N atriumazeta t mit nachfolgender 
Rektifikation, wenn notig liber Kalziumchlorid, gewonnen. 

I. C2HsOH + ~S04 C2H5HS04 + H20 
Athylalkohol + Schwefelsaure = Athylschwefelsaure + Wasser. 

II. CHaCOONa + C2H5HS04 
Natriumazetat + Athylschwefelsaure 
CHaCOOC2H5 + NaHS04 

= essigsaurer Athylather + saures Natriumsulfat. 

Anwend ung. In der Heilkunde in ahnlicher Weise wie der 
gewohnliche Ather, sonst vielfach als Zusatz zu Fruchtathern usw. 

Aufbewahrung. Der Essigather ist zwar nicht ganz so 
feuergefahrlich wie der gewohnliche Ather, der Athylather, 
muB aber doch mit Vorsicht behandelt werden, da die Dampfe 
mit Luft gemischt explosiv sind. Er wird leicht sauer und 

Buchheister·Ottersbach. I. 16. Aufl. 65 

Abb.574 • 
.ltherprll
fungsrohr. 
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spaItet sich dabei in Essigsaure und Athylalkohol, namentlich wenn er dem 
Licht ausgesetzt ist. Man kann diese Sauerung durch Schiitteln mit 
etwas trocknem Natriumkarbonat und nachheriges Filtrieren entfernen. 

Priifung. Auf Sauregehalt und Starke, wie bei dem gewohnlichen 
Ather (Abb. 574). 

Filtrierpapier mit Essigather getrankt, darf bei vorgeschrittener Ver
dunstung des Essigathers nicht nach anderen Atherarten riechen. 

Aetber butjrieus. 
Athylbutyrat. Buttersiiureiithyliither. Ananasiither. Butyrate d'ethyle. 

°2H6(C4H702) • 

Farblose, neutrale, in Wasser wenig losliche, in Weingeist leicht losliche 
Fliissigkeit, verdiinnt von ananasartigem Geruch und Geschmack. Siede
punkt 120°. Spezifisches Gewicht 0,894. Wird bereitet, indem man 8 Teile 
Buttersaure in 5 Teilen Athylalkohol auflost und diesem Gemische 10 Teile 
konzentrierte Schwefelsiiure zufiigt. 'Darauf erhitzt man auf 80°, stellt 
24 Stunden beiseite und gieBt die Fliissigkeit in kaltes Wasser, wobei sich das 
Athylbutyrat abscheidet. SchlieBlich wird iiber Kalziumchlorid rektifiziert. 

A n we nd u ng. Zur Herstellung yon Fruchtessenzen und Fruchtathern. 
Aufbewahrung. Vorsich tig, da Athylbutyrat gleich Essig

iither fe u erg e f iih rlich ist. 

Amylium aeetieum. Aether amYlio-aeetieus. 
Amylazetat. Essigsiiure-Amyliither. EsslgsBure-Amylester. Blrnol. 

Aoetate d'amyle. Essence de polre. Pear-oil. 
C6Hll(CaHa°a) . 

Farblose, leichtbewegliche, nach Birnen riechende und verdiinnt auch 
nach Birnen schmeckende Fliissigkeit, von neutraler Reaktion. In Wasser 
wenig, dagegen in Weingeist leicht loslich. Siedepunkt 138°, spezifisches 
Gewicht 0,875. Feu erg e f ii h rl i c h, daher vorsichtig aufzubewahren. 

Wird bereitet, indem man 105 Teile Amylalkohol mit 130 Teilen kon
zentrierter Schwefelsaure mischt, das Gemisch 24 Stunden an einem warmen 
Orte etcheD laBt, darauf in einer mit Kiihlvorrichtung versehenen Retorte 
100 Teile entwassertes Natriumazetat mit dem Amylalkohol-Schwefelsiiure
gemisch iibergieBt und nach 12 Stunden im Sandbade destilliert. Oder man 
erwiirmt die Mischung im Wasserbade, liiBt erkalten und scheidet das 
Amylazetat durch Zusatz von Wasser aus. In beiden FiiIlen wird das er
haltene Erzeugnis durch Rektifikation gereinigt. 

A n we nd u ng. Zur Herstellung von Fruchtessenzen und Fruchtiithern. 
Ferner in der Lackbereitung zur Herstellung des Zaponlackes und als 
Lockmittel beim Fang von Nachtfaltern. 

** Amylium valerianieum. 
Amylvalerianat. Valeriansiinre-Amyliither. Baldrlansiiure-Amyliither. Apfeliil. 

ValeriaDate d'amyle. Essence de pommes de relnette. Appel-oil. 
C6Hll(C6H902) . 

Farblose, nach Apfeln, riechende und schmeckende Fliissigkeit. In 
Wasser wenig losIich, leicht'dagegen in Weingeist. Siedepunkt 188°. Wird 
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bereitet durch Destillation von 8 Teilen Amylalkohol, 10 Teilen konzentrierter 
SchwefeIsaure und 12 Teilen Natriumvalerianat und nachfolgende Rekti
fikation, gleichwie der Essigather. 

An wend u ng. Zur Herstellung von Fruchtessenzen und Fruchtathern. 
Ferner aIs Lockmittel beim Fang von Nachtfaltern und als Zusatz zu 
Fliegenleim. 

Aufbewahrung. Vorsichtig, da, gleichwie Essigather, feuer
gefahr lich. 

FormAnum. Chlormethylmenthyliither. Forman. Formane. 
Ether chlormllthyl mentique. 

<;oH190C~Cl. 

Farblose, an der Luft rauchende Fliissigkeit. Mit Feuchtigkeit zu
sammengebracht, zerfallt sie in Formaldehyd, Menthol und Salzsaure. 

Man stellt das Forman dar durch Einwirkenlassen von Formaldehyd 
auf Menthol bei Gegenwart von Chlorwasserstoffgas. 

Anwendung. Mit Kiefernol vermischt zum Einatmen bei Erkran
kungen der Luftwege, auJ3erdem zum Tranken von Watte als Mittel gegen 
Schnupfen. 

FruchtAther. 

AuJ3er den hier angefuhrten Atherarten, wir weisen darauf hin, daJ3 
man die zusammengesetzten Ather, zur Unterscheidung von den einfachen, 
Ester nennt, kommen noch eine groJ3e Reihe verschiedener anderer 
Athyl- oder Amylather, namentlich in Verbindung mit Essigsaure, Ameisen
saure, Buttersaure, Valeriansaure, Benzoesaure u. a. m. im Handel vor, 
die aIle in chemischen Fabriken hergestellt werden und zur Bereitung von 
Fruchtathern und BlumendUften vielfach Verwendung finden. Es wiirde 
zu weit f\ihren, diese zahlreichen Stoffe hier einzeln zu besprechen. Wir 
verweisen auf Buchheister-Ottersbach Drogisten-Praxis II "Vor
schriftenbuch". Es sollen jedoch noch die Ester genannt werden, 
die in groI3em MaJ3stabe zur Bereitung von Blumenduften verwendet 
werden: 

Geranylazetat, Geranylbutyrat, Geranylformiat und Ge
ranylpropionat wichtige Bestandteile, die den Rosengeruch geben. 

Linalylazetat, auch Bergamiol genannt, einer der Trager des 
Geruches des Bergamottoles. 

Menthylazetat ruft einen besonders angenehmen Pfefferminzduft 
hervor und eignet sich deshalb auch vorzuglich fiir Mundwasser. 

Zitronellylazetat, Zitronellylformiat, Zitronellylbutyrat 
und Zitronellylpropionat ebenfalls wichtige Bestandteile, die den 
Rosengeruch erzeugen. 

Methylbenzoat oder Niobeol, Oktylazetat der Ersatz fiir 
Opopanax, ferner Ben z y 1 ben z 0 at das Losungsmittel fur alkoholfreie 
BlumendUfte. 

1m ubrigen siehe unter Aether butyricus, Amylium aceticum und 
Amylium valerianicum. 

65* 
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Fette ond deren IJmsetzongsstoffe. 

Dber die Natur der Fette, die chemisch ebenfalls als Ester zu be
trachten sind, ist schon bei der Besprechung der Gesamtgruppe "fliissige 
und feste Fette" das Notige gesagt, so daB nur darauf zuriickzuverweisen ist. 

Lecithinum. Lezithin. Leclthlne. 
Als Lerith!ne bezeichnet man eine Anzahl fettartiger Stoffe, die beim 

Kochen mit Sauren oder Basen in Fettsauren, in Stearin-, Palmitin- und 
Olsaure, in Glyzerinphosphorsaure 

o H /0. HsPOa 
a 6'-.(OH)2 

und in Oholin, Oxathyl-trimethyl-Ammoniumhydroxyd, 06H16N02' 
-02H40H 
-OHa 

N-OHs 
-OHa 
-OH 

zerfallen. Die Ester finden sich sehr verbreitet in den Pfianzensamen als 
Olsaure-Palmitinsaure-Lezithin, dann aber auch im tierischen Korper im 
Gehirn, den Nerven, den Blutkorperchen. im Eigelb, in der Milch und im 
Mark der Knochen. Tierisches Lezithin besteht in der Hauptsache aus 
distearylglyzerinphosphorsaurem Oholin. 

Das Lezithin bildet eine gelbe bis etwas braunliche, wachsahnliche 
Masse, die in heiBem Wasser unloslich, aber stark aufqiIellbar, in Wein
geist und Ather loslich ist. 

Es wird fast ausschlie13lich aus dem Eigelb gewonnen durch Ausziehen 
mit siedendem Weingeist und Ausfallen aus der Losung durch Abkiihlen 
mittels fliissiger Luft. 

An wend ung. Ala allgemeines KraftigungsmitteJ, das leicht auf
nehmbar ist. 

Sapo. Seife. Savon. Soap. 
Unter diesem Namen versteht man dem Sprachgebrauche nach nur 

die Verbindungen des Kaliums bzw. Natriums mit den verschiedenen 
Fettsauren oder auch den Harzsauren. Die zuweilen in der Technik ge
brauchten entsprechenden Verbindungen mit Kalk oder Magnesia sind in 
Wasser unloslich, heiBen daher a uch wohl u nl 0 s Ii c h e S ei £e n. Die fettsauren 
Verbindungen des Bleioxyds sind ebenfalls in Wasser unloslich und heiBen 
Pflaster (s. d.). Die Rohstoffe ffir die Seifenbereitung sind auBer Atz
kali, Atznatron, ltzkalk, Kaliumkarbonat und Natriumkarbonat vor allem 
Talg, Kokosol, PalmOl, PaImkernol, yom Seifensieder kurzweg Kernol ge
nannt, Schmalz, Abfalle von Butter, Oliven-, Sesam-, Baumwollsamenol, 
Sojaol, Tran, Leinol, Hanfol, ErdnuBol, Rizinusol, Wollfett, Kammfett, 
Fettsauren, sowie iiberhaupt jedes biIIigere Fett und auch die geharteten 
Fette (s. d.). Die Bereitungsweisen sind sehr mannigfach, auch die Art 
der Seifen ist je nach dem Fett und dem angewandten Alkali verschieden. 
Kaliseifen sind weich, sog. Schmierseifen, Natronseifen sind hart. Von 
den Natronseifen sind die mit Talg oder Stearin bereiteten wieder harter 
ala die aus 01 hergestellten. 
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Von den Natronseifen unterscheidet man Kernseifen, auch Kern
seifen auf Unterlauge genannt, weiter abgesetzte Kernseifen oder 
Kernseifen auf Leimniederschlag, ferner Halbkernseifen und 
8chlieBlich Leimseifen. 

1. Die Kernseifen oder Kernseifen auf Unterlauge werden 
bereitet, indem man das geschmolzene und, wenn notig, durch Absetzen 
gereinigte Fett, das N eutralfett, in groBen, sehr weiten und hohen, meist kegel
formigen Kesseln (Abb. 575) unter allmahlichem Zusatz einer nicht zu starken 
Natronlauge so lange kocht, bis die ganze Menge des Fettes sich zu einer 
klaren, durchsichtigen und zahen Masse, dem Seifenleim, gelost hat, bis die 
Masse, wie der Seifensieder es nennt, im Leim siedet. Diese Arbeit, das 
Vorsieden, ist beendet, 
wenn eine kleine Menge, heiB 
auf ein Stiick Glas gebracht, 
sich erst beim Erkalten triibt 
und an der Zunge ein g e
li nd es Brennen, denS ti ch, 
verursacht. Jetzt wird, wenn 
notig, noch eine Zeitlang er
hitzt, bis die Seife faden
formig von einem Spatel ab
flieBt, bis sie spinnt. Dar
auf fiigt man unter Riihren 
und in kleinen Mengen ge
niigend Kochsalz oder eine 
KochsalzlOsung zu. Alsbald 
scheidet sich die Seife in 
kriimelig-kornigen Massen 
ab, die nach einigen Stunden 
der Ruhe abgeschOpft und 
von neuem in Wasser, dem 
ein wenig Lauge zugesetzt 
ist, geWst und nochmals aus
gesalzen werden. Nach dieser 

Abb. 575. Siedekessel. 

B 
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Arbeit, dem A us salze n, erhitzt man die Seife noch so lange, bis sie schaum
frei ist; man siedet sie klar, um sie moglichst gleichma13ig zu erhalten 
und noch Wasser zu verdunsten . Diese Bereitungsweise heiBt das Sieden 
auf den Kern. Um sich zu iiberzeugen, daB die Seife neutral ist, lOst man 
etwas von derSeife in Wasser auf und fiigt einige Tropfen einer zweiprozen
tigen alkoholischen PhenolphthaleinlOsung hinzu. Bleibt die Seifenlosung 
farblos, so ist noch freie Fettsaure vorhanden, und es muB etwas Lauge zu
gesetzt werden, wird die Losung jedoch stark rot gefarbt, d. h., ist die Seife 
alkalisch, so mull der Seife etwas erwarmtes Fett zugefiigt werden. Diese 
Arbeit heiBt Abrichten und es ist so lange abzurichten, bis die Phenol
phthaleinlosung nur schwach rosa gefarbt wird. Man ist auch dazu iiber
gegangen, die Neutralfette nicht als solche zu verseifen, sondern sie 
vorher in ihre Bestandteile in Glyzerin und Fettsauren zu spalten; man 
hat so den Vorteil einer groBeren Ausbeute an Glyzerin. Es werden 
in den Seifenfabriken meist folgende Verfahren zur Fettspaltung an
gewendet: 1. Die Fettspaltung im Autoklaven unter Hinzufiigung einer 
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geringen Menge Zinkoxyd und Zinkgrau. 2. Die Fettspaltung durch 
Enzyme. 3. Das Krebitz-Verfahren. Um Fett im Autoklaven zu spalten, 
schmilzt man in einem hOlzernen Bottiche mittels Dampf das Fett, IaBt es 
in ein kupfernes, geschlossenes, zylindrisches GefiiB, den Autoklaven, laufen, 
fiigt eine geringe Menge Zinkoxyd, die Halfte von diesem Zinkgrau und 
ferner den fiinften Teil der angewandten Fettmenge Wasser hinzu und liiBt 
nun von unten Dampf in den Autoklaven ein, dessen Druck sich allmiihlich 
auf 6 Atmosphiiren steigert. Nach etwa 7-8 Stunden wird der Dampf 
abgestellt und die Masse einige Stunden der Ruhe iiberlassen. Es scheidet 
sich jetzt das glyzerinhaltige Wasser abo Nun offnet man einen am Auto
klaven befindlichen Hahn, der mit einem zweiten holzernen Bottich in Ver
bindung steht, und der im GefaB noch vorhandene Druck pre13t das glyzerin
haltige Wasser in den hOlzernen Bottich. Sobald die Fettsauren heraus
treten wollen, schlieBt man den Hahn und offnet dafiir einen anderen. der 
mit einem dritten holzernen Bottiche verbunden ist. Hierin sammeln sich 
die Fettsaure und die entstandene Zinkseife. Um die Zinkseife zu zersetzen, 
fiigt man schwache Schwefelsaure zu, leitet Dampf ein und la13t ihn einige 
Stunden darauf einwirken. SchlieBlich wird die durch Absetzenlassen ge
trennte Fettsiiure abgelassen. Die Ausbeute an Fettsiiure betriigt je nach 
der Art des verwendeten Fettes 85-95%, an 28gradigem GIyzerin 6-12%. 
Bei der Spaltung der Fette durch Enzyme geht man von der Tatsache 
aus, daB sich beim innigen Vermengen von fein zerriebenen olhaltigen Samen 
mit Wasser infolge der Wirkung des Fermentes Lipase und nach Eintritt 
einer Siiuerung das Fett in Fettsaure und GIyzerin spaltet. Man benutzt 
meist zur Spaltung entweder geschiilte Rizinussamen oder eine Emulsion 
aus Rizinusolsiiure, EiweiBkorpern und Wasser. Die Spaltung selbst 
fiihrt man herbei durch Einblasen von Luft in das schwach erwiirmte Fett 
unter Hinzufiigung von etwas Manganosulfat an Stelle der erforderlichen Saue
rung. Um nach der Spaltung die Trennung der einzelnen Schichten zu be
schleunigen, erwiirmt man mittels Dampf und verriihrt mit einer kleinen 
Menge Schwefelsaure. Das dritte von den Seifenfabriken vielfach ange
wandte Spaltungsverfahren ist das nach Krebitz. Man erwiirmt das Fett, 
mischt es mit einer berechneten Menge Kalkmilch, erhitzt es mittels Dampf 
auf 1000 und lii.Bt die Mischung, zugedeckt und mit Matratzen umgeben, einen 
halben Tag stehen. Es tritt Verseifung ein, es entsteht eine ziemlich trockene 
Kalkseife, die das ausgeschiedene GIyzerin aufgesogen hat. Urn das Glyzerin 
zu gewinnen, laugt man die zu einem groben Pulver vermahlene Kalkseife 
mit Wasser aus. Aus der Kalkseife kann nun die Fettsaure durch Schwefel
saure frei gemacht werden. Gewohnlich aber wird die Kalkseife durch zum 
Sieden erhitzte, mit Natriurnchlorid versetzte Natriumkarbonatlosung gleich 
in Natronseife iibergefiihrt. Die nach irgendeinem Spaltun~.sverfahren erhal
tenen freien Fettsauren werden dann jedoch nicht mit Atzlauge verseift, 
sondern mit Alkalikarbonatlosungen, meist Ammoniakscda - Karbonat
verseifung. Bei dieser Bereitungsweise wird die KarbonatlOsung zum 
Sieden erhitzt und die fliissig gemachte Fettsaure allmahlich hinzugefiigt, 
urn eine allzu heftige Kohlensiiureentwicklung zu vermeiden, da sonst 
ein tJbersteigen der Masse eintreten wiirde. Um dieses zu verhindern, 
wird flei.6ig mit gel'igneten Riihrvorrichtungen umgeriihrt. Da die freien 
Fettsiiuren meist nicht vollig frei von Neutralfetten sind, mull schlieB
lich mit einer entsprechenden Menge Atznatronlauge auch das vorhandene 
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Neutralfett verseift werden. Die weitere Verarbeitung ist die gleiche wie 
bei den aus Neutralfett hergestellten Seifen. Das Sieden selbst geschieht 
entweder iiber freiem Feuer oder anstatt dieses mittels Dampf, oder dadurch, 
daB iiberhitzter Dampf un mittelbar in den Siedekessel geleitet wird. In 
diesem Fall arbeitet man jedoch mit starkeren Laugen, um nicht zuviel 
Wasser in die Seife zu bekommen. Wahrend des Siedens bewirkt man das 
Umriihren der Masse, das Kriicken, entweder durch Handkrlicken 
(Abb.576), oder es sind an dem Kessel Krlic kwer ke angebracht, die 
durch Maschinenkraft in Tatigkeit gesetzt werden. 

In friiherer Zeit, als man allgemein die Verseifung mit Holzaschen
lauge, also Kalilauge vornahm, hatte das Aussalzen einmal den Zweck, die 
entstandene Kaliseife in 
Natronseife umzuwandeln 
-Kaliumchlorid kamdafiir 
in Losung -, anderseits 
wurde die Seife aus dem 
stark wasserigen Seifenleim 
ausgeschieden, da sie in 
starker Kochsalzlosung un
loslich ist. Dieses Aussalzen 
ist sehr wichtig. AIle im 
Seifenleim noch enthaltenen 
Beimengungen, als liber
schiissiges Alkali und das 
bei Verarbeitung von Neu
tralfetten aus den Fetten frei 
gewordene Glyzerin gehen 
in die wasserige Fllissigkeit, 
auf der die Seife schwimmt, 
die sog. Un ter la uge liber. 
Daher geschieht das Aus
salzen auch dann, wenn von 
vornherein Natronlauge 
bzw. Natriumkarbonat an
gewendet wurde, und wird 
sogar, wenn es auf feine 
Seifen ankommt, 2-3 mal 

Abb. 676. Randkrllcke. Dorch die Schnur wird die KrtIeke 
mit dem Teller in die RObe gezogen ond durch die seit

Hehe Filhrungsstange hin und her bewegt. 

wiederholt. Die schaumfrei gekochte Seife, der Kern, wird dann, nach
dem man ibn moglichst von der Unterlauge befreit hat, bei sehr gelinder 
Warme geschmolzen und in Seifenformen gegossen bzw. geschOpft. Dies 
sind entweder zerlegbare holzerne Kasten, innen mit Eisenblech aus
geschlagen, der Boden durchlochert und mit Leinen bedeckt oder meist 
von Schmiedeeisen. Diese eisernen Formen werden durch Nute und Feder und 
auBerdem durch kraftige Schraubenzwingen fest zusammengehalten, so daB 
ein Durchsickern der Seifenmasse, wie es bei den Holzformen vorkommt, 
nicht moglich ist. Um die Seife langsam erkalten zu lassen, werden die 
Formen mit Wergkissen umkleidet (Abb. 577). In der Seife bildet sich jetzt 
durch Kristallisation der Stearinseife der kristallinische Kern und durch 
die nicht kristallisierende 6lseife der nicht kristallinische FI uB, worin sich 
die aus den Fetten und Laugen herstammenden Verunreinigungen befinden. 
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Die Sei£e erhalt so ein marmorahnliches Aussehen. Vielfach wird aber 
der .. Marmor" kiinstlich dadurch verstarkt, daB man unter die halb
£liissige Sei£enmasse mtramarinblau, Braunstein und andere Farbstoffe, 
mit Lauge angerieben, mittels eines Stabes langsam unterriihrt. Eine be
sondere Art des Marmors, die sich heute aber nur noch selten findet, 
sind die sag. Mandein bzw. Biumen. Man erhiilt sie dadurch, daJl 
man der noch im Siedekessel befindlichen Seife etwas schwache Lauge 

Abb. 577. Schmiedeeiserne Seifenform mit Werg-Matratzenumhilllung. 

zusetzt und nach dem Einbringen in die Form in der Seifenmasse 
eine eiserne Stange zur Mandelbildung strichweise, um BIumen zu er
halten, in Windungen hin und her bewegt. Soll die Kernseife nicht 
marmorahnlich, sondern glatt sein, so wird sie in der Form bis zum Er
starren geriihrt, so daB ein Kristallisieren nicht erfoIgen kann. Oder sie 
mull geschliffen werden, man £iigt ihr heiBes Wasser oder schwache 
Lauge zu. Durch das Schleifen der Seife wird die Seife wasserreicher. 
Wiihrend eine Kernseife in frischem Zustand unge£ahr 30% Wasser ent
halt, werden ihr, um sie zu schleifen, noch ungefahr 20% Wasser zugesetzt. 
Solche geschliffene Seife hat allerdings noch die guten Eigenschaften der 
Kernsei£e, d. h. sie greift, wenn sie Iaugenfrei ist, die Haut und Gewebe 
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nicht an, ist aber durch den groBeren Wassergehalt in ihrem Werte ver
ringert. Anderseits wird eine geschliffene Seife infolge des groBeren Wasser
gehaltes langsamer erstarren. So konnen sich die vorhandenen Verunreini
gungen besser absetzen, und die geschliffene Seife wird dadurch reiner sein. 
Eine stark geschliffene Seife erhartet nicht kristallinisch, kann also nicM 
marmorahnlich erscheinen. 

Nach 5-8 Tagen ist die Seife in der Form genugend erhartet. Der 
Seifenblock wird durch Auseinanderlegen des Kastens £rei gemacht und 
mittels der Seifenschneidemaschinen zuerst in Platten, dann in Riegel 
und schlieBlich in Stucke zerschnitten. Das Zerschneiden geschieht in 

Abb. 678. Seifenschneidemaschine. 
M TIsch. S Schneiderahmen. f Schneldedrihte. a, b, c, d, e Triebwerk zum Vorschieben 
des Seifenblocks, der auch Fiillstilck genannt wird. a DruckpJatte. b Drilckkopf ana Holz. 

g Tischteil zur Aufnahme der durchgedrlickten Seifenriegel. 

allen Fallen durch besten Stahldraht, sog. Klavierdraht, der in ent
sprechende Rahmen eingespannt ist. Diese Seifenschneidemaschinen sind 
von einfachster bis sinnreichster Bauart, wodurch das Zerlegen selbst 
der groBten Blocke ohne groBe Muhe geschieht (Abb.578). Wenn notig, 
werden die einzelnen Stucke durch eine Hobelmaschine gleichmaBig gemacht, 
und will manihnen eine Pragung geben, durch eine Schlag- oder Spindel
pre sse gepragt (Abb.579). Anderseits wird auch die warme Seife nicht 
in die Seifenformen geschopft, um sie erstarren zu lassen, sondern man 
bringt sie in einen Kasten, der doppelte Wande hat, deren Zwischenraum 
durch Kuhlwasser ausgefillit wird. Von oben wird durch eine Presse eine 
starke, ebenfalls doppelwandige und mit Kuhlwasser gespeiste Metallplatte 
auf die Seifenmasse mit 250 Atmospharendruck aufgepreBt. Durch die 
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Abkiihlung unter Druck erhiHt man so binnen ganz kurzer Zeit eine Platte 
von gewiinschter Dicke, die dann weiter zerschnitten werden kann. Oder 
man benutzt anstatt des Kiihlkastens die Plattenkiihlmaschinen. 
Hier ist eine groJ3ere Anzahl Kammem so vereinigt, daJ3 abwechselnd 
nebeneinander Kiihlkammem zur Aufnahme des Kiihlwassers und Kammem 
fiir die fliissige Seife angeordnet sind, so daJ3 die Seifenkammer seitlich 
von zwei Kiihlkammem umgeben ist. 

Die hauptsachlichsten Kernseifen sind die Talgseife, Olivenolseife, 
Palmolseife und die Harzkernseife. 

Abb. 579. Seifenprligepresse. 

Die Talgseife wird vor aHem in Deutschland, dann auch in RuB· 
land viel bereitet. Sie wird sehr hart und fest, schaumt nicht besonders 
stark, besitzt aber vorziiglich reinigende Eigenschaften. 

Die Oli venolseife wird seit alten Zeiten im ganzen Siiden Europas 
aus den geringeren Sorten des Olivenoles in Massen hergestellt; neben Olivenol 
werden auch groBe Mengen Sesamol mitverarbeitet. Sie kommt unter den 
Namen Venezianer, Marseiller oder spanische Seife, Sapo vene· 
tus, S. hispanicus , S. oleaceus, in den Handel. Sie verdankte ihren 
Ruf als milde Seife fUr feine Gewebe dem Umstande, daB sie vollstandig 
laugenfrei und sehr gut ausgetrocknet in den Handel kam. Es ist eine stark 
geschliffene Seife, die jetzt auch bei uns in Deutschland in groBen Mengen 
hergestellt wird. Man ersetzt hier einen Teil des Baumoles durch ErdnuBol, 
Talg oder helles Olein. 



Chemikalien organischen Ursprungs. 1035 

Die Palmolseife, Palmitinseife, hat bei richtiger Verarbeitung 
aus sich selbst heraus einen veilchenartigen Geruch, bei nicht vollstandiger 
Verseifung riecht sie bald unangenehm. Sie ist an und fUr sich briichig; 
80 stellt man Palmolkernseife gewohnlich aus Mischungen des Palmoles 
mit anderen weicheren Fetten her. Aus PalmO! werden auch die sag. 
Oberschalseifen bereitet, worunter man frUber die oberen glatten 
Schichten und die Randstiicke der Kernseife verstand. 

Harzkernseifen lOsen sich leicht in Wasser und schiiumen gut. 
Man stellt sie mit einem Harzgehalte von etwa 30 bis iiber 100 Teilen Harz 
auf 100 Teile Fett her. Es sind geschliffene Seifen, die mitunter als Ter
pen tinseife oder Kal twass ersei fe in den Handel kommen. Ofter 
tragen diese Bezeichnung aber nur sehr geringwertige Leimseifen. 

Harzseife, wie sie unter der Bezeichnung Harzleim mit Aluminium
sulfat zusammen bei der Papierbereitung gebraucht wird, um das Papier 
zu leimen, d. h. so fest zu machen, daB die Tinte nicht auslauft, ist 
eine Verseifung von lediglich Harz mit Natronlauge. 

Diese Kernseifen auf Unterlauge werden verhaltnismiiBig nur noch 
wenig hergestellt, an ihre Stelle ist meist das Verfahren der Kernseifen auf 
Leimniederschlag getreten. 

2. Abgesetzte Kernseifen oder Kernseifen auf Leimnieder
schlag sind glatte, geschliffene Kernseifen, die vollstandig frei von Ver
unreinigungen sind und gut schaumen. Man hereitet sie entweder aus einer 
Kernseife auf Unterlauge, die stark geschliffen wird oder, wie es meist ge
schieht, dadurch. daB man mit einer starken KochsalzlOsung aussalzt, 
aber nur so viel zusetzt, daB nicht die ganze Seife abgeschieden wird, sondern 
noch etwas Seifenleim zuriickhleibt. Wird die Seife in die Form gebracht 
und langsam abgekiihlt, indem man die Form mit Wergkisscn umgibt, 
so scheiden sich der Seifenleim und die Verunreinigungen am Boden ab, 
und dariiber befindet sich die glatte Seife. Oder will man sie in der Kiihl
presse hzw. Plattenkiihlmaschine schnell fertig machen, so laBt man sie in 
dem Kessel zugedeckt etwa 36 Stunden stehen und schOpft sie dann in die 
Kasten der Kiihlpresse bzw. in die Kammern der Plattenkiihlmaschine. Zur 
Herstellung werden PalmkernO!, Kokosol, Baumwollsaatol, talgartige Fette 
und Abfallfette der Margarineherstellung bzw. bei der Karbonatverseifung 
die entsprechenden Fettsauren verwendet. Eine solche Seife ist die weiBe 
bis gelbliche sag. Wachskernseife, die aber kein Wachs enthalt. 
Ersetzt man einen Teil des Fettes oder der Fettsauren durch Harz, erhiilt 
man die glatten Harzkernseifen oder Oranienburger Kernseifen. 
Doch sind als Oranienburger Seifen auch viel geringwertige Leimseifen im 
Handel. 

Sowohl die Kernseifen auf Unterlauge, als auch die Kernseifen auf 
Leimniederschlag werden sehr haufig, um sie billiger zu machen, gefiillt, 
d. h. sie werden mit Natronwasserglas, SodalOsung und mit Wasser ange
riehenem Talk vermischt, und zwar oft bis zu 40% ihres Gewichtes. 
Selbstverstandlich ist eine so gefiillte Seife bedeutend geringwertiger. 

3. Eine meist mit Wasserglas bereitete, also gefiillte Seife ist auch dll' 
Eschwegerseife, die in ihren besseren Sortenauchals Halbkernseife 
bezeichnet wild. Es ist eine weiBe Seife, die Marmor hat, aber sehr haufig 
auBerdem mit Talk gefiillt ist. Zur Herstellung verwendet man Fett· 
gemische, die zur Halfte Palmkernol und Kokosol enthalten bzw. bei der 
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Karbonatverseifung die entsprechenden Fettsauren. Diese Fette haben 
die Eigemchaft, daB sich ihre Seifen sehr schwer aussalzen lassen, aber 
groBe Mengen von Wasser bzw. Unterlauge binden konnen und daB trotz
dem die Seife hart und fest erscheint. So ist die Ausbeute bei der Esch
wegerseife bedeutend groBer als bei den Kernseifen. Der Marmor wird durch 
Farben wie Ultramarinblau, Englischrot oder Frankfurter Schwarz, die mit 
warmem Wasser und etwas Lauge angerieben werden, erhoht. Oder man 
stellt die Eschwegerseife durch Zusammenbringen einer Kernseife und 
einer Leimseife her. 

4. Leimseifen sind wenig feste Seifen, die sehr stark gefullt sind, 
so daB die Ausbeute zwischen 250-400% schwankt; doch find en sich auch 
Leimseifen im Handel, die so hergestellt sind, daB die Ausbeute sogar bis 
uber 1000% betragt. Zur Bereitung dienen Palmkernol oder Kokosol unter 
Zusatz von etwas Talg oder Harz. Fullmittel sind neben Wasserglas, 
KochsalzlOsungen, Pottaschelosungen, ChlorkaliumlOsung und Talk. Diese 
Seifen werden einfach durch Zusammenkrucken bei einer Warme von 
etwa 80° hergestellt, sie enthalten also die ganze Unterlauge. Oder man 
bereitet sie auf kaltem Wege durch Zuriihren der zur Sattigung notigen 
Menge einer etwa 40° Be starken Atznatronlauge, sie heiBen dann ge
ruhrte Seifen. Die Leimseifen sind entweder glatt oder mit Marmor. Es 
sind sehr geringwertige Seifen, die aber gut schaumen .. Zu ihnen gehoren 
die Mottledseifen mit einem Fettsauregehalte von 10-30%, deren 
Marmor durch Auskristallisieren des mit Wasserglas vermischten Farb
stoffes erzielt wird. Auch die Tonnenseife ist eine Leimseife, der man 
mit Hilfe von etwas Agar-Agar sehr groBe Mengen Wasser einverleibt hat. 
so daB sie keine feste Beschaffenheit mehr hat. Trotz des geringen 
Wertes der Leimseifen ist ihre Verwendung doch sehr groB. Will man 
sich Tonnenseife in kleineren Mengen bereiten, so kann dies auch aus 
Kernseife geschehen. Man rechnet auf 1 kg fein zerschnittene Kernseife 
etwa 9 kg moglichst heiBes Wasser, worin 1 kg Natriumkarbonat gelost ist. 

Aus allem dies en geht hervor, daB die Prufung der Seifen recht 
notwendig ist. 

1. Will man eine solche ausfiihren, so wird zuerst der Was s erg e hal t 
bestimmt. Man wagt eine bestimmte Menge Seife, etwa 100 g, ab, schabt 
sie fein, trocknet sie auf einem Teller an einem warmen Orte mehrere 
Tage hindurch aus und stellt durch erneute Wagung fest, ~eviel Wasser 
verdunstet ist. Hierbei zeigt sich auch etwa vorhandene Lauge, indem 
die Schabsel durch verwitterte Soda weiB erscheinen. Zu beachten ist, 
daB die Seife 4-5 % Wasser bei derartigem Austrocknen zuruckhalt. 

2. Eine zweite Probe besteht darin, daB man die Seife in 6-8 Teilen 
Weingeist in der Warme lOst; gute Seife muB eine klare, hOchstens etwas 
weiBschillernde Losung geben. Erdige Beimengungen, die Kiesel
sa ure von Wa sserglas herriihrend, und die Sa lz e de rUn t er-
1 aug e n fallen zu Boden. 

3. Die eigentliche Wertbestimmung der Seife laBt sich aber nur 
dadurch ausfiihren, daB man ihren Gehalt an gebundenen Fettsauren bzw. 
Harzsauren feststellt. Es geschieht dies in folgender Weise: Eine gewogene 
Menge Seife wird in der Wiirme in einer hinreichenden Menge destilliertem 
Wasser aufgelOst und dann durch hinzugefugte Salzsaure zersetzt. Die 
Fettsauren scheiden sich ab und schwimmen auf der Oberflache; da sie 
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aber meist zu weich sind, um sich gut abheben zu lassen, setzt man am 
besten eine gewogene Menge von geschmolzenem, wei13em Wachs hinzu. 
Nach dem Erkalten wird die Fettscheibe abgehoben, in einem vorher ge
wogenen Schalchen umgeschmolzen, um die letzten Spuren anhaftenden 
Wassers verdunsten zu lassen, und nun gewogen. Das Gewicht zeigt nach 
Abzug des angewandten Wachses die Menge der Fettsaure an. Da jedoch 
erfahrungsgema13 das Ergebnis stets etwas zu gro13 ist, zieht man (nach 
Merck) 10% davon abo Gute Kernseife solI einen Gehalt von 60-70% Fett
sauren zeigen; doch kommen Seifen im Handel vor, die nicht mehr als 
30-40% enthalten. 

4. Nach einem von Otto Kriiger in Barmen veroffentlichten Verfahren 
kann man Kernseife aus Fetten von gefiillten und von Harzseifen durch 
das nachfolgende einfache Verfahren unterscheiden: 

Man lOst 70,0 Kochsalz in 11 Wasser. In diese Fliissigkeit bringt 
man ein frischgeschnittenes Stiick der zu untersuchenden Seife. Reine 
Kernseife schwimmt darin, wahrend gefiil1te und Harzseifpn unter
sinken. 

Zur Bereitung der Kali- oder Schmierseifen wird das Fett, meist 
Leinol, Baumwollsaatol, Riibol, auch Fischtran, Olein oder ahnliche billige 
Fette mit Kalilauge unter Zusatz von Kaliumkarbonat so lange gekocht, bis 
eine vollstandige Verseifung stattgefunden und die Seife die gewiinschte Be
schaffenheit angenommen hat. Die Masse wird noch warm in die Versand
fasser gegossen. Um ein Zerflie13en der Seife im Sommer zu verhindern, fiigt 
man der Kalilauge eine entsprechende Menge, etwa ein Viertel, Natronlauge 
zu. Die Schmierseife ist durchsichtig und glatt. Wird zur Herstellung 
aber zum Teil hartes Fett wie Talg oder auch Stearinsaure verwendet, 
so bildet sich in der weicheren Olseife die hartere Talgseife, das K 0 r n oder 
Naturkorn, die Seife ist nicht mehr vollig glatt. Diese Kornbildung 
wird haufig kiinstlich durch Einriihren von fein zersto13enem Kalk oder 
von Kreide in die fertige, klare Olseife hervorgebracht, also nur vorgetauscht 
- Kunstkornseife. UndurchRichtige Schmierseifen mit perlmutter
artigem Glanze, sog. Schlilseifen oder Silberseifen, werden vor allem 
aus Baumwollsaatal und Talg oder Schweinefett berpitet, die unter gro13erem 
Zusatz von Natronlauge verseift werden. Die hierbei mitentstehende Natron
seife scheidet sich in der Kaliseife in wei13en, glanzenden Streifen aus. 
Schmierseifen kommen als gelbe, griine, braune oder schwarze in den Handel. 
Die griine wurde urspriinglich aus griinem Hanfal hergestellt, jetzt falbt 
man die gelbe mit Indigolosung oder Ultramarinblau und gelbem Teerfarb
stoff oder Chlorophyll griin. Die braune bzw. schwarze Schmierseife erhiilt 
man entweder durch Zusatz von Zuckerfarbe, oder es wird dunkles Harz 
mitverseift, oder man farbt braun mit einem Orangeteerfarbstoffe wie 
Naphtholorange, den man mit etwas Methylblau vermischt hat; anderseits 
werden Schmierseifen, gleichwie Kernseifen, durch Sauerstoff abgebende 
Stoffe, oder durch saure schwefligsaure Verbindungen gebleicht. Die 
Bleichung geschieht gewohnlich, nachdem bei der Herstellung der Seifen 
die Fette ober£lachlich verseift sind, man fiigt das Bleichmittel hinzu und 
kocht weiter, bis die Seife fertig im Stich ist bzw. spinnt. SchmierReifen 
sollen einen Fettsauregehalt unter Einschlu13 von Harzsiiure von mindestens 
36% haben. Aber auch die Schmierseifen werden viel gefiillt. Hierzu dienen 
hauptsiichlich ChlorkaliumlOsung, Wasserglas und Kartoffelmehl. 
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Ersatzmittel fiir Schmierseifen ist meistens Tonerdegallerte 
mit Zusatz von Natriumkarbonat, Natriumsulfat oder Wasserglas, auch 
Natriumhydroxyd mit oder ohne etwas Saponingehalt. 

Fei nseife n, friiher mit dem Fremdwort Toiletteseifen bezeichnet. 
Die Sei£enkorper, die als Grundlage fUr die Feinseifen benutzt werden, 
sind im Werte sehr verschieden. Bei den billigeren Sorten besteht die 
Grundseife meist aus einer kaltgeriihrten Kokos- oder Palmkernolseife, 
die hiiufig noch mit Wasserglas, Kochsalzlosung oder Talk geflillt ist, 
sogar ganz geringwertige Leimseifen werden mitunter verwendet. Die 
besseren Sorten werden aus meist unter Verwendung von weicheren Fetten 
und Harz hergestellten Kernseifen gepreJ3t, die besten sog. pilierten Seifen 
aus vollig neutralen, unter groJ3er Sorgfalt bereiteten Kernseifen aus Talg 
unter Zusatz von etwas Kokosol, Erdnu.i301, Olivenol und iihnlichen Fetten. 
Auch die Verfahren, die' Seife mit Wohlgeruch zu versehen, sind verschieden. 
Bei den geringeren Sorten, denen billigere Riechsto££e zugesetzt werden, 
riihrt man die betreffenden iitherischen Ole in die halb£liissige Seifenmasse 
ein. Feineren Seifen dagegen wird der W ohlgeruch kalt zugesetzt. Die 
betreffende Kernseife wird gehobelt, mit den Wohlgeriichen iibergossen, 
dann in einer eigenen Maschine, der Piliermaschine, mittels Walzen innig 
durchgearbeitet. Die durch die Walzen entstandenen diinnen SeifenbIatter 
werden dann mittels der Strangpresse zu festen Seifenstangen zusammen
gepreJ3t, darauf in Stiicke zerschnitten und unter besonderen Pressen in 
die gewiinschte Form gebracht. Oder man verfiihrt auch so, daB man die 
noch warme Kernseife durch besondere gekiihlte Walzen laufen liiBt, wo 
sie zu endlosen Biindern erstarrt, die durch Messer zerschnitten und dann 
durch warmen Luftzug getrocknet werden. Darauf beginnt das Pilieren. Auf 
diese Weise wird viel Zeit gewonnen. Das Pilieren hat den Vorteil, daB die 
Geriiche weniger verandert werden, wiihrend bei den billigen, laugehaltigen 
Seifen die Ole sich sehr rasch zersetzen, so daB diese bei liingerem Liegen 
bald einen unangenehmen Geruch annehmen. Vielfach werden ihnen fiir 
besondere Zwecke noch Zusiitze hinzugefiigt, z. B. Bimssteinpulver, Sand, 
Ochsengalle oder auch medizinische Korper, so du.B die Seife bzw. deren 
Schaum oft als ein iiuJ3erliches Heilmittel anzusehen ist. Man verwendet 
zur Herstellung medizinischer Seifen, wenn diese gewissenhaft geschieht, 
entweder vollig neutrale, laugenfreie Seifen, oder sog. ii berfettete Seifen, 
d. h. solche, die nach der Aussalzung noch mit 8-10% freiem Fett ver
kocht werden. In solchen Seifen halten sich selbst'leicht zersetzbare Arznei
stoffe vollstandig gut. Diese iiberfetteten Seifen werden jedoch nicht nur 
zu medizinischen Seifen verarbeitet, sondern sie finden groJ3e Verwendung 
als Feinseifen, man hat ihnen die Bezeichnung Fettseifen gegeben, was 
ja eigentlich alIe Seifen sind. 

Transparentseifen. Werden in der Weise hergestellt, daB man 
eine beliebige Seife, meist sind es Leimseifen, in etwa dem gleichen Ge
wichte Weingeist im Wasserbade, besser noch im Destillierkessel, mittels 
Wiirme au£lost, die Losung durch Absetzen kliiren laBt und dann in Form
kii.sten ausgieBt. Nach einigen Wochen ist die Masse hinliinglich erhartet, 
um in Riegel zerschnitten bzw. in Formen gepreBt werden zu konnen. Um 
die Seife zu verbilligen, wird auch anstatt des Weingeistes Zuckerlosung 
verwendet. Diese Beife segelt fast immer unter der falschen Flagge 
Glyzerinseife. 
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Echte Glyzerinseife. Wird in gIeicher Weise wie die vorige bereitet, 
nur da.B hier statt eines Teiles des Weingeistes kaIkfreies GIyzerin ange
wendet wird. 

Das Deutsche Arzneibuch hat zwei Seifen aufgenommen, zu deren Be
reitung es bestimmte Vorschriften gibt; eine weiche Kaliseife, Sapo kal i
n us, bereitet durch Verseifung von Leinol mittels Kalilauge, und eine 
feste Natronseife, Sapo medicatus, bereitet durch Verseifung eines 
Gemisches von gleichen Teilen Schweineschmalz und Olivenol mit vor
geschriebener Menge Natronlauge und nachheriges Aussalzen. 

Seifen sollen an einem nicht zu warmen, aber trockenen Ort aufbewahrt 
werden. 

Vom Wirtschaftsbund der Seifenindustrie sind folgende Begriffs
bestimmungen £iir Seifen oder seifenhaltige Reinigungsmittel aufgestellt 
worden., 

§ 1. 
Die Bezeichnung Seife oder eine das Wort "Seife" in einer Wort

verbindung enthaltende Bezeichnung solI nur solchen Reinigungsmitteln 
zukommen, welche tatsachlich fettsaure, einschlie.6lich harzsaure Salze 
in einer ffir den Waschvorgang oder die technische Verwendung wirksam 
und in wirtschaftlicher Weise in Erscheinung tretenden Menge enthalten. 

Die Bewertung von Seifen oder seifenhaltigen Waschmitteln erfolgt, 
unbeschadet der speziellen Angaben spezifischer Zusatze, handelsiiblich 
nach Prozenten Fettsaurehydrat, auch kurz als Fettsaure bezeichnet. Wert
angaben, wie die in Frankreich iiblichen, nach Reinseifengehalt, Prozenten 
01 und Alkali oder Prozenten Fettgehalt, sind als nicht handelsiiblich und 
nicht ma.Bgebend zu betrachten. 

§ 2. 
Die Bezeichnung Kernseife oder eine das Wort "Kernseife" enthaltende 

Wortverbindung kommt nur solchen technisch reinen Seifen zu, welche 
mindestens 60 Prozent Fettsaurehydrat in frischem Zustand enthalten. 

Ein Harzgehalt wird als mit dem Fettsauregehalt gleichwertig be
trachtet. 

Zusatze, welche den Gehalt an Fettsaurehydrat nicht unter 60 Prozent 
herunterdriicken, Bollen nicht als Verunreinigung betrachtet werden, so
fern sie durch spezifische Wirkung zur Verstarkung oder Verbesserung der 
Waschwirkung beitragen (z. B. Borax-Kernseife, Benzin-Kernseife u. a.). 

Seife in Riegeln und Stiicken wird nach der Riegelzahl bzw. Stiickzahl 
gehandelt, wobei ein bestimmtes Ursprungsgewicht der einzelnen Einheit 
garantiert wird. Da bei Kernseife in frischem Zustande ein Fettsanre
gehalt von 60 Prozent garantiert ist, so miissen die gelieferten Riegel oder 
Stiicke im Durchschnitt einen Fettsaurehydratinhalt aufweisen, welcher 
mindestens 60 Prozent des Ursprungsgewichtes oder Frischgewichtes der 
Riegel oder Stiicke ausmacht. 

§ 3. 
Die Bezeichnung reine Schmierseife diirfen nur solche Seifen fiihren, 

welche mindestens. 38 % Fettsaurehydrat enthalten und in denen der 
iiberwiegende Teil der darin enthaltenen verseiften Fettsaure an Kali ge
bunden ist. 
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Ein Harzgehalt wird als mit dem Fettsauregehalt gleichwertig be
trachtet. 

Zusiitze, welche den Gehalt an Fettsiiurehydrat nicht unter 38 Prozent 
herunterdriicken, Bollen nicht als Verunreinigung betrachtet werden, sofem 
sie durch spezifische Wirkung zur Verstarkung oder Verbesserung der 
Waschwirkung beitragen (z. B. kohlenwasserstoffhaltige Schmierseifen). 

§ 4. 
a) Als gemahlene Kernseife oder aIs Kemseifenpulver dart nur ein 

Erzeugnis betrachtet werden, welches bei technischer Reinheit mindestens 
60 % Fettsiiurehydrat enthalt. 

Zusatze, welche den Gehalt an Fettsiiurehydrat nicht unter 60 Prozent 
herunterdriicken, sollen nicht als Verunreinigung betrachtet werden, sofem 
sie durch spezifische Wirkung zur Verstarkung oder Verbesserung der 
Waschwirkung beitragen. Zusiitze von Soda und Wasserglas Bollen bei 
diesen gemahlenen Kemsei£en jedoch als unzulassig betrachtet werden. 

Wasch- und Sei£enpulver sind Gemische von Sei£e, kristallisiertem 
und kalziniertem Natriumkarbonat, denen mehr oder weniger Wasserglas 
hinzugefiigt ist. Sie enthalten daneben auch Perborate und iiben dann 
eine bleichende Wirkung aus. Durch eingehende Versuche ist jedoch fest
gestellt worden, da.B durch den Zusatz solcher Sauerstoff-Bleichmittel die 
Stoffaser sehr stark angegriffen wird und da.13 die Schadigung durch das 
Perborat besonders bei Mischungen mit Seife und Natriumkarbonat eintritt. 
Weniger schadlich ist ein Verfahren, wo ein Waschen der Stoffe mit Seife 
und, nach griindlichem Spiilen, getrennt davon eine Behandlung mit Losung 
des Perborats vorgenommen wird. 

Um Perborat in dem Waschmittel nachzuweisen, schiittelt man eine 
Kleinigkeit des Gemisches mit 10 Teilen Wasser, fiigt etwas verdiinnte 
Schwefelsaure und eine kleine Menge Chloroform hinzu und schiittelt 
wiederum. Durch die Schwefelsiiure werden die Fettsiiuren freigemacht 
und diese losen sich in dem Chloroform auf. Man gie.Bt nun die iiber dem 
Chloroform stehende Fliissigkeit ab, vermischt sie mit etwa 2 ccm Ather, 
fiigt vorsichtig einige Tropfen einer schwachen Kaliumdichromatlosung 
hinzu und schiittelt um; es zeigt sich nunmehr eine Blaufarbung. Weiteres 
iiber Seifen und Wasch- und Sei£enpulver siehe Buchheister-Otters
bach, Drogisten-Praxis II, Vorschriftenbuch. 

Mollinum. Mollin. 

Unter diesem Namen wird eine weiche, iiberfettete Seife in den Handel 
gebracht, die aIs Salbengrundlage an die Stelle des Vaselins treten solI. 

Es wird dargestellt, indem man eine vollig neutrale Seife mit 20% 
reiner Fettmasse vermengt, oder indem man weniger Itzkali anwendet, 
80 da.B nicht eine vollstandige Verseifung eintritt. 

Emplastra. PDaster. EmpUi.tre. Plaster. 

Die Pflaster waren urspriinglich rein pharmazeutische Zubereitungen und 
wurden nur im Laboratorium der Apotheke hergestellt; jetzt hat sich die 
Gro.l3darstellung dieses Zweiges der Pharmazie bemii.chtigt. so da13 die 
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Pilaster, wie hundert andere Stoffe, Handelsware geworden sind, die meistens 
nicht mehr selbst angefertigt, sondern aus Fabriken bezogen werden. 

Unter Pflastern im engeren Sinne versteht man Verbindungen der 
Fettsiiuren, besonders der Stearin-, Palmitin- und Olsiiure, mit Metall
oxyden, nainentlich BIeioxyd. Das fettsaure Bleioxyd, Emplastrum 
Plumbi oder E. Lithargyri, ist die Grundlage fiir die Herstellung einer 
ganzen Reihe anderer Pflaster. Man stellt es dar, indem man ErdnuB61 
und Schweineschmalz mit BIeioxyd unter Zusatz von Wasser, das bei 
seiner allmahlichen Verdunstung immer wieder ersetzt wird, unter fort
wahrendem Umriihren vorsichtig erhitzt, bis die vollstandige Verseifung 
des BIeioxyds vor sich gegangen ist. Das entstandene Pflaster wird, halb 
erkaltet, tiichtig mit Wasser ausgeknetet, um das aus dem Fett abgeschiedene 
Glyzerin zu entfernen, dann in Stangen geformt und fiir sich verwendet, 
oder als Grundlage fiir andere Pflaster benutzt. Die Zu~iitze sind sehr 
verschiedener Natur, teils sind es Harze, teils andere Metalloxyde bzw. 
Metallverbindungen, wie Cerussa, BIeiweiB usw. 

Dber Zerate und Klebtafette, die im weiteren Sinn ebenfalls mit 
PIlaster bezeichnet werden, siehe Abt. Technische Arbeiten und 
Buchheister - Ottersbach, Drogisten - Praxis II, Vorschriften
buch. 

Die Anwendung der Pflaster ist sehr verschieden, je nach der Art 
der Bestandteile und Zusiitze. AuBer zu Klebzwecken dienen sie als heilende, 
erweichende oder hautreizende, selbst blasenziehende Mittel. Von den im 
Deutschen Arzneibuch aufgefiihrten Pflastern sind fiir den Drogisten 
von Wichtigkeit neben dem BIeipflaster das Heftpflaster, Empl. ad
haesivum, und das Seifenpflaster, Empl. saponatum, das als Hiihneraugen
mittel dient. 

Empl. adhaesivum stellt man her, indem Bleipflaster, gelbes Wachs 
und Terpentin zusammengeschmolzen werden und diesem Gemisch eine 
geschmolzene Masse, aus Kolophonium und Dammar bestehend, zugesetzt 
wird. Man erl:ritzt dann bei einer Warme von 100°-105° unter Umriihren 
so lange, bis die geschmolzene Masse nicht mehr schaumig ist. 

Empl. saponatum, Seifenpflaster, ist ein Gemisch von Blei
pflaster, gelbem Wachs, medizinischer Seife und etwas mit ErdnuB61 an
geriebenem Kampfer. 

Amine. 

**t Piperazinum. Piperazine Dliithylendiamin. 
Piperazine. Piperazidlne. Diethylenimine. 

(C2H4NH)2· 

Das Piperazin ist eine kiinstliche organische Base, die dargestellt 
wird, indem aus Anilin und Athylenbromid Diphenyldiathylendiamin ge
bildet wird, dieses dann durch salpetrige Saure in die Dinitrosoverbindung 
umgewandelt und diese durch Kochen mit alkoholischer Kalilauge in 
Piperazin und Nitrosophenol gespalten wird. Es stellt far blose, etwas 
feuchte Kristallmassen dar, die aus der Luft mit Begierde Feuchtigkeit 
und Kohlensaure aufsaugen und hierdurch zu kohlensaurem Piperazin 
zerIlieBen. Es ist bei jedem Grade fliichtig und laBt bei Gegenwart von 
Salzsauredampfen, gleich dem Ammoniak, weiBe Nebel entstehen. 

Buchheister·Ottersbach. I. 15. Auf!. 66 
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An wen dun g. Das Piperazin bildet mit der Harnsaure eine leicht
lOsliche Harnsaureverbindung und wird daher bei allen denjenigen Krank
heiten empfohlen, bei welchen sich Harnsaure in groBeren Mengen aus
scheidet wie Gicht, Gelenkrheumatismus, HarngrieB, Blasensteine usw. 
Auch in dem Gichtwasser von Schering ist es enthalten. 

A.midderivate der K.ohlensAnre. 

**t Urethane Urethane. Carbamate d'ethyle. 
Unter dieser Bezeichnung ist Athylurethan im Handel. Kleine, farb

lose Kristallbliittchen, in Wasser leicht lOslich, die aIs Schlafmittel Anwen
dung finden. 

Unter Urethanen versteht man Ester der Karbaminsaure, der 
Kohlensaure, in die die NHIl-Gruppe eingetreten ist, H(NlIz)COz oder 

CO<~~ , die sich als Ammoniumkarbaminat auch im Hirschhornsalz findet. 
2 

** Somn81um. Somnal. Ethyl chioralurethane. 
Das als Fliissigkeit in den Handel kommende Bomnal ist nichts weiter 

als eine alkoholische Losung von Chloralhydrat und Athylurethan und 
muB somit eine einfache Arzneimischung genannt werden. 

Anwendung. In Gaben von 1-2 g aIs Bchlafmittel. 

** Bromnral. Bromisovalerianylharnstoff. 
WeiBes, kristallinisches, bitterlich schmeckendes Pulver, loslich in 

Wasser, wenig leicht in Weingeist. 
N a c h wei s. 0,1 g mit 2 ccm Salpetersaure und 3 Trop£en Silber

nitratlosung (1 + 19) gekocht, gibt einen gelblich weiBen Niederschlag. 
An wend ung. Als Beruhigungsmittel. 

** .Acidum, diaethylbarbitinicnm. 
Diiithylbarbltursiure. Veronal. Diiithyimalonylh arnstoff. 

Verona]. Diethylmalonyluree. Aclde dlethylbarbitnrlque. 

C H C/CO-NH"CO 
( 2 6)2 "CO-NH/ . Molekulargewicht 184,11. 

Farblose, schwach bitter schmeckende Kristallblattchen, geruchlos. 
Loslich in 170 Teilen kaltem und in 17 Teilen siedendem Wasser, leicht 
in Weingeist, Ather und Natronlauge. Der Schmelzpunkt liegt bei 1900 

bis 191 0 • Die wasserige Losung rotet blaues Lackmuspapier. 
Es ist ein Kondensationsprodukt des Harnstoffes, Kar

bamids, der Koblensaure, in die zweimal die NH2-Gruppe eingetreten ist, 

CO(~~, der sich infolge Zersetzung von EiweiBstoffen bildet und sicb 
2 

im Harn der Saugetiere vorfindet, mit Diathylmalonsaureathylester. Der 
Harnsto££, der aIs Diingemittel fiir Garlenp£lanzen, Gemiisep£lanzen, Feld
friichte und den Tabakanbau verwendet wird, bildet mit organischen 
Sauren zyklische Verbindungen, die als Ureide bezeichnet werden, so 
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bildet er mit der Malonsaure, der Propandisaure, einer ZWel

basischen Saure, CH2(COOH)2' das Ureid Barbitursiiure, 

C /CO-NH"CO 
H2"CO_NH/ . 

1m Veronal sind die beiden Wasserstoffatome des C~ der Barbitur
saure durch zwei Molekiile des Alkoholradikals Athyl, CaH5' ersetzt. 

CaH5"C/COOC2H5 + CO/N~ _ C2H5"C/CONH"CO 
C2H5/ "COOC2H5 "N~ - C2H5/ "CONH/ 

Diathylmalonsaureathylester + Harnstoff = Diathylbarbitursaure 
+2 C2HsOH 
+ Athylalkohol. 

Anwendung. Als Schlafmittel. 
N ach weis. Die kaltgesattigte Losung wird durch Silbernitratlosung 

nicht veriindert. Fiigt man zu der Losung von 0,01 g Diaethylbarbitursiiure 
in 2 ccm Wasser eine Losung von 0,1 g Quecksilberoxyd in 10 Tropfen 
Salpetersiiure, so entsteht ein wei.Ber, in Ammoniakfliissigkeit lOslicher, 
Niederschlag. Werden 0,05 g Diiithylbarbitursaure gemischt mit 0,2 g 
getrocknetem Natriumkarbonat, vorsichtig im Probierrohr erhitzt, so treten 
. Diimpfe von eigenartigem Geruch auf, die rotes angefeuchtetes Lackmus· 
papier blauen. 

Unter der Bezeichnung **Medinal oder Verona I-Natrium 
ist diathylbarbitursaures Natrium CsHuOsNIINa, unter **Pro
ponal ist Dipropylmalonylharnstoff 

(CSH7)ZC(gg_~:>CO 
unter **Lumin al ist Ph eny liithy 1 bar bi tursa ure 

(CaHo)(CzHo)C(gg ::>CO 

unter Adalin ist Bromdiathylazetylkarbamid 
CO(NH2)NH. CO· CBr(C.Hs)2 

im Handel, sie dienen ane als Schlafmittel. 

Kohlehydrate. 
Saccharum amylaceum. 

Stirkezucker. Traubenzucker. Glykose. Glukose. Dextrose. Kriimelzucker. 
Aldohexose. Sucre d'amidon. Sucre de raisin. 

CaH120 a • 
Findet sich in der Natur als Bestandteil der sii13en Friichte, des Honigs 

nsw.; lii13t sich kiinstlich durch die Einwirkung verdiinnter Mineralsaure 
und des Malzaufgusses der Diastase auf Stiirkemehl oder Zellulose bei An
wendung von Warme herstellen. Er unterscheidet sich vom gewohnlichen 
Zucker chemisch durch ein Mehr von ~O und dadurch,. da13 er unmittelbar 
giirungsfahig ist. Er ist einAldehydzucker, eineAldose, und zwareine 
Aldohexose, da in ihm 6 Kohlenstoffatome vorhanden sind, und gehOrt 
so zu den Monosacchariden oder Monosen. Er findet in der Technik 
gro13e Verwendung zum Gallisieren des Weines, wenn die Trauben zu 

66* 
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zuckerarm sind, ferner zum VersiiBen von Spirituosen und mer und da als 
Malzersatz, zur Bonbonherstellung und endlich zur Darstellung des kiinst
lichen Honigs, als Zusatz zu Marmeladen und zur Bereitung der Zucker
farbe, der Zurkercouleur. Der Zusatz des Stiirkesirups zu Marmeladen be
zweckt, das Auskristallisieren zu vermeiden. Als Hochstzusatz sind hier
fiir 5% erlaubt, ein groBerer Zusatz muJ3 gekennzeichnet werden. 

Seine Darstellung geschieht aus Kartoffelstiirke, in Amerika aus Mais
starke, indem man diese mit Wasser und einem Zusatze von 2% Schwefel
saure oder Salzsaure am besten unter Dampfdruck bis 6 Atmospharen so lange 
erhitzt, bis die Fliissigkeit vollkommen klar geworden und eine Probe mit 
Jodwasser die giinzliche Oberfiihrung der Starke in Zucker anzeigt, d. h. bis 
sie durch J odwasser nicht mehr gefarbt wird. Die Salzsaure wird nun durch 
Natriumkarbonat, die Schwefelsaure durch Kalziumkarbonat abgestumpft, 
das entstandene Kalziumsulfat durch AbsetzenJassen entfernt, wahrend die 
kleine Menge Natriumchlorid in der Fliissigkeit bleibt, die Flfrssigkeit durch 
Tierkohle oder Pflanzenkohle entfiirbt und nun iiber freiem Feuer oder im 
VakU1Jm biszurSirupdicke, S,tarkesiru p, Kakillarsiru p, G I ukosesiru p, 
Bonbonsirup, Sirupus Amyli oder so weit eingedampft, da.f3 sie beim 
Erkalten zu einer festen Masse erstarrt. In diesem FaIle gie.f3t man sie in die 
etwa 50 kg haltenden, liinglichen Versandkisten und liiJ3t sie hierin erkalten, 
Kistenzucker, Blockzucker, Stiirkezucker. Der Zucker bildet in 
diesem Zustand eine feste, dichte, gelblichwei.f3e, etwas feuchte Masse von 
muschligem Bruch und schwachsiiBem Geschmack. Der Starkesirup ist 
mehr oder weniger gelbgefarbt, selten ganz farblos und kommt in Fa!lsern von 
400-500 kg in den Handel. Die Bezeichnung Kapillarsirup, abzuleiten von 
capillus, Haar, ist ihm gegeben, weil er sich in haardiinne Faden ausziehen 
laBt. Aus ganzgesattigten wasserigen Losungen kristallisiert der Starkezucker 
in kleinen, blumenkohlartig angeordneten Kristallmassen, aus alkoholischer 
Losung dagegen in klaren, tafel£ormigen Kristallen. 

Nach einem anderen Verfahren wird Raffinade mittels Kohlensii1ll'e in 
Traubenzucker umgewandelt, der als fast farbloser, sehr dicker Sirup, als 
patent. fliissige Raffinade, von dem 1 I in der Wirkung 1 kg Raffinade ent
sprechen solI, in den Handel kOlllmt. Er ist sehr sii.f3 und solI den Duft und den 
Geschmack der Friichte usw. weit reiner hervortreten lassen a1s die beste 
Raffinade, kristallisiert auch niema1s aus, empfiehlt sich daher fiir die Zwecke 
der Likor- und Fruchtsiruphereitung, diirfte sich aber als Invertzucker, 
ein Gemisch von Traubenzucker und Fruchtzucker, bezeichnen lassen. 

Die Herstellung der GIukose lag friiher fast ganz in den Handen Deutsch
lands, das nur mit Kartoffelstarke arbeitete, wird jetzt aber in gro.f3en 
Mengen in Nordamerika betrieben, wo man in der Maisstiirke, die eine 
bedeutend gro.f3ere Ausbeute an GIykose liefert, einen billigen Rohstoff besitzt. 

Nachweis. Man erkennt Traubenzucker an der stark reduzierenden 
Wirkung, die er auf alkalische Kupferlosung ausiibt. Man mischt 2 Raum
teile TraubenzuckerlOsung mit 1 Raumteil Natronlauge und fiigt so lange 
tropfenweise Kupfersul£atlosung hinzu, bis sich der entstehende Nieder
schlag beim Schiitteln gerade noch auflost. Erwarmt man jetzt, so scheidet 
sich rotes Kupferoxydul aus. Schwefelsiiure einer Losung von Trauben
zucker zugesetzt, verandert die Farbe der Losung nicht. 

Des Zusammenhangs wegen fiigen wir bei Besprechung der Zucker
arten Honig ein. 
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Mel. Honig. Miel. Honey. 

Der Honig wird von der Honigbiene, Apis mellifica, einem zu den 
Hymenopteren gehorenden Insekt, aus den Nektarien der Bliiten gesammelt 
und, nachdem er im Korper der Biene, in einer kropfartigen Erweiterung 
der Speiserohre, eine gewisse Umwandlung erfahren hat, indem der ein
gesammelte Rohrzucker in Invertzucker, ein Gemisch von Traubenzucker 
(Dextrose) und Fruchtzucker (Laevulose) iibergefuhrt ist, durch den Mund 
der Bienen in eigens aus Wachs geformten Zellen, den sog. Honigwaben, 
abgelagert, urn damit die junge Brut zu ernahren. Man unterscheidet 
bei dem europaischen Honig Jungfern-, Tropf-, Lauf-, Senk- oder 
Leckho nig, durch freiwilliges Ausflie1len der jiingeren unbebriiteten 
Waben gewonnen, meist heller von Farbe und feiner von Geschmack; 
weiter eine zweite Sorte, den Schleuderhonig, der durch Ausschleudern 
der Waben mittels Zentrifugalmaschinen gewonnen wird, drittens den 
Pre1lhonig durch Pressen auf kaltem Wege gewonnen, und viertens den 
Seimhonig (Mel crudum), gewonnen durch Erwarmen und nachfolgendes 
Auspressen und Ausschmelzen der unbebriiteten Waben. Seimhonig ist 
dunkIer und fast immer von scharfem, kratzendem Geschmack, indessen 
je nach den Bluten, die die Bienen hauptsachlich zu ihrer Nahrung benutzt 
haben, auch sehr verschieden. Vom deutschen Honig, hauptsachlich aus 
Mecklenburg und der Luneburger Heide stammend, ist am feinsten und am 
hellsten der von Lindenbliiten und Raps, auch von Akazienbluten, wahrend 
der Heide- und Buchweizenhonig strenger von Geschmack und sehr dunkel 
sind. Eiderhonig aus Schleswig-Holstein, von Kleebliiten eingesammeIt, ist 
wei1l. Siidfranzosischer Honig riecht haufig nach Rosmarin und Lavendel; 
ungarischer und italienischer Honig nach Meliloten. Scheibenhonig 
oder Wabenhonig ist Honig, der sich noch in den Waben befindet. 
Stampfhonig, Rohhonig, Rauhhonig oder Werkhonig wird ge
wonnen durch Einstampfen der Waben mit dem Honig. 

Frisch ausgelassener Honig ist klar und zahfliissig, erst nach W ochen 
fangt er an triibe zu werden; der in ihm enthaltene Traubenzucker scheidet 
sich allmahlich in fester Form ab und die ganze Masse" erstarrt nach und 
nach mehr oder minder. 

Gro1le Mengen Honig kommen von Amerika zu uns, namentlich sind 
W l'stindien, Chile und Kalifornien, auch Kanada die Lander, die am meisten 
nach Europa versenden. Der amerikanische Honig ist gewohnlich hell 
bis dunkelgelb, von schwachem Duft und etwas sauerlichem Geschmack. 
Nur die ganz feinen Valparaisosorten und feiner kalifornischer Honig 
kommen dem europaischen Honig annahernd gleich. 

In Deutschland werden jahrlich etwa 150 000 Doppelzentner Honig 
erzeugt bei etwa 65 Milliarden Bienen. 

Eine besondere Art Honig ist der Koni£erenhonig, auch Tannen
ho nig oder W aldho nig genannt. Er ist dunkel gefarbt, hat eigentum
lichen, terpentinartigen Geruch und stammt wahrscheinlich von den Nadl'l
holzern. 

Bestandteile. Hauptsachlich der flussig bleibende Fruchtzucker 
und der das Festwerden bedingende Traubenzucker. Ferner Spuren von 
Riechstoffen; vielfach Ameisensaure, etwas wachsartige Masse, etwas Rohr
zucker, Farbstof£ und beigemengte Pollenkorner. 
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Anwendung. In der Heilkunde mer und da als Zusatz zu Gurgel
wassern, als gelindes Abfiihrmittel, zu Salben fiir die Hautpflege und zu 
Haarwassern; zur Darstellung der Honigseife, sonst vor aIlem zu GenuB
zwecken. 

Aufbewahrung. Der Honig ist, da er leicht in Garung iibergeht, 
stets am kiihlen Ort in Holz- oder SteingefaBen aufzubewahren. 

Er unterliegt vielfachen Verfalschungen, und da Geruch und Ge
schmack nicht immer einen sicheren Anhalt geben, ist haufig eine weitere 
Priifung nach D.A.B. notig. 

1. Die filtrierte wasserige Losung 1 + 2 darf durch Silbernitratlosung 
(Salzs a ure) und durch BariumnitratlOsung (S ch wefelsa ure) nur 
schwach getriibt und beim Vermischen mit 1 Teil Ammoniakfliissigkeit in 
der Farbe nicht verandert werden. 

2. 5 g Honig verreibt man in einer Reibschale mit etwa 10 gAther, 
filtriert die atherische Losung in eine Porzellanschale und laBt das Losungs
mittel bei gewohnlicher Temperatur verdunsten. Befeuchtet man den 
vollkommen trockenen Riickstand mit einigen Tropfen Resorzin-Salzsaure
losung, so darf er sich nicht kirschrot farben (Kunsthonig, Invert-
zucker). '-

3. Man mischt 1 Teil Honig mit 2 Teilen Wasser und 4 Teilen 90pro
zentigem Weingeist. Die Losung ist etwas triibe und setzt nach Iangerem 
Stehen einen geringen Bodensatz abo War S tar k e m e h I zugesetzt, ist 
der Bodensatz groBer und zeigt mit Jodwasser blaue Farbung. 

4. Man erwarmt 15 ccm der wasserigen Losung (1 + 2) auf dem 
Wasserbade mit 0,0 ccm Gerbsaurelosung (1 + 19) und filtriert nach der 
Klarung. 1 ccm des Filtrats darf auf Zusatz von 2 Tropfen rauchender 
Salzsaure durch 10 ccm absoluten Alkohol nicht milchig werden (Starke
sirup oder Dextrin). 

o. Etwaiger Wasserzusatz macht den Honig diinner und spezi
fisch leichter. Auch Rohrzucker dient als Verfalschungsmittel. So 
werden die Bienen auch schon mit Rohrzucker gefiittert. Reiner Honig 
hat ein spezifisches Gewicht von 1,400-1,430. 

6. Werden 0 ccm einer wasserigen HoniglOsung (1 + 2) mit einigen 
Tropfen Salzsaure vermischt, so darf die Losung nicht sogleich rosa oder 
rot gefarbt werden, sonst ist der Honig mit A z 0 far b s t 0 f fen vermischt. 

7. 2 g Honig diirfen nach dem Verbrennen nicht weniger als 0,002 g 
und nicht mehr als 0,016 g Riickstand hinterlassen. 

Mel depuratum oder despumatum. Gerelnigter Honig. 

Fiir die Reinigung des Honigs gibt es eine groBe Menge verschiedener 
Vorschriften, z. B. Klarung mittels EiweiB, oder Zusatz von Gelatine
losung und nachheriges Ausfallen des Leims durch Gerbsaure usw. Ein 
einfaches und stets sicheres Verfahren der Reinigung ist das, daB man 
1 Teil Honig mit 21/2 Teilen Wasser in einem kupfernen Kessel bis zum 
Sieden ermtzt, nachdem man vorher reines weiBes Filtrierpapier, in kleine 
Fetzchen zerrissen und in Wasser aufgeweicht, hinzugetan hat. Man laBt 
etwa 1/2 Stunde kochen, fiigt dann etwas grob zerstoBene, gut ausgewaschene 
Holzkohle mnzu, laBt noch einmal aufwaIlen und filtriert noch heiB durch 
einen wollenen Spitzbeutel. Anfangs lauft die Fliissigkeit stets triibe durch; 
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man muB sie deshalb so oft zuriickgieBen, bis das Filtrat vollig klar er
scheint. (Abb. 580). Das gesammelte Filtrat wird dann im Wasser
bad unter stetem Umriihren bis zur Sirupdicke eingedampft. War der 
Honig sauer, tut man gut, sogleich mit dem Papier ein wenig Kalkmilch 
zuzusetzen. Das Hinzufiigen des Papiers beim Kochen hat den Zweck, 
die beim Erhitzen sich ausscheidenden Unreinigkeiten des Honigs ge
wissermaBen festzuhalten und in die Hohe zu reiBen, so daB sie gegen das 
Ende des Kochens leicht mit einem 
SchaumlOffel abgenommen werden konnen. 

Ein so gereinigter Honig erscheint 
vollig klar goldgelb, von angenehmem 
Geruch und Geschmack. Beim Eindampfen 
ist freies Feuer moglichst zu vermeiden, 
da der Honig dadurch dunkler wird. 

Oder man reinigt ihn nach der V Of

schrift des D.A.B. dadurch, daB man 
40 Teile Honig mit 60 Teilen Wasser lOst, 
mit 3 Teilen eisenfreiem Bolus anriihrt, 
1/2 Stunde auf dem Wasserbad erwiirmt, 
nach dem Absetzen heiB filtriert und auf 
dem Wasserbade bis zu dem spezifischen 
Gewicht 1,340 eindampft. 

Gereinigter Honig dient vor allem zur 
Bereitung des Rosenhonigs, Mel rosatum, 
des Rosenhonigs mit Borax, Mel rosa tum 
cum Borace und des Fenchelhonigs, Mel 
Foeniculi. 

Traubenhonig. Die unter diesem 
Namen in den Handel kommende Zuberei
tung ist kein Honig, sondern eingedickter 
Weinbeersaft. 

Fenchelhonig, schlesischer, ist 
eine Mischung von 0,5 kg gereinigtem 
Honig mit 1,0 kg Starkesirup und 5 Trop-
fen FenchelOl (vgl. auch Buchheister - Abb.580. Wollener Spitzbeutel 
Ottersbach, Drogisten-Praxis II, zum Flltrieren von Honig. 

Vorschriftenbuch). 
Kunsthonig ist gewohnlich Invertzucker, der mit etwas echtem 

Honig gemischt und gefiirbt ist. Oder man stellt ihn her aus 1000 g 
Zucker, 2000 g Wasser und 1 g Milchsiiure. Man kocht auf und dampft 
langsam bis auf 1100 g ein. Dieser Kunsthonig ist zuerst fliissig, erstarrt 
aber allmiihlich zur Honigdicke. An Stelle der Milchsiiure oder Ameisensaure 
werden auch andere Siiuren, wie Weinsaure, Zitronensiiure oder Salzsaure, 
angewendet. Selbstverstandlich miissen diese Kunsthonige als solche be
zeichnet werden. Kunsthonig muI3 mindestens 78 % Trockenmasse und 
darf hOchs'ens 10 % Rohrzucker, Saccharose, enthalten. AuI3erdem muJ3 
er ausreichend honigiihnlichen Duft aufweisen. Unter der Bezeichnung 
Honigpulver zur Herstellung von Kunsthonig kommen meist Mischungen 
in den Handel, bestehend aus Zitronensaure oder Weinsiiure, Zuckerpulver, 
Honigduft und Honigfarbe. 
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Saccharum. Rohrzucker. Saccharose. Sucre de canne. Sugar. 

C12H220 11 • 

Rohrzucker ist ein Disaccharid. Es ist dieses die Zuckerart, die man 
im gewohnlichen Leben mit dem einfachen Namen Zucker bezeichnet. 
Sie findet sich in besonders reichlicher Menge im Safte des Zuckerrohrs, 
Saccharum officinarum, der Zuckerriibe, Beta vulgaris, des Zuckerahorns, 
Acer saccharinum, der Zuckerhirse, Sorghum saccharatum, der Mohrriibe 
und in kleinerer Menge in vielen Gramineen. 

FabrikmiiBig wird er namentlich in Europa aus der Zuckerriibe, in 
Westindien, Niederlandisch -Indien und anderen tropischen Liindern aus 
dem Zuckerrohre dargestellt. 

Reiner Zucker ist vollkommen farb- und geruchlos, kristallisiert in 
schiefen Siiulen, schmeckt rein-stark-siiB und lost sich schon in 1/3 seines 
Gewichtes Wasser auf, wiihrend Traubenzucker 11/2 Teile davon bedarf. 
Er vergiirt mittels Hefe nicht unmittelbar, sondern verwandelt sich zuvor 
durch Inversion in Frucht- und Traubenzucker. Bis zu 1600 C erhitzt, 
schmilzt er und erstarrt zu einer glasigen Masse, Gerstenzucker, die 
ganz allmiihlich wieder kristallinisch wird. Hierauf beruht die Herstellung 
der Bonbons und auf dem Wiederkristallinischwerden das sog. Absterben 
der Bonbons. Bis 200 0 C erhitzt, geht der Zucker unter Entwicklung 
eigentiimlich riechender Diimpfe in allerdings nicht chemisch reinen Kara
mel iiber, ein Gemenge verschiedener Korper, noch weiter erhitzt, entziindet 
er sich und verbrennt mit leuchtender Flamme unter Zurucklassung einer 
lticherigen Kohle, die sich bei noch stiirkerer Erhitzung ohne Riickstand 
verbrennen liiBt. Beim Verbrennen des Zuckers entsteht eine gasformige 
Verbindung von Azetylen, Wasserstoff und Ameisensiiure, die als sehr 
kriiftiges fiiulniswidriges Mittel erkannt ist; so werden dadurch Cholera-, 
Typhus-, Pocken- und Tuberkelbazillen abgetotet. Mit starken Basen, 
Kaliumoxyd, Natriumoxyd, Kalziumoxyd, Bariumoxyd, Strontiumoxyd 
usw. bildet der Zucker eigentiimliche kristallinische Verbindungen, Saccha
rate; hierauf beruht die so wichtig gewordene Entzuckerung der Melasse 
durch Strontiumhydroxyd. 

Der Zucker kommt in sehr verschiedenen Reinheitsgraden in den 
Handel. Man unterscheidet Roh- oder Lompenzucker, Kolonial
zucker, auch Lumpenzucker genannt, von dem engIischen "lump" 
Klumpen abgeleitet. Mus c 0 v a den werden vielfach die westindischen Roh
zucker genannt. Die eigentlichen Zuckerfabriken fertigen meist nur diese 
Rohzucker an, die in sog. Raffinerien weiter gereinigt werden. R 0 h z u c k e r 
aus Zuckerrohr gewinnt man folgendermaBen: Das Zuckerrohr wird 
zerkleinert, ausgepreBt, der erhaltene Saft mit etwas Kalkmilch gekocht, 
um die Pflanzensiiuren, Z. B. Oxalsiiure, zu binden, der Saft gekliirt, ein
gekocht und unter ofterem Umriihren auskristallisiert. Die Mutterlauge -
die Melasse - wird entweder durch Schleudern, durch Zentrifugieren oder 
durch Abtropfenlassen getrennt, auf Rum verarbeitet oder als indischer 
Sirup, aIs Kolonialsirup, in den Handel gebracht. Die Gewinnung des 
Rohzuckers aus Ruben ist bedeutend umstiindlicher, da in den Riiben 
weniger Zuckergehalt und groBere Mengen von EiweiB und verschiedenen 
Sal zen vorhanden sind, die entfernt werden miissen. Der Zuckersaft wird 
aus den durch Sch ni tzel maschi ne n zerkleinerten Riiben in zylindrischen 
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Eisengefii.Ilen, sog. Diffusoren, mit warmem Wasser ausgelaugt. Solcher 
Eisengefii13e sind 12 untereinander durch Rohren verbunden. Der aus dem 
ersten Gefii13 austretende Saft tritt in das zweite und so fort, bis man aus dem 
letzten Gefa13 einen Zuckersaft von etwa 15% Zuckergehalt erhalt. Der 
Zuckersaft wird in Scheidepfannen mit 1/2-'3% Kalkmilch erhitzt und 
der hierbei entstehende Schlamm, das Kalziumoxalat, die Eiwei13stoffe und 
Schleimteile - der Scheideschlamm - abgepre13t. Jetzt leitet man 
in die ZuckerlOsung Kohlendioxyd, um den neben dem gelOsten Zucker 
in Losung befindlichen Zuckerkalk, das Kal zi u msacchara t, zu zer
setzen und auszufallen, pre13t den hierdurch entstandenen Saturations
schlamm ab, klart den zuruckbleibenden hellfarbigen Saft mit Knochen
kohle oder durch Behandeln mit Schwefeldioxyd und dampft den jetzt 
erhaltenen gereinigten Diinnsaft im Vakuum zu einem gesiittigteren 
Safte, dem Dicksaft oder Klarsel, ein. Nach neuerem Verfahren klart 
man den aus den Diffusoren kommenden Saft nicht durch Kalkmilch, 
sondern man vermischt die Riibenschnitzel innig mit kolloidalem Alu
miniumhydroxyd, sog. A 10 ida lund erhalt so aus den Diffusoren einen 
hellen Zuckersaft. Nachdem der Dicksaft nochmals iiber Tierkohle fil
triert ist, wird er bis zur Kristallisation eingekocht, und zwar entweder 
so weit, da.B er schon in der Abdampfpfanne auskristallisiert - Kochen 
auf Korn - oder nur bis zu einer Dicke, da13 die Kristallisation erst 
bei dem Abkiihlen eintritt - Blankkochen -. Darauf wird er in einem 
kupfernen Kiihler etwas abgekiihlt, unter Riihren bis zu einer bestimmten 
Feinheit der Kristalle auskristallisiert und schlie13lich zur vollstandigen 
Kristallisation in eiserne Kasten abgelassen. Nach dem Auskristallisieren, 
etwa in 24 Stunden, wird die feste Masse zerkleinert, die Mutterlauge dar
auf durch Schleudern entfernt und durch erneutes Eindampfen im Vakuum 
auf Zucker von geringerem Werte verarbeitet. Die hierbei zuriickbleibende 
Mutterlauge wird ebenso wieder auf eine noch geringere Sorte verarbeitet. 
Schlie13lich bleibt ein unangenehm riechender und schmeckender Sirup 
zuriick, die Riibenmelasse, aus der man den Zucker durch Strontium
hydroxydWsung als Strontiumbisaccharat auskristallisieren lii.13t und diese 
Verbindung mit Wasser und Kohlendioxyd zersetzt - Elutionsver
fahren -. Der auf diese Weise erhaltene gelbe, kristallinische Rohzucker 
wird auf gereinigten Zucker verarbeitet, raffiniert, da er einen un
angenehmen Geschmack hat und so nicht verwendet werden kann. Der 
gereinigte Zucker wird je nach dem Grade der Reinheit Melis, die feinsten 
Sorten Raffinade genannt und gewohnlich in die bekannte Hutform 
gebracht. Diese erhalt man, indem man den Rohzucker in wenig Wasser 
auflost, klart, iiber Tierkohle entfarbt und bis zu beginnender Kristallisation 
eindampft. Man la.Bt die Masse unter Umriihren etwas erkalten, bringt sie 
in die Zuckerbrotformen aus Eisenblech und la13t sie hierin vollig auskristalli
sieren. 1st die Masse erkaltet, offnet man die Spitze der Form und la13t die 
Mutterlauge abflie13en bzw. man verdrangt die dunkle Fliissigkeit durch 
das sog. Decken, d. h. man gie13t auf die Zuckermasse eine reine Zucker
Wsung, die allmahlich die Masse durch£lie13t und sie zugleich fester macht. 
Um diesem Zucker eine gro13ere Wei13e zu geben, farbt man ihn vielfach 
mit Ultramarin, eine beim Kochen der Zuckersafte sehr unangenehme 
Zugabe, da das Ultramarin, wenn es in den Saft iibergeht, sehr leicht 
Zersetzungen erleidet und dem Safte durch Bildung kleiner Mengen von 
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Schwefelwasserstoff einen iiblen Geruch verleiht. Man tut daher gut, zur 
Bereitung der Fruchtsirupe keinen Hutzucker, sondern die besten Sorten 
des sag. Kristallzuckers zu verwenden. Diese Form wird erhalten, 
indem man die bis zur Kristallisation eingedampfte Zuckermasse nicht 
in Hutform erstarren laIlt, sondern die sich bildenden kleinen Kristalle 
mittels der Zentrifuge von der fliissigen Melasse trennt. Meistens wird sie 
aber aus der Melasse hergestellt, die nach Gewinnung des Hutzuckers 
zuriickbleibt. Aber dieser Kristallzucker enthalt immer Spuren fremder Bei
mengungen, so daIl ein Klarkochen und Schaumen des Fruchtsirups auch 
hierbei erforderlich ist. Wiirfelzucker wird in viereckigen Formen 
zur Kristallisation gebracht und dann in Stiicke gesagt - Raffinaden
wiirfel- oder es ist zusammengepreIlter Kristallzucker-PreIlwiirfel-. 
Melis ist eine geringwertigere Sorte als Raffinade. Es ist entweder iiber
haupt eine Art Rohzucker oder ein Zucker, der aus der Melasse nach 
Herstellung der besseren Sorten erhalten wird. Eine ahnliche Sorte ist 
Farinzucker. 

Die bei dem Raffinieren des Zuckers nach Herstellung der verschiedenen 
Sorten zuriickbleibende Melasse oder der Melassesirup enthalt neben 
graIl en Mengen einer unkristallisierbaren Zuckerart noch immer ziemlich 
viel kristallisierbaren Zucker, den man -durch langsames Auskristallisieren 
in Form groIler, mehr oder weniger gefarbter Kristalle, als Kandis, ge
winnt. Der jetzt verbleibende fliissige Rest heiIlt Sir u p. Es wird 
Kandis aber auch aus sehr reinen ZuckerlOsungen hergestellt, die far
bigen Sorten erhalt man dann durch Auffarben der Losungen mit Zucker
farbe. 

Saccharum tostum, Zuckerfarbe, Zuckercouleur. Die unter 
diesen Namen in den Handel kommenden sirupartigen Fliissigkeiten wer
den dadurch bereitet, daB man Rohrzucker oder Starkezucker oder auch 
Fruchtzucker meist unter Zusatz von etwas Natriumkarbonat, so weit 
erhitzt, daIl er schmilzt, dann bei noch groBerer Warme, durch Bildung 
von Karamel und anderen Umsetzungsstoffen des Zuckers, sich braun
schwarz farbt. Jetzt wird so viel Wasser zugesetzt, daJ3 die Masse auch 
nach dem Erkalten dickfliissig bleibt. Neben unzersetztem Zucker enthalt 
die Zuckerfarbe Karamel und andere Brenzerzeugnisse des Zuckers, die 
ihr einen eigentiimlichen Geruch und etwas bitteren Geschmack verleihen. 
Je nach der Art ihrer Anwendung, bb sie zum Farben von Spirituosen, 
Bier, Essig usw. dienen soIl, werden von den Herstellern die Zusatze der 
Alkalien und auch der Grad der Erhitzung erhOht oder verringert. Rum
farbe, Rumcouleur muJ3 sich mit 80prozentigem Weingeist klar 
mischen. 

Zuckerfarbe besitzt ein so groIles Farbungsvermogen, daIl man gut 
tut, sie beim Farben stets in verdiinntem Zustand anzuwenden. Zucker
farbe hat sich mehrfach als arsenhaltig erwiesen. Dieser Arsengehalt 
stammte jedenfalls aus rohem Starkezucker, der durch Behandeln von 
Starkemehl mit arsenhaltiger Schwefelsaure hergestellt war. Wenn ein 
solcher Arsengehalt auch so gering ist, daIl er bei der starken Verdiinnung, 
in der die Zuckerfarbe zum Farben von Genu.f3waren verwendet wird, niemals 
schadlich wirken kann, so mahnt das Auffinden von Arsen in der Zucker
farbe doch daran, daJ3 niemals derartig unreiner Starkezucker verwendet 
werden da.r£. 
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Saccharum Lactis. MUchzucker. Laktose. 
Sucre de lait. Sugar of mUk. 

C12~201l + H20. Molekulargewicht 360,2. 
Der Milchzucker ist ein Disaccharid, er findet sich in der Milch 

aller Saugetiere, hier und da auch in krankhaften Absonderungen des 
tierischen Korpers. Dargestellt wird er aus der Milch der Kiihe, und 
zwar besonders in der Schweiz, in Oberbayern, in Mecklenburg, Schles
wig-Holstein und in Holland. In Schlesien und OstpreuBen ist die Ge
winnung nur gering. Seit 1890 hat N ordamerika die Herstellung von 
Milchzucker aufgenommen und allmiihlich so gesteigert, daB es in der 
Lage ist, den ganzen Weltbedarf zu decken; doch liiBt die Reinheit 
des amerikanischen Erzeugnisses zu wiinschen iibrig, so daB fiir die 
Zwecke der Kindererniihrung der deutsche und schweizerische Milch
zucker bevorzugt werden. Die Milch enthaIt 3-6 % MiIchzucker, der 
sich nach Abscheidung des Fettes und des Kiisestoffes in den Molken 
aufgelOst vorfindet. Aus den MoIken, jedoch nur aus siiBen Molken, 
wi,d er auch dargestellt. Da die Gewinnung des MiIchzuckers immer nur 
aIs Nebenzweig der Milchwirtschaft betrieben werden kann, ist sie iiberhaupt 
nur in den Gegenden moglich, wo bei ausgedehnter Milchwirtschaft SiiBkase
bereitung betrieben wird, d. h. wo der Kiisestoff nicht durch saure Giirung, 
sondern durch Lab aus Kiilbermagen aus der siiBen Milch abgeschieden 
wird. Diese Bedingungen treffen im ausgedehntesten MaB in der Schweiz 
zu, und hier wird auch der Milchzucker von alters her, zum Teil noch heute 
in sehr urspriinglicher Weise, gewonnen. Man verfiihrt so, daB man die 
abgeschiedenen klaren Molken in offenen Kesseln iiber freiem Feuer bis 
zur Sirupdicke eindampft und dann in hOlzernen GefiiBen, durch die ent
weder W ollfaden gespannt, oder wo holzerne Stabe eingehiingt sind, zum 
Erkalten beiseite stellt. Hierbei scheidet sich der Milchzucker an den Wan
dungen des GefiiBes in dicken, harten Krusten, oder um die Faden und Stabe 
in dichten Kristalldrusen aus. Die Kristallmassen erscheinen bei den Stab en 
immer keulenformig, an dem unteren Ende weit dicker als an dem oberen; 
dies hat darin seinen Grund, daB durch die Auskristallisation die oberen 
Schichten der Fliissigkeit immer iirmer an Milchzucker werden. Bricht man 
eine solche Kristalldruse durch, so zeigt sich deutlich eine vom Mittelpunkt 
aus strahlenfOrmig angeordnete Kristallisation. Dieses so gewonnene erste 
Erzeugnis ist immer noch sehr unrein, wird deshalb in der doppelten Menge 
kochenden Wassers gelOst, durch etwas Alaunzusatz und Durchseihen ge
kliirt, durch Tierkohle filtriert und durch ein- oder mehrmaliges Umkristal
Iisieren gereinigt. Zu diesem Zwecke nimmt man das Abdampfen im 
Vakuum vor. Der rohe Milchzucker wi,d auch vieI dadurch hergestellt, 
daB man die siiBen Molken im Vakuum eindampft, unter gestorter 
Kristallisation auskristallisieren liiBt und die feinen Kristalle in Zentri
fugen ausschleudert. Die Reinigung wird dann, wie oben angegeben, vor
genommen. 

Der Milchzucker bildet mehr oder weniger weiBe, in giinzlich reinem 
Zustande vollig farblose Kristalle, rhombische Prismen, die sehr hart, 
zwischen den Ziihnen sandig knirschen und von schwach siiBem Geschmack 
sind. Seine L6slichkeit ist bedeutend geringer als die des Rohrzuckers, 
da er einen Teil siedendes und sieben Teile kaltes Wasser zu seiner Losung 
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bedarf. In Weingeist, Ather und Chloroform ist er vollkommen unli:islich; 
wird sogar aus starken wiisserigen Lasungen durch Weingeist ausgefiillt. 

Der Milchzucker ist weit schwerer giirungsfiihig als die anderen Zucker
sorten; durch Bierhefe geht er nicht in Giirung iiber, wohl aber durch 
Milchzuckerhefe und gewisse Spaltpilze; er zerfiillt hierbei in 'rrauben
zucker (CeH120e) und Laktose (CeH120 e), und bildet dann neben Alkohol 
Milchsiiure. 

C6H120 e = 2 CaHe03 
Traubenzucker = Milchsiiure. 

Anwendung findet er in der Heilkunde, namentlich in der Homoo
pathie zum Verreiben der Mischungen. Ferner als Zusatz zur Kuhmilch 
bei Siiuglingen, da die Kuhmilch einen weit geringeren Zuckergehalt hat 
als Frauenmilch. Das beste Mischungsverhiiltnis fiir diesen Zweck ist: 
11 Milch und je nach dem Alter der Kinder 1-1/21 Wasser und 60,0 Milch
zucker. Durch dieses Mischungsverhiiltnis wird ein der Frauenmilch iihn
liches Erzeugnis erzielt, da der grollere Fettgehalt der Frauenmilch durch 
den Zusatz von Milchzucker vallig ersetzt wird. 

Nachweis und Priifung. 1. Guter Milchzucker mull maglichst 
weill sein, von schwach siillem Geschmack und ohne jeden Geruch. Ein 
siiuerlich-ranziger Geruch zeigt an, dall zu seiner Darstellung auch sa u r e 
Mol ken verwendet sind. 

2. Werden 5 ccm der wiisserigen Lasung 1 + 19 mit 5 ccm alkalischer 
Kupfertartratli:isung bis zum einmaligen Aufkochen erhitzt, so zeigt sich 
ein roter Niederschlag. 

3. Auf Rohrzuckergehalt priift man durch Schwefeliiure: 0,5 g 
Milchzucker mischt man in einem mit Schwefelsiiure gespiilten Probierrohre 
mit 10 ccm Schwefelsiiure. Das Gemisch dan nach 1 Stunde hOchstens 
gelblich, aber nicht braun sein. Oder man kocht eine Lasung von 1 g 
Milchzucker in 9 ccm Wasser nach Zusatz von 0,1 g Resorzin und 1 cern 
Salzsiiure 5 Minuten, die Fliissigkeit dan nur gelb, aber nicht rot werden. 

Nitrozellulose. SchieBbaumwolle. Kollodiumwolle. 
Pyroxylin. Fulmicoton. Gum-cotton. 

Triigt man reine, entfettete Baumwolle, so viel, wie bequern maglich 
ist, in ein Gemenge von 1 Raumteil Salpetersiiure von spezifischem Gewicht 
1,500 und 4 Raumteile englischer Schwefol.siiure von spezifischem Gewicht 
1,840 ein und liillt sie 24 Stunden damit in Beriihrung, so ist nach dem 
vollstiindigen Auswaschen und Trocknen ein Karper entstanden, der Pyr
ox y Ii n oder Schiellbaumwolle genannt wird. Die Baumwollenfaser zeigt 
sich iiullerlich in ihrem Gefiige wenig veriindert, nur fiihlt sie sich weit 
hiirter und rauher an; chemisch dagegen ist ein ganz neuer Karper ent
standen, was sich schon daraus zeigt, dall sich das Gewicht der Baum
wolle um iiber die Hiilfte vermehrt hat. Der Zellulose, C6HIOOS' ist ein 
Teil ihres Wasserstoffes entzogen, je 1 Atom dieses hat sich mit 1 Atom 
Wasserstoff und 1 Atom Sauerstoff aus der Salpetersiiure verbunden und 
die zuriickbleibende Molekiilgruppe N02 ist an die Stelle des Wasser
stoffes getreten. Diese Verbindungen werden gewohnlich als Nitrozellulosen 
bezeichnet, obwohl sie zusammengesetzte Ather, Ester, der Salpetersiiure, 
also Nitrate sind und nicht Nitroverbindungen, d. h. Derivate des Benzols, 
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in die die N02-Gruppe eingetreten ist. Dieses ergibt sich daraus, weil die 
Nitrozellulosen mit Atzalkalien leicht Nitrate, mit Schwefelsaure Zellulose
schwefelsaure und Salpetersaure bilden. Dies ist bei den eigentlichen Nitro
verbindungen nicht der Fall. Kommen diese mit Atzalkalien zusammen, 
so tritt das Alkalimetall unter Austritt eines Atoms Wasserstoff in die 
Verbindung ein. Bei Pyroxylin sind zum Teil 5 Atome Wasserstoff durch 
5 Molekiile, N02, ersetzt, hauptsachlich besteht sie abel' aus Trinitro
zellulose, aus Ze 11 ul 0 se trini tra t CeH7(N02hOs' Die SchieI3baum
wolle ist ungemein leicht explosiv und in weingeisthaltigem Ather nicht 
Hislich, sie kann daher nul' zu Sprengzwecken, nicht zur Herstellung von 
Kollodium verwendet werden. Fiir diesen Zweck darf die Einwirkung 
auf Zellulose in del' Hauptsache nur bis zur zweifachen Nitrierung fort
gefiihrt werden, Din i t r 0 z e 11 u los e, Z e 11 u los e din i tr a t oder K 0 11-
oxylin, CeHs(N02)20S' Zu deren Herstellung mischt man vorsichtig 
400 Teile Salpetersaure von spezifischem Gewicht 1,420 mit 1000 Teilen eng
lischer Schwefelsaure von spezifischem Gewicht nicht unter 1,833, kiihlt 
bis auf 20° ab, tragt 55 Teile entfettete Baumwolle ein und laI3t 24 Stunden 
bei 15°_20° stehen. Hierauf bringt man die Kollodiumwolle in einen be
deckten Trichter und laI3t 24 Stunden lang abtropfen. Nun wascht man 
aus, bis alle Saure entfernt ist, und trocknet bei 25°. 

Zur Bereitung des yom Deutschen Arzneibuche vorgeschriebenen 
Kollodiums wird 1 Teil Kolloxylin in einer Flasche mit 3 Teilen Wein
geist befeuchtet, dann mit 21 Teilen Ather iibergossen und durch
geschiittelt; nach erfolgter Lasung laI3t man absetzen. Das Kollodium 
fUr die Photographie wird mit einem graI3eren Weingeistgehalte her
gestellt, ist meist auch nur halb so stark, man nimmt hier 0,5 Teile Koll
oxylin, 10 Teile absoluten Alkohol und 15 Teile Ather. Nach Elmer solI 
Photoxylin, d. h. Kollodiumwolle ffir photographische Zwecke dar
gestellt werden, indem man reine Watte in eine Mischung aus 20 Teilen 
Salpeter- und 30 Teilen konzentrierter Schwefelsaure eintriigt und sie dieser 
Einwirkung wahrend 1--5 odeI' 6 Tage iiberlaBt. Alsdann wird die nitrierte 
Zellulose wie gewahnliche Kollodiumwolle weiter behandelt. Das im Handel 
befindliche Collodium triplex enthalt 6% Kollodiumwolle. 

Anwend ung. Kollodium wird an Stelle von HeftpfIaster zumSchlie13en 
kIeiner Wunden verwendet, manchmal fUgt man, um es biegsamer zu machen, 
etwas Rizinusal hinzu. Ferner dient es zur Bereitung von Hiihneraugen
mitteln, zum Dberziehen von Papierschildern, zur Darstellung kiinstlicher 
Seide, der Kollodiumseide und eines Zaponlackes. Kollodiumwolle, in 
Nitroglyzerin gelast, stellt die S pre n g go e 1 a tin e dar. 

Kollodiumwolle, mit Kampfer erhitzt oder unter schweren Walzen ge
knetet, gibt eine homartige, aber leicht brennbare Masse Zellhor n oder Zel
I uloid, die in hei13em Wasser weich wird und sich zu jeder Form pressen la.Bt. 
Wird Baumwolle nicht mit Salpetersiiure nitriert, sondern mit Essigsiiure be
handelt, so entsteht Azetylzell ulose, die zu einem kaum brennbaren, dem 
Zelluloid ahnlichen Karpel' Zellit, Cellit, verarbeitet wird. Zelluloid 
ist Hislich in Azeton, Amylazetat und Essigsaure, auch in Amyl- und Methyl
alkohol und einem Gemische von Athylalkohol und Ather. Man verwendet 
es auch zur Herstellung von K u nstleder, del' Ledernachahmung Pega
moid, die wasserdicht ist und Z. B. zum Dberziehen von photographischen 
A pparaten gebraucht wird. Baumwollengewebe odeI' Papier wird hierfiir 
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mit Zelluloid, das durch Rizinusal teigartig gemacht ist, bestrichen und durch 
Walzen getrieben, wodurch die dem Leder eigentumlichen Narben entstehen. 
Gegenstande aus Zellhorn ki ttet man mit Zaponlack oder Essigather oder 
Essigsaure am besten unter Druck. Kunstseide, auch Glanzstoff ge
nannt, gewinnt man aus Nitrozellulose, gelOst in einem Gemische von Alkohol 
und Ather - Kollodiumseide -, Nitratseide, nach dem Erfinder 
dem Chemiker Chardonnet auch C h a r don net s e ide genannt. Die Lasung 
lallt man durch Anwendung von Druck aus einer sehr feinen Platinspitze 
in eine Flussigkeit flieIlen, worin die Nitrozellulose unlOslich ist und sich 
sogleich wieder in feinen glanzenden Faden ausscheidet. Diese Faden 
werden durch Streckvorrichtungen zu der gewahnlichen Dicke der echten 
Seidenfaden ausgedehnt, dann gewaschen und gespult. Um sie von den 
Nitrogruppen zu befreien, zu den it r i ere n, werden sie mit Schwefel
ammonium behandelt. An Stelle der Nitrozellulose verwendet man zur Her
stellung von Kunstseide auch Essigsaureester der Zellulose - Azetat
seide. Oder man lOst kurzfaserige sog. kurzstapelige Baumwolle -
Lin ters in KupferoxydammoniaklOsung auf - K upferammoniak
seide. Oder man gewinnt Kunstseide nach dem Viskoseverfahren. 
Hierzu verwendet man aus Fichtenholz gewonnene Zellulose, die zu ge
bleichten dunnen Pappen gepreIlt, mit Natronlauge behandelt und dann 
zu flockigen Fasern zu Alkalizellulose zerkleinert wird. Diese Al k ali
z ell u los e bringt man in einer Rotationstrommel mit Schwefelkohlen
stoff zusammen, wodurch Nat r i u m x ant hog e nat entsteht, das durch 
Einflielleniassen in dunne Natronlauge zu einer sirupdicken gelbbraunen 
Fliissigkeit, der Vis k 0 s e, wird. N ach der Filtration wird sie in der Spinn
maschine gesponnen, d. h. man prellt die Fliissigkeit durch eine Brause 
mit ganz feinen Lachern und lallt sie in saurehaltiges Wasser fallen, 
worin sie sofort zu einem Faden erstarrt. Die Faden fiihrt man auf eine 
Glaswalze und nach mehrmaliger Reinigung in verschiedenen Badern wer
den sie dann gezwirnt und gehaspelt. Die Kunstseide dient zur Herstel
lung von kiinstlichem Menschenhaar und RoIlhaaren, Tapeten, Mobel
stoffen, Kleiderstoffen, Striimpfen, Gliihstriimpfen und ahnlichem. 

I 

Amylum. Starke. Amidon. Starch. 

Das Starkemehl, (CSH100 5)n, findet sich in allen hOheren Pflanzen, 
namentlich in den Markstrahlen, Wurzeln, Wurzelstacken, Knollen und 
den Samen abgelagert. 1m Haushalte der Natur spielt die Starke eine 
grolle Rolle; bei den Pflanzen ist sie gleichsam aufgespeicherte Reserve
nahrung, aus der beim Wachstum die Zellulose entsteht. Durch den 
Lebensvorgang bildet sich aus der Starke zuerst Dextrin, dann Starke
zucker oder Glykose; diese in Lasung gebracht, setzt sich dann in Zellulose 
um. Sehr gut lassen sich diese verschiedenen Abschnitte bei der Kartoffel 
beobachten. Wahrend sie im Herbst grolle Mengen von Starkemehl ent
halt, verschwinden diese gegen das Fruhjahr immer mehr; sob aId die Kei
mung eintritt, wird der Geschmack fade und dann siiIl. Zuletzt, wenn die 
Triebe sich entwickeln, verschwindet auch dieser Zuckergeschmack und der 
ganze ursprunglich vorhandene Starkemehlgehalt ist in Zellulose umge
wandelt, d. h. er hat zur Bildung der Triebe gedient und die Kartoffel 
selbst ist welk und durr geworden. 
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Fiir den tierischen Korper ist die Starke nur ein mittelbares Nahrnngs
mittel. Sie ist wie aIle sog. Kohlehydrate der eigentliche Feuerungsstoff, 
der die fiir den Korper notige Warme hervorruft. Fehlen bei der N ahrung 
die richtigen Mengen an Kohlehydraten, so werden diese dem tierischen 
Korper selbst entnommen und er magert abo Werden sie dagegen in reich
licher Menge zugefiihrt, so findet eine starke Fettablagerung statt wie bei 
der Mastung der Tiere. 

In chemischer Hinsicht verhalten sich die verschiedenen Starke
arten ziemIich gleich, sie sind in kaltem Wasser, Weingeist, Ather, Chloro
form vollstandig unlOslich, in Wasser von 70°-80° C dagegen quellen die 
Korner auf, es bildet sich sog. Kleister und ein kleiner Teil der Starke 
geht in Losung iiber unter Bildung von Amylogen. Wird der Starke
kleister anhaltend gekocht, namentlich bei hOherem Warmegrad oder unter 
Zusatz kleiner Mengen Mineralsauren oder Atzalkalien, so entsteht zuletzt 
eine vollstandig klare Losung, indem sich Dextrin und spater Glykose 
bilden. Gleiche Vorgange treten ein durch die Einwirkung des Magen
saftes bei der Verdauung und bei der Gegenwart von Hefezellen. LaBt 
man ohne Anwendung von Wiirme Salzsaure auf Starke einwirken, so 
geht diese in losliche Starke iiber. Diese bildet beim Kochen mit 
Wasser keinen Kleister, sondern eine diinnfliissige Losung, die beim Ab
kiihlen zu einer Gallerte wird. Bringt man feste Starke oder Starkekleister 
mit wasseriger Jodlosung in Beriihrung, so fi.i.rbt sich die Starke blau. 

In der au.l3eren Form unterscheiden sich die verschiedenen Starke
mehlkorper vielfach ganz bezeichnend. Es sind sogar haufig die Starke
komer ein und derselben Pflanze verschieden, je nach den Teilen, von denen 
sie entnommen sind. DalJ,er ist auch die auBere Form, die sich allerdings 
nur durch ein kraftiges Mikroskop erkennen laBt, das einzige sichere Unter
scheidungszeichen fiir die einzelnen Sorten. 

Die Gewinnungsweise ist im groBen und ganzen stets die gleiche. 
Die Gewebe werden zerkleinert und zerrissen; die Starke durch Auswaschen 
und Abschlammen abgesondert. 

Die Riickstande finden Verwendung teils als Viehfutter, wie bei den 
Kartoffeln usw., teils zur menschlichen Nahrung, wie bei dem Weizen, 
wo der nebenbei gewonnene Kleber zur Darstellung von Nudeln und Mak
karoni dient. 

Die verschiedenen Starkesorten haben fiir die Technik und den Handel 
sehr groBe Bedeutung; fiir die Heilkunde wichtig ist vor allem das Arrow 
Root. Unter diesem Namen kommen allerdings ganz verschiedene S~rke
mehle, gewonnen aus den Wurzeln und Wurzelstocken verschiedener 
tropischer Pflanzen, in den Handel. Man unterscheidet vor aHem west
indisches, ostindisches und Brasil Arrow Root. 

Amyl um Marantae, westindisches Arrow Root, Maranta
starke ist das eigentliche, echte A. oder Pfeilwurzmehl. Es wird 
aus den fleischigen, mehligen Wurzelstocken einer urspriinglich in West
indien heimischen, jetzt auch in Ostindien, West- und Siidafrika angebauten 
Marantazee, Maranta arundinacea, bereitet. Die WurzelstOcke werden sorg
faltig gereinigt, so lange mit flie13endem Wasser gewaschen, bis dieses ge
schmacklos abflieBt, dann zerquetscht und die Starke ausgeschlammt. 
Naoh dem Absetzenlassen werden die oberen gefarbten Sohiohten entfernt, 
das Obrige getrocknet und in Zinnbiichsen oder in mit Papier ausgelegten 
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Fassern versandt. Das Pfeilwurzmehl ist matt-, aber reinweiB, knirscht 
sehr stark unter den Fingern und gibt mit 100 Teilen heiBem Wasser einen 
fast klaren, etwas blaulichen Schleim. Unter dem Mikroskop erscheinen 
die Korner rundlich oder breit-eiformig, von verschiedener GroBe, kleiner 
als die Kartofielstarke, durchsichtig, mit wenig deutlichen Schichtungen, 
einen einfachen oder sternformigen RiJ3 oder Kernpunkt zeigend. Die 
Handelssorten werden nach den Ursprungslandern oder den Hafenplatzen, 
von wo sie versandt werden, benannt, z. B. Bermuda-, St. Vinzent-, Jamaika-, 
Barbados-, Demerara-, Sierra Leone-, Porte Natal - Arrow Root usw. 
(Abb.581). 

Ostindisches Arrow Root, auch Tickh urmehl, Tikor-Arrow 
Root, Bombay- oder Malabar - Arrow Root, Kurkumastarke 
genannt, wird aus den Wurzelstocken verschiedener Kurkumaarten, nament
lich CUrcuma angustif6lia und C. leucorrhiza gewonnen. Das Pulver ist 
mattweiB, knirscht bedeutend schwacher und gibt einen reinweiBen Kleister. 
Unter dem Mikroskop flach-eiformig oder langlich. An dem einen Ende 
einen punktformigen Kern, und von hier ausgehende kreisformige Schichten 
zeigend. Kommt von Bombay und Kalkutta iiber England in den Handel 
und ist bedeutend billiger als die vorige Sorte. 

Brasilia nisches Arrow Root oder Kassa va. - Star ke, Ma ni
hotstarke, Manioka, Kassada, Yukka kommt seltener als solche, 

Abb.581. 
Amylum Marant&e. 800fach vergrdBert. 

sondern meist in Form durchsichtiger 
Kliimpchen, als Tapioka -Sago in den 
Handel. Die Kassava-Starke bildet ein 
weiBgraues, mattes, feines Pulver; die 
Korner sind .rundlich oder eckig, ohne 
sichtbare Schichtung, mit einfachem 
Kernpunkt. Sie stammt von zwei siid
amerikanischen W olfsmilchgewachsen, 
Euphorbiazeen, die auch in Westindien, 
auf den Bermudas-lnseln angebaut wer
den, Manihot utilissima und M. janipha. 
Der Saft der groBen, riibenformigen 

Wurzel ist, eines starken Blausiiuregehaltes halb~r, sehr giftig. Die 
Blausaure wird durch Erwiirmen entfemt, und da sich hierbei die Starke
komer leicht veriindern, verarbeitet man sie gewohnlich gleich zu Sago. 
Von Ostindien, von Java kommt Manihotstarke in groBeren Mengen 
iiber Hamburg in den Handel und wird in Hamburg auf Tapioka-Sago 
verarbeitet. Gerade diese Manihotstarke ist beliebt, weil sie einen viel 
geringeren Blausauregehalt hat. 

Weizenstarke, Amylum Tritici, Fa'ecula, Amidam wird in 
Deutschland, namentlich in der Gegend von Halle, in groBen Massen bereitet, 
teils aus Weizenmehl durch Auswaschen mit Wasser, teils unmittelbar aus 
gequellten, hinterher zerquetschten Weizenkornern, die man 2-4 W ochen 
einer schwachen Garung unterwirft, und erst dann das Stiirkemehl durch 
Auswaschen mit Wasser gewinnt. 1m ersten FaIle, dem zweckmaBigsten 
Verfahren, wird das Weizenmehl mit Wasser zu einem Teig angeriihrt 
und auf feinmaschigen Sieben das Starkemehl durch bestiindiges ZugieBen 
von Wasser ausgewaschen. Das wird so lange fortgesetzt, bis das abflieBende 
Wasser nicht mehr milchig ist. Der im Mehl enthaltene Kleber bleibt auf 
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den Sieben zuriick und wird zu Nudeln und Makkaroni verarbeitet. Die 
milchige, das Starkemehl enthaltende Fliissigkeit wird einer kurzen Garung 
iiberlassen, um dadurch etwa vorhandene kleine Mengen von Kleber zu 
entfernen, darauf laBt man absetzen, entfernt das Wasser durch Schleu
dern und trocknet die Starke bei gewohnlichem Warmegrad aus. Die 
obere Schicht ist meist etwas grau. Sie wird entfernt und bildet die Schabe
starke, wahrend die nun reine Starke entweder in Stiicken, Stengel
oder Kristallstar ke, oder in Pulverform als W eizen puder oder Kraft
me hI in den Handel kommt. Wird die Weizenstarke aus den zerquetschten 
Weizenkornern gewonnen, so konnen die Abfalle meist nur als Schweine
futter verwendet werden, da durch die Garung Essigsaure, Milchsaure und 
Buttersaure entstehen, die den Kleber auflosen. Unter dem Mikroskop 
erscheinen die Starkekornchen sehr verschieden groB, teils linsen-, teils 
nierenformig; Kernpunkt und Schichtungen sind nur bei sehr starker Ver
groBerung zu erkennen. Kleister weiBlich, mit blaulichem Schein. Die 
Weizenstarke kommt auch mit Ultramarin geblaut als W aschstar ke in 
den Handel (Abb. 582). 

Abb.582. Abb.583. 
Amylum Tritici. 300fach vergro/lert. Amylum SoJani. 300fach vergro/lert. 

Kartoffelstarke, Amylum Solani tuber6si, wird namentlich in 
Schlesien, Pommern und der Provinz Sachsen in sehr groBen Mengen her
gestellt, wovon aber der weitaus groBte Teil weiter zu Starkesirup und 
Starkezucker, zu Zuckerfarbe, Zuckercouleur oder auf Sago verarbeitet wird. 
Sie kommt in Brocken oder zu Pulver gemahlen als Pudermehl oder 
Kartoffelmehl in den Handel. Die Kartoffelstarke zeigt unter dem Mi
kroskop von allen Starkesorten die groBten Korner, oval oder birnenformig, 
mit 1 oder 2 Kernpunkten und deutlichen konzentrischen Schichtungen. 
Kleister ist durchscheinend, mit grauem Ton. Das Pulver selbst ist eben
falls nicht so weill wie das der Weizenstarke. Die Kliimpchen sind leichter 
mit den Fingern zu, zerdriicken als bei der Weizenstarke (Abb.583). 

Maisstarke, Amylum Maydis, wird hauptsachlich in Nordamerika, 
vor allem in und um Cincinnati, aber auch in Deutschland, Z. B. in Barby 
S. d. Elbe, bereitet, und zwar aus den gequellten und zerquetschten Mais
kornern, die man einer schwachen Garung unterworfen hat. Die Starke
korner sind klein, deutlich eckig, mit querspaltigem, zuweilen auch ver
tieftem Kernpunkt. Die Klebkraft dieser Starke ist geringer als bei Weizen
starke. Maizena und Mondamin, die als Nahrungsmittel Verwendung 
finden, sind Maisstarken. 

Reisstarke, Amylum Oryzae, wird in England, Belgien und auch 
in Deutschland, und zwar hauptsachlich aus Abfall- oder Bruchreis be-

Buchheister·Ottersbach. I. 15. Auf). 67 
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reitet. Die Gewinnung ist insofern von den iibrigen verschieden, als sich 
die Starke nicht durch einfaches Waschen aus dem gemahlenen oder ge
quellten Reis gewinnen laBt; man muB hier die Faserbestandteile der Reis
korner durch chemische V organge zerstoren. Es geschieht dies durch langere 
Behandlung mit ganz diinner Natronlauge (1_2° Be) und nachheriges an
haltendes Waschen mit reinem Wasser, Schlammen usw. Die Starkekorner 
erscheinen unter dem Mikroskop sehr klein, scharfkantig, vieJeckig, haufig 
noch in groBeren, kugligen Korpern zusammenhangend (Abb.584). Reis
starke ist in kaltem Wasser etwas loslich. Sie kommt als Strahlenstarke, 
in strahligen Stiicken in den Handel und dient zum Kaltstarken. 

Starke zieht, in feuchter Luft aufbewahrt, bedeutende Mengen Wasser 
an. (C6H100 1;)n + (H20) . 

P r ii fun g. Sie soll, fein zerrieben und bei 100 0 getrocknet, nicht 
mehr als 15% verlieren. Dies ist etwa die Menge, die jede Starke bei ge
wohnlichem Warmegrad an Wasser zuriickhalt. 

An wen dun g findet Starke zu Streupulvern und Pudern, als Klebe
mittel, z. B. in der Photographie, auBerdem zu Speisezwecken, zur Dar

o 
Abb. 584. 

stellung des Dextrins und Starke-W zuckers und zum Appretieren, 
o d. h. Steifen von Geweben. Fiir diesen 

a ~ Zweck haben angestellte Versuche fol
~ gende Wertstufen festgestellt: 1. Reis-

und Weizenstarke, 2. Maisstarke, 
@ 3. Kartofl'elstarke. 
o Starkeglanz. Unter diesem Na-

LJ men kommen zahllose Zubereitungen 

Amylum Oryzae. 300fach vergrtillert. 

in den Handel,deren Zusammensetzung 
aber stets daraufhinauslauft, daB man 
zur Erzielung eines groBeren Glanzes 

und einer groBeren Steifigkeit der Wasche der Starke eine wechselnde 
Menge von gepulvertem Stearin, Wachs oder Paraffin und meist auch 
von Borax zugesetzt hat. 

Cremestarke ist meist durch einen Zusatz von Ocker gelb gefarbte 
Starke. Sowohl die Starke wie der Farbstoff werden mit Wasser angeriihrt, 
mit Knetmaschinen untereinander gearbeitet und feucht in kleine Papp
kastchen gebracht. 

Sag 0 ist weiter nichts als ein durch besondere Verarbeitung zusammen
geballtes, durch Warme ein wenig verandertes Starkemehl. Der echte Sago 
wird nur aus dem Marke verschiedener Sagopalmen, Sagos Rumphii, S.laevis, 
S. farinifera usw. bereitet. Das Mark dieser Baume enthalt vor der Bliite
zeit eine groBe Menge Starkemehl. Die Baume werden zur Gewinnung der 
Starke gefallt, gespalten und das herausgenommene Mark wird nach gewohn
licher Weise auf Starke verarbeitet. Die noch feuchte Starke wird mittels 
Durchreiben durchDrahtsiebe gekornt, auf Schiittelvorrichtungen abgerundet 
und dann in eisernen GefaBen unter bestandigem Riihren auf etwa 80° C er
warmt. Hierbei verkleistert sich die Oberflache und die Korner erscheinen 
mehr oder weniger durchsichtig. Diese Verarbeitung geschieht in eigenen 
Sagofabriken, namentlich in Singapore und Kalkutta, wohin die rohe 
Starke noch feucht gebracht wird, fast immer durch chinesische Kulis. 
Auch in Westindien wird echter Sago gewonnen. In Europa benutzt man 
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zur Herstellung von Sago die Karto£felstarke. Diese wird in ganz ahnlicher 
Weise behandelt, und zwar zuerst durch verschiedenartige Vorrichtungen 
gekornt, die Korner dann in langsam sich drehenden Trommeln gerundet, 
oberHachlich getrocknet, schlie.f3lich in Zylindern auf 70°-80° C erwarmt 
und durch einen kurzen Dampfstrom, der die Korner oberflachlich ver
kleistert, glasiert. Kartoffelsago ist weill und durchscheinend; von dem 
ostindischen Palmsago hat man weille, gelbe und braune Sorten. 

Dextrinum. Dextrin. Stiirkegummi. Postkleister. Kastanienmehl. 

Riistgummi. Kiirnergummi. Gommeline. Leiocome. Heiogomme. Starch-gum. 

Das Dextrin, eine Umwandlung des Starkemehls, mit dem es die gleiche 
chemische Zusammensetzung hat, findet sich fertiggebildet in vielen 
Pflanzensaften vor, lii.llt sich aber auch, wie wir schon in der Einleitung 
der vorigen Abhandlung erwahnt haben, auf verschiedene Weise kiinstlich 
aus dem Starkemehle herstellen. Der Name Dextrin, der ungefahr so viel 
bedeutet wie·Rechtskorper, ist ihm deshalb gegeben, weil es im Polarisations
apparat rechts dreht. Es wird £fir die Technik, die es in grollen Massen als 
Ersatz des arabischen Gummis braucht, auf verschiedene Art und Weise 
aus geringwertigerer Starke, namentlich Karto££elstarke oder auch Mais
starke, hergestellt. Man hat auch die Starke der Rollkastanie, die man 
ihres bitteren Geschmackes wegen nicht anders benutzen kann, dazu ver
wandt. Daher der Name Kastanienmehl. Es kommt in drei verschiedenen 
Formen in den Handel, teils als feines, fast weilles bis gelbbraunes, wie 
Starkemehl knirschendes Pulver, teils in festen, durchsichtigen, dem 
Gummi arabicum ahnlichen Stiicken, Go m mel in e, teils in fliissiger 
Form, als Dextrinsirup. 

Dextrinpulver wird gewonnen, indem man Starke gut austrocknet 
und auf etwa 200° C erhitzt. Man benutzt hierzu vieI£ach schragstehende, 
sich langsam drehende, eiserne Zylinder, die durch Warmezufuhr auf die 
obengenannte Warme erhitzt werden. Das Starkemehl wird dem oberen 
Teile des an beiden Seiten of£enen Zylinders allmahlich zugefiihrt, dreht sich 
mit diesem langsam um und verwandelt sich wahrend des sehr langsamen 
Durchlaufens in mehr oder weniger gelbliches Dextrin, das in die unter
gestellten Gefalle fallt. Oder man erhitzt das Starkemehl in flachen, eisernen 
Kasten, die im Olbad auf 200° erhitzt werden, unter bestandigem Umriihren 
so lange, bis eine herausgenommene Probe mittels Jodwasser kein unzer
setztes Starkemehl mehr zeigt. Dextrin wird durch J od nicht mehr ge
blii.ut, sondern rot gefarbt. Oder man nimmt die Dberfiihrung des Starke
mehls in Dextrin in drehbaren eisernen Trommeln vor, die durch ein 01-
bad erhitzt werden. Das Pulver hat einen eigentiimlichen, nicht gerade 
angenehmen, mehr oder minder starken Geruch und lOst sich schon in 
kaltem Wasser zu einer stark klebenden Fliissigkeit auf. 

Dextrin in Stiicken wird dargestellt, indem man 1000 Teile Starke 
mit 300 Teilen Wasser und 2 Teilen starker Salpetersaure zu einem Teige 
zusammenknetet, diesen zuerst bei 40° C austrocknet und dann langere 
Zeit auf 60°-70° erwarmt. Zeigt jetzt eine herausgenommene Probe dumb 
die Jodreaktion die annahernd vollstandige Umwandlung in Dextrin, so 
erhitzt man die Masse kurze Zeit auf nOD, knetet nochmals mit etwas 
angesauertem Wasser durch und trocknet bei nOD vollig aus. Die ange-
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wandte Salpetersiiure verschwindet vollstandig, sie ist im fertigen Dextrin 
nicht nachzuweisen. 

Dextrinsirup, der namentlich in der Strohhutherstellung Verwen
dung findet, wird dargestellt, indem man das Starkemehl, mit reichlich 
Wasser gemengt und mit Malzdiastase versetzt, langere Zeit auf 70° er
warmt. Die so erhaltene klare Fliissigkeit wird durch Eindampfen auf die 
gewiinschte Dicke gebracht. 

Dextrin bildet sich ebenfalls beim Bierbrauen und beim Brotbacken. 
Aus wasseriger Losung wird das Dextrin durch starken Weingeist 

ausgefallt; hierauf beruht die Darstellung des chemisch reinen Dextrins, 
wie es hier und da in der Heilkunde gebraucht wird. Die ausgeschiedene 
Masse wird in diinnen Schichten getrocknet, gepulvert und stellt nun ein weiBes, 
geruch- und geschmackloses, nicht Feuchtigkeit anziehendes Pulver dar. 

Anwendung findet es zu den mannigfachsten Zwecken, als Kleb
mittel, zum Steifen von Geweben, zum Verdicken der Farben in der Zeug
druckerei, um Kaffee Glanz zu geben usw. 

Aufbewahrung. DaskiiuflicheDextrin zieht mitBegierde"Feuchtigkeit 
an, ist deshalb an trockenen Orten in gut schlieBenden GefaBen aufzubewahren. 

Verbindungen mit geschlossener Kohlenstoflkette. 
Karbozyklische Verbindllngen. 

Verbindungen der aromatischen Beihe. 
Erzeugnisse aus der Bektlfikatlon des Erd6les oder des 

BohpetroleulD.s. 
Stein-, Be r g- oder E r d 01 e kannte man schon seitdenaltestenZeiten, 

denn sie treten in den verschiedensten Teilen der Erde zutage, teils fiir sich, 
teils mit Quellen zusammen. Sie fanden nur sehr geringe Anwendung, meist 
nur in der Heilkunde; erst seitdem man die Ollager Nordamerikas ent
deckte und bald darauf, im Jahre 1859 die Verwendbarkeit des Petroleums 
als Brennstoff erkannte, erhielt das Erdol die Wichtigkeit, die es zu einer der be
deutendsten Welthandelsware machte. Wenn auch der Handel mit Brenn
petroleum nur wenig in Drogengeschiiften betrieben wird, so hat der Roh
stoff doch in anderer Beziehung so groBe Wichtigkeit fiir uns, daB er einer 
eingehenden Besprechung bedarf. Uber die Entstehung des Rohpetroleums 
ist Gewisses nicht zu behaupten, obwohl eine ganze Reihe von Entstehungs
moglichkeiten aufgestellt sind. Vermutlich ist es ein Erzeugnis der trockenen 
Destillation, d. h. der Erhitzung organischer Sto££e bei AbschluB von Luft. 
Es hat sich wahrscheinlich aus ungeheuren Ansammlungen von Seepflanzen, 
Tangen und tierischen Lebewesen, besonders den groBen Mengen Fett
masse der Seetiere, die in vorgeschichtlichen Zeiten im Meerbecken ab
gelagert und spater durch nachfolgende Erdumwalzungen mit neu ent
standenen Erdschichten bedeckt sind, durch die innere Erdwarme ge
bildet. Anderseits vertritt man heute, wo es gelungen ist, Kohle auf 
fliissige Kohle, d. h. durch Anlagerung von Wasserstoff auf Kohlen
wasserstoffe zu verarbeiten, die Ansicht, daB auch Petroleum auf solche 
oder ahnliche Weise entstanden sei. Das Gebiet der Rohpetroleumlager 
in Nordamerika erstreckt sich von Pennsylvanien quer durch bis Kali
fornien; doch ist es namentlich der erstere Staat, der die weitaus groI3ten 
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Mengen liefert. Auch Virginien hat bedeutende Erdolquellen, deren Er
zeugnisse sich zwar nicht fiir Brennzwecke, desto besser aber zur Bereitung 
des Schmier- oder Vulkanols eignen. Angespornt durch die Edolge Amerikas 
hat man an verschiedenen anderen Orten der Erde ebenfalls Bohrversuche 
nach Rohpetroleum angestelIt, doch haben die wenigsten so giinstige Er
folge gehabt, daB an eine Ausbeutung gedacht werden konnte. In Betracht 
kommen auJler Amerika nur die von alters her bekannten Quellen von 
Baku, im Gebiet des Kaspischen Meeres, und Galiziens einigermaBen be
trachtliche Gewinnung, hauptsachlich bei Drohobycz, Boryslaw und Tustano
wice, in neuerer Zeit in Deutschland, auch die Provinz Hannover, 
Braunschweig (Schandelah, Eschershausen), das Miinsterland, Ruhrgebiet 
und ferner Rumanien, in Asien China und Ostindien und Argentinien 
in Siidamerika und die Gegend von Erzerum. Das Rohpetroleum findet 
sich entweder in groBen Hohlungen und Kliiften von Steinschichtnngen, 
oder die Gesteine sind damit durchtriinkt. Es tritt, wie in Erzerum, 
als Ausschwitzung aus dem Gestein oder, wenn die bedeckenden Erd
bzw. Steinschichten durchbohrt sind, anfangs - durch Gasdruck -
freiwillig aus den BohrlOchern hervor, oft in machtigen Springquellen; 
spater pflegt der Gasdruck nachzulassen, und man ist genotigt, es durch 
Pumpwerke herauszuholen. Es tritt aus den Bohrlochern stets mit Wasser 
gemengt, als griinliches, triibes und sehr stinkendes {)l zutage. Man laBt 
es zuerst in groBen Behaltern ablagern, wobei es sich ganz vom Wasser 
sondert und einigermaBen klart, leitet es dann iiber Ton, um es darauf 
einer fraktionierten Destillation zu unterweden und eine ganze Reihe 
verschiedener Stoffe gesondert zu gewinnen. Das rohe Petroleum be
steht namlich neben einigen anderen Beimengungen aus einer groBen Menge 
von Kohlenwasserstoffen, die aIle einer und derselben Reihe angehoren, je
doch von sehr verschiedenen Siedepunkten sind. Und zwar ist das ameri
kanische oder pennsylvanische Rohpetroleum aus Kohlenwasserstoffen 
der Sumpfgasreihe, der Methanreihe zusammengesetzt; das kaukasische oder 
russische von der Halbinsel Apscheron dagegen aus Naphthenen. 

UnterNaphthenen versteht man Kohlenwasserstoffe, die wenigstens 
6 Kohlenstoffatome, und zwar in einfacher, aber ringformiger Bindung ent
halten. Sie bilden so den Dbergang der Verbindungen der Fettreihe zu den 
Verbindungen der aromatischen Reihe, deren Kohlenstoffatome ebenfalls 
ringformig gebunden sind, aber abwechselnd durch je eine und je zwei 
Affinitaten. Die Naphthene leiten sich ab vom Hexanaphthen, CaH12 • 

Selbst die einzelnen Stoffe, die man aus dem Rohpetroleum darstelIt, sind 
immer noch Gemenge verschiedener Kohlenwasserstoffe. Bei der fraktio
nierten Destillation trennt man gewohnlich erst drei Hauptfraktionen. 1. Das 
Leichtol oder Petroleumnaphtha bis 150° oder 200° iibergehend. 
2. Das Leuchtol, Brennol oder Kerosin bis 270°, auch bis 300° iiber
gehend und 3. das Schwerol iiber 300° iiberdestillierend. Die einzelnen 
Fraktionen werden nun gesondert weiter fraktioniert. Bei der besonders 
anfangs sehr vorsichtig vorgenommenen Rektifikation wird zuerst der 
Stoff aufgefangen, der zwischen 18°-37° iibergeht, das Rhigolen, bzw. 
zwischen 37°--50° das Sherwoodoil, Kanadol, die beide zum Kar
burieren des Leuchtgases verwendet werden, um dessen Leuchtkraft zu 
erhohen. Rei 50°--60° gewinnt man den sog. Petroleumather, Ather 
Petrolei oder die Naphtha von 0,640 spezifischem Gewicht. Er ver-
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dunstet, auf die Hand gegossen, sofort; der Gerueh ist kaum petroleum
artig, namentlieh, wenn er, wie es ffir manehe Zweeke gesehieht, noeh
mals rektifiziert wird. Mit Naphtha bezeiehnet man jedoeh in den ver
sehiedenen Landern ganz versehiedene Erzeugnisse. In Galizien und 
RuI31and versteht man darunter das Rohpetroleum selbst, in Amerika 
aIle Destillationserzeugnisse des Rohpetroleums, die leiehter sind als das 
Brennpetroleum. 

Anwendung findet der Petroleumiither in der Reilkunde nur selten 
gegen GliederreiBen, technisch dagegen in groBen Mengen bei dem Extrak
tionsverfahren feiner Blumendiifte, zum Losen von Kautschuk usw. Bei 
seiner Aufbewahrung sowohl als auch bei seiner Anwendung ist die 
aIlergroBte Vorsiqht geboten; die GefaBe diirfen nicht vollstandig ge
fiillt sein und miissen kiihl, den polizeilichen Bestimmungen gemiiB auf
bewalirt werden. Beim Umfiillen oder beim Arbeiten damit darf nie
mals offenes Licht in der Nahe sein. Das Umfiillen hat unter Ver
wendung eines Aluminiumtrichters zu geschehen, um elektrische Erreg
barkeit, Reibungselektrizitiit zu vermeiden. 

Das folgende bei 60°--80° ubergehende Destillat heiBt Gasolin oder 
Kerosolen; es dient ungefahr zu gleichen Zwecken und hat ein spezifisches 
Gewicht von 0,640-0,670. Jetzt folgt bei 80°-120° das Petroleum
benzin oder Rohbenzin, Benzinum Petrolei. Es hat in den besten 
Sorten ein spezifisches Gewicht von 0,680--0,710 und wird nach Be
handlung mit konzentrierter Schwefelsaure und Natronlauge nochmals 
rektifiziert. Reute stellt man jedoch auch aus ErdOlriickstanden, die 
bereits auf leichte Kohlenwasserstoffe verarbeitet sind, durch besondere 
Druck-Destillationsverfahren und bei hohen Hitzegraden Benzine her. 
Benzin ist, wenn gut bereitet, ziemlich geruchlos und darf aueh naeh dem 
Verdunsten keinen Geruch hinterlassen; ist dies der Fall, so sind noch 
Destillationserzeugnisse, die bei hoheren Warmegraden ubergegangen waren, 
z. B. das Ligroin, das bei 120°-130° ubergeht oder gar noch spezifisch 
schwerere Stoffe wie das sog. Waschbenzin, mit ihm vereinigt. Es ver
dunstet bei jedem Warmegrad ungemein rasch, die Verdunstungsgase sind, 
namentlich mit Luft gemischt, leicht explosiv, daher ist auch bei ihm 
die groBte Vorsicht geboten. Petroleumbenzin ist ein sehr begehrter 
Stoff in der Technik, namentlich zur Fleckenreinigung in der chemischen • 
Wascherei, dann aber auch als Extraktionsmittel ffir Fette Z. B. bei 
der Leimbereitung aus Knochen und anderer Korper. In der Heilkunde 
findet es in Gaben von 0,1-0,5 g Anwendung als Mittel gegen Wiirmer. 
Das D.A.B. verlangt jedoch, daB dieses Petroleumbenzin eine Dichte 
von 0,661-0,681 habe und beim Schiitteln mit ammoniakaliseher Silber
ltisung nicht verandert werde. Au13erdem mussen von 50 ccm Petroleum
benzin, die zwischen 50°-75° destilliert werden. mindestens 40 cem iiber
gehen. 

Das Destillat von 120° bzw. 130°-150° auch bis 200°, das ebenfalls 
vielfach nicht yom Benzin getrennt wird, dient unter dem Namen kunst
liches Terpentinol oder Petroleumterpentin oder Putzol oder 
Lackbenzin oder auch Ligroin als Ersatz fur das echte Terpentinol 
zur Herstellung von Lacken, ferner auch zum Reinigen von Maschinen. So 
werden im Handel nach dem verschiedenen spezifischen Gewicht auch viel
fach noch die Benzine eingeteilt in: 
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Luxus-Automobilbenzin . 0,7~,710 
Automobilbenzin . 0,710--0,720 
Handelsbenzin . 0,730--0,740 
Waschbenzin. . . 0,740--0,750 
Schwerbenzin . . . 0,750--0,770. 

Um Benzin moglichst geruchloszumachen, verfahrtman wiefolgt:Man 
fugt zu 1750 g Wasser allmahlich mit der notigen Vorsicht 450 g Schwefelsaure 
und nach dem volligen Er
kalten 30 g Kaliumperman
ganat. Mit dieser Losung 
mischt man etwa 51 Benzin, 
setzt 24 Stunden beiseite 
und schfittelt wahrend die
ser Zeit Ofter um. Darauf 
wird das Benzin abgegossen 
oder mit einem Heber ab
gezogen und mit einer 
Losung von 15 g Natrium
karbonat, 7,5 g Kalium
permanganat in 1000 g 
Wasser liingere Zeit ge
schuttelt. 

Infolge der groBen elek
trischen Erregbarkeit des 
Benzins ist beim Umftillen 
oder Verarbeiten von gro
Beren Mengen die Gefahr 
der Selbstentzundung vor
handen. Man sucht diese 
Gefahr durch genugende 
Erdung zu vermeiden. N ach 
HoI d e vermindert ein sehr 
kleiner Zusatz von Alkohol 
oder Essigsaure zum Benzin 
diese Gefahr der Selbstent
zundung ganz bedeutend. 

Von 1500 bzw. 200 0 bis 
250° geht dann die Haupt
masse, das eigentliche 
Brennpetroleum uber. 
Es stellt eine anfangs 
fast farblose , bliiulich 
schillernde, spater mehr 
gelbliche Fliissigkeit von 
0,790--0,810 spezifischem 

Abb. 585. Abelscher Petroleumprlifer. 
U Aullerer Mantei. W Wasserbad. G PetroleumbehiUter, def 
in ein mit Luft geftllltes Gefii.ll eingelassen ist. c Trichter 
zum EinfuIlen des WBssers. 1;., Thermometer zum Messen 
der Wii.rme des Wasserbades. t" Thermometer zum Ab
lesen des Wii.rme!n'Bdes, bei dem die Entflammung ein-

tritt. h Einfilllmarke fUr den Petroleumbehii.lter. 

Gewicht dar; sein Geruch ist mehr oder weniger streng; es ist wenig lOslich 
in Sprit von 90%, in allen Verhaltnissen leicht mischbar mit Ather, 
Chloroform, Schwefelkohlenstoff, fliichtigen und fetten Olen. Siedepunkt 
150° und dariiber. lJber seine Priifung als Brennmittel sind Bestimmungen 
erlassen worden, ohne deren Erfiillung es nicht als solches benutzt werden 
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dan. Brennpetroleum kann nach zwei Seiten hin schlecht sein; entweder ent
halt es noch viele zu leicht fliichtige Kohlenwasserstoffe des Rohpetroleums, 
dann ist es feuergefahrlich, und sein Entflammungspunkt liegt unter der staa t
lich festgesetzten Grenze; oder es enthalt umgekehrt zu viele der schwerfliich
tigen Kohlenwasserstoffe, wodurch seine Brennfahigkeit und Leuchtkraft 
bedeutend beeintrachtigt werden. Hier gibt das spezifische Gewicht den 
besten Anhaltpunkt. Zur Feststellung des EntfIammungspunktes, d. h. 
des Warmegrades, bei dem das Petroleum an die Luft so viel Dampfe ab
gibt, daB ein entfIammbares Gemisch entsteht, bedient man sich des Abe 1-
schen Petroleumpriifers (vgl. die Abb.585). Sobald das Thermo
meter im Petroleumbehalter den Warmegrad 19 0 anzeigt, of£net man und 
schlieBt man von einhalb zu einhalb Grad den Schieber S und priift, ob aus 
dem Petroleumbehalter entsteigende Dampfe an dem Lampchen d entziindet 
werden. Der Warmegrad, bei dem dies geschieht, bei dem sich ein blaues 
Flammchen zeigt, ist der Entflammungspunkt. Petroleum gilt als "feuer
gefahrlich", sobald bei der Priifung mittels des Abelschen Priifers bei einem 
Barometerstande von 760 mm der Entflammungspunkt unter 21 0 C liegt. 

Man unterscheidet im Handel Rohbrennpetroleum, das bei -58<> 
erstarrt, gereinigtes Petroleum bei _85 0 und reines Petroleum 
oder Kaiserpetroleum, auch Kaiserol, bei -90° erstarrend. 

Unter dem NamenOleum Petrae italicum, Petri- oder Steinol, 
kommt aus Italien, unweit Parma, Siiddeutschland und Ungarn ein dem 
amerikanischen Petroleum sehr ahnliches Erdol in den Handel, und zwar, 
wenn rektifiziert, von weiBer, sonst von gelber oder rotlicher Farbe. 

Die rote Farbe, die bei der Ware am beliebtesten ist, wird iibrigens 
vielfach durch Farben mit Alkannawurzeln hervorgerufen. Der Geruch 
ist von dem des amerikanischen abweichend, stark und eigentiimlich. 

Spezifisches Gewicht 0, 75~,850. 
Es besteht aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen, denen harzartige 

Stoffe beigemengt sind. 
Anwendung. Als Volksheilmittel zu Einreibungen. 
Nach dem Petroleum, und zwar von 250°-350° ansteigend, geht ein 

mehr oder weniger gefarbtes, dickfliissiges 01 iiber, das unter dem Namen 
Vulkan- oder Globeol als ausgezeichnetes Schmiermittel fiir Maschinen 
Verwendung findet. Es hat vor allen anderen SchmierOlen den Vorzug, 
daB es niemals sauer und zahfliissig wird. Die dunkle Farbe laBt sich durch 
abwechselnde Behandlung mit englischer Schwefelsaure und Kalilauge und 
nachfolgende Rektifikation fast ganz beseitigen; in diesem FaIle stellt es 
das Nahmaschinenol und das Vaselinol oder auch das sog. Paraffinol 
dar. Die Maschinenschmierole, Mineralschmierole teilt man ge
wohnlich ein in: Spindelole, spezifisches GewichtO,88~,890, Maschi
nenole, spezifisches Gewicht 0,90~,910 und Zylinderole, spezifisches 
Gewicht 0,915-0,940. Es sind klare, durchscheinende, etwas riechende 
Fliissigkeiten, die im auffallenden Lichte griin, im durchfallenden Lichte 
braun erscheinen. Einen blaulich scbillernden Schein entfemt man durch 
vorsichtiges Erwarmen mit 1/,% Nitronaphthalin. Sie diinen unter 150<> 
keine entflammbaren Dampfe entweichen lassen und diinen erst bei einem 
Kaltegrade von - 10° erstarren. Sie miissen saurefrei sein und diirlen, in 
diinner Schicht der Luft ausgesetzt, nicht verharzen. Die Zah£Iiissigkeit der 
einzelnen Ole, die Viskositat oder das Reibungsvermogen, das sie 
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aushalten konnen, ohne da.B sie laufen, ist je nach dem Verwendungszwecke 
verschieden. Man bestimmt die Viskositat vermittels der Vis kosi meter. 
Gerate, aus denen man das 01 aus einer engen Offnung ausflie.Ben la.Bt. 
Je mehr Zeit eine bestimmte Raummenge zum Ausflie.Ben gebraucht, desto 
zahfliissiger ist es. 

Die russischen Schmierole werden den amerikanischen vorgezogen. 
Gute russische Ole haben bei einer Kalte von -15° hOchstens die Be
schaffenheit des Schmalzes, dagegen erstarren die amerikanischen schon 
bei - 5° butterartig, bei _10° sind sie talgartig. 

Priifung. l. Um auf £reie Mineralsauren, anorganische 
S ii u r en, zu priifen, schiittelt man das Maschinenol mit dem doppelten 
Raumteile warmem Wasser, dem man einige Tropfen einer weingeistigen 
Dimethylamidoazobenzollosung (1 + 200) oder MethylorangelOsung (1 + 200) 
zugefiigt hat. Bei Anwesenheit von freien Mineralsauren wird die wasserige 
Fliissigkeit rot gefarbt. 

2. Um H a'r z 0 I nachzuweisen, schiittelt man 1 ccm MineralOl mit 1 ccrn 
Essigsiiureanhydrid, nimmt die EssigsiiureanhydridlOsung mit einer Pipette 
ab und fiigt ihr einen Tropfen Schwefelsiiure (1,624) zu. Bei Vorhanden
sein von Harzol tritt violettrote Fiirbung ein. 

Die hier festgelegten Siedepunktgrenzen erfahren jedoch 
hiiufig eine Abiinderung, je nachdem das betreffende Erzeug
nis der fraktionierten Destillation Verwendung finden solI. 

Der Riickstand, der im Kessel nach der Abdestillation des Vulkanoles 
bleibt, ist erkaltet salbenartig, enthiilt bedeutende Mengen von Paraffin 
und iihnlichen Kohlenwasserstoffen und ist der Rohstoff fiir die Vaselin
bereitung oder dient als Masut zu Brennzwecken. Bei der Destillation des 
russischen bzw. kaukasischen Petroleums werden als Nebenerzeugnis Naph
thensiiuren gewonnen, indem man sie an Kali- oder Natronlauge bindet. 
Es sind dunkle, weiche Massen, von unangenehmem Geruch, die als Mineral
seife in den Handel kommen. 

Vaselinum. Adeps Petr61ei. Vsselin. Vaseline. petroieine. Unter 
diesen Namen kommt seit 1875 ein Praparat von der Beschaffenheit eines 
weichen Schmalzes und von gelber oder weiBer Farbe in den Handel, das 
aus den Riickstiinden bei der Rektifikation des Rohpetroleums gewonnen 
wird, und zwar nicht nur aus dem amerikanischen Petroleum, sondern 
auch dem russischen, galizischen und elsassischen. Die dabei sich er
gebende braune, schmierige Masse wird durch abwechselnde Behandlung 
mit Schwefelsiiure und Natronlauge gereinigt und, falls sie ganz weiB werden 
solI, zuletzt noch mit Tier- und Blutkohle entfiirbt. 

Vaselin ist gelblich, Vaselinum flavum, oder weiB, VaseHnurn 
album, schwach durchscheinend, bei mittlerem Wiirmegrade salbenweich; 
es schmilzt bei 35°-45°, muB auch in der Wiirme vollig geruch- und ge
schmacklos sein. Es ist eine AuflosUlig des Paraffins in leichteren und 
fliissigen Kohlenwasserstoffen. 

Priifung nach D.A.B.: 
l. Unter dem Mikroskop diirfen bei etwa 200facher VergroBerung 

nur feine, nadelformige, aber keine kornigen oder grob kristallinischen Ge
bilde zu erkennen sein (Kunstvaselin). 

2. Werden 5 g Vaselin bei gelbem Vaselin mit 20 g siedendem Wein
geist, bei weiBem Vaselin mit 20 g siedendem Wasser geschiittelt, so muB 
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die Fliissigkeit nach Zusatz von 2 Tropfen PhenolphthaleinlOsung farblos 
bleiben (Alkalien), dagegen nach darauffolgendem Zusatz von 0,1 ccm 
1/10 Normal-Kalilauge gerotet werden. 

3. Werden 5 g Vaselin mit einer Mischung von 3 g Natronlauge und 
20 ccm Wasser unter Umschwenken zum Sieden erhitzt, so darf die nach 
dem Erkalten abfiltrierte Fliissigkeit beim nbersattigen mit Salzsaure 
keine Ausscheidung geben (verseifbare Fette, Harze). 

4. Werden 10 g gelbes Vaselin mit 10 Tropfen Kaliumpermanganat
losung 5 Minuten lang in einer bis zum Schmelzen des Vaselins erwarmten 
Reibschale gemischt, so darf die KaliumpermangatlOsung ihre violette 
Farbe nicht verlieren (fremde organische Stoffe). 

Anwendung. Das Vaselin findet eine groBe Verwendung, teils 
in der Heilkunde, teils in der Technik. Arztlicherseits wurde es, weil voll
standig i n di f fer en t und niemals dem Ranzigwerden ausgesetzt, ais Salben
grundlage sehr warm empfohlen. Doch hat sein Ruf in dieser Beziehung etwas 
gelitten, seitdem erwiesen ist, daB es von der Haut weniger aufgenommen 
wird als die echten Fette und es von manchen Menschen nicht gut vertragen 
wird, doch eignet es sich vorziiglich fiir solche Falle, wo es gilt, den Ein
£lull der Luft abzuhalten, z. B. bei Brandwunden. Weniger ist es fiir 
Haarsalben, Pomaden, zu empfehlen, da es die Geriiche weniger gut fest
haIt, doch hat es anderseits den Vorteil, die Hutrander nicht so fettig zu 
machen und eben bei langerer Aufbewahrung nicht ranzig zu werden. 
Ganz ausgezeichnet ist es zum Fetten des Leders und als Schmiermittel fiir 
8chwere Maschinen. Auf metallene Gegenstande gerieben, schiitzt es diese 
vor dem Rosten. 

Paraffin. Dieser Name wird im Handel gewohnlich nur dem aus 
Braunkohlen- oder Torfteer dargesteHten Paraffin von niederem Schmelz
punkte (45°-60°) beigelegt. Paraffin findet sich gelost in allen Erzeugnissen 
der trockenen Destillation von Steinkohlen, Braunkohlen, Torf und dem in 
ahnlicher Weise entstandenen Rohpetroleum. Aus Rohpetroleum wird es 
vor allem in Amerika aus dem iiber 300 0 iibergehenden Schwerol durch Ab
kiihlung gewonnen. Aus Petroleum gewonnenes Paraffin bezeichnet man auch 
mit Belmontin. Zur Darstellung des Paraffins benutzt man in Deutsch
land vor aHem Braunkohlenteere, die mindestens 10% davon enthalten. 
Die ganze Gewinnung beschrankt sich in Deutschland auf die Bezirke 
Halle, Merseburg und Erfurt. Die Kohle selbst, Schwelkohle genannt, 
die sich allein zu diesem Zwecke eignet, ist erdig, pulverig, verbrennt, in 
eine Licht£lamme gestreut, mit Leichtigkeit und findet sich nur in der 
Provinz Sachsen zwischen Weillenfeis und Zeitz. AuBerdem findet sich 
im Banat ein teerhaltiger, bituminoser Schiefer, der in seinen Destillations
erzeugnissen so reichlich Paraffin enthalt, daB sich auch dessen Verarbeitung 
lohnt. Das erste Destillationserzeugnis der Braunkohle ist der Braunkohlen
teer, aus diesem gewinnt man ein liraunes klares 01, das R 0 hoI, das einer 
fraktionierten Destillation unterworfen wird. Hierbei erhalt man zuerst 
das Photogen, dann das Solarol, das mitunter ais Beleuchtungsmittel 
Verwendung findet, auch Benzin und Putzol und erst die iiber 200° 
iibergehende olige Fliissigkeit wird zur Darstellung des Paraffins be
nutzt. Zuriick bleibt Pech, Braunkohlenpech. Das 01 wird durch 
abwechselndes Behandeln mit NatronIauge und Schwefeisaure von seinen 
farbenden Bestandteilen, vor allem aber von Phenolen, Sauren und Pyridin-
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basen befreit, nochmals destilliert und dann liingere Zeit der Kiilte aus
gesetzt. Das Paraffin scheidet sich hierbei in Form feiner, perlmutter
gliinzender Schuppen aus, die nun durch die Zentrifuge und durch starke 
Pressung moglichst von dem anhiingenden flussigen Ole befreit werden, 
Schuppenparaffin. Nach dem Umschmelzen wird es, wenn es nicht 
sofort zur Kerzenbereitung verwendet wird, durch AusgieBen in Platten 
geformt, Tafelparaffin. Es wird nach dem Schmelzpunkte gehandelt, 
der zwischen 35°-60° liegt; 46°-48°,50°-52°,52°-54° und 58°-60°. 
J e hoher der Schmelzpunkt liegt, desto wertvoller ist die Ware. Paraffin 
stellt eine weiBe, durchscheinende, mehr oder weniger geruchlose Masse 
dar, die eigentumlich schlupfrig, fettig anzufiihlen und bei mittlerem 
Warmegrade gewohnlich etwas biegsam ist. Vollig reines Paraffin, wie 
man es durch Umkristallisieren aus siedendem Alkohol erhalten kann, 
ist vollstiindig geruch- und geschmacklos. Es ist unlOslich in Wasser, nicht 
1eicht lOslich in siedendem Alkohol, leicht in Ather, Benzin, Schwefel
kohlenstoff und fetten Olen, trennt sich von atherischem 01, z. B. Ter
pentinol, aber leicht wieder abo Von Siiuren und Alkalien wird es bei 
gewohnlichem Warmegrade nicht angegriffen; dieser Eigenschaft verdankt 
es seinen Namen, entstanden aus parum affinis, d. h. zu wenig Verwand
schaftsgefuhl. Sein Siedepunkt liegt bei uber 300°; jedoch verfluchtigt es 
sich schon von 150° an. Es besteht nicht aus einem einzelnen, sondern aus 
verschiedenen Kohlenwasserstoffen einer homologen Reihe, der Methan- oder 
Sumpfgasreihe, deren Siedepunkt um so hoher ist, je mehr Kohlenstoffatome 
sie enthalten, neben aromatischen Kohlenwasserstoffen. 

A n we nd u ng. Medizinisch in Form von Paraffinbadern zu Entfettungs
kuren. Zu diesem Zwecke wird der Korper, bis auf Kopf und Arme, mit 
auf 56° 6rwarmtem Paraffin ubergossen, worauf das Paraffin auf dem 
Korper fest wird. In dieser Paraffinschicht muB eine Stunde lang eine 
Schwitzkur durchgemacht werden. Darauf wird das Paraffin gleichsam 
wie eine Raut abgezogen. 

Ferner zu Salben und Zeraten. Technisch auBer zur Kerzenbereitung, 
als Zusatz zu Bohnerwachs, auch zur DarstellUng des Paraffinpapiers, das 
das friiher gebriiuchliche Wachspapier ganz verdrangt hat. Fur Siiuren
und Laugenflaschen kann man sich durch AusgieBen in geeignete Formen 
gute, haltbare Stopfen aus dem Paraffin herstellen, oder man triinkt Kork
stopfen damit, um sie haltbar zu machen, durch liingeres Eintauchen in 
geschmolzenes Paraffin. Sehr zweckmiiBig sind derartig mit Paraffin ge
triinkte Korken auch fiir Lack- und Firnisflaschen; das Paraffin verhindert 
das Ankleben der Korke. Ofter wird es auch notig, Flaschen innen 
mit Paraffinuberzug zu versehen. Zu diesem Zwecke verwendet 
man ein Paraffin von niedrigem Schmelzpunkte. Man tut ein genugend 
groBes Stuck in die Flasche, setzt diese bis an den Rals in heiBes Wasser, 
bis das Paraffin geschmolzen ist. Die nun herausgenommene Flasche dreht 
man darauf bestiindig, bis das verflussigte Paraffin die Glaswandung gleich
miiBig bedeckt, liiBt den DberschuB an Paraffin auslaufen und dreht so 
lange weiter, bis der Dberzug erhiirtet ist. 

Zeresin. Ozokerit. Erdwachs. Paraffinum solidum. Ceresine. 
eire minerale. In verschiedenen Gegenden, in der Niihe von Erdolquellen, 
findet sich teils in den Spalten des Gesteins, in sog. Nestern, teils in ganzen 
bis zu 1 m dicken Schichten ein eigentumlicher dunkelbrauner Stoff, den 
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man mit Erdwachs oder Ozokerit bezeichnet. Die hauptsachlichsten Fund
orte sind Galizien, und zwar die Gegend von Boryslaw und Tustanowice, 
Ungarn, Baku, am Kaspischen Meer" die Staaten Utah und Arizona in 
Nordamerika. Fiir den deutschen Bedarf sind neben den amerikanischen, 
die galizischen Lager, an den Abhangen der Karpathen, die wichtigsten; 
hier wird der Ozokerit bergmannisch gewonnen und weiterverarbeitet. Er 
wird zu diesem Zwecke zuerst durch Umschmelzen von den groben Bei
mengungen befreit, darauf in schmiedeeisernen Kesseln auf 100° erhitzt, 
mit 18% konzentrierter Schwefelsaure vermischt und nun langere Zeit auf 
160° erhalten, wobei die Saure schlieI3lich verdampft. Die Verun
reinigungen setzen sich aIs sandige Masse, als Saureasphalt ab und 
werden von dem fliissigen Ozokerit getrennt. Dieser wird darauf ent
sauert und entfarbt. Der erhaltene gelbe Ozokerit wird nochmals mit 
Schwefelsaure behandelt, entsauert und entfarbt und bildet dann das 
weiJ3e Zeresin bzw. Paraffinum solidum des Deutschen Arzneibuches. 
Dieses ist weill, vollig geruchlos, von feinkornigem Bruch, in seinem 
AuJ3ern und sonstigen Verhalten dem weiJ3en Bienenwachse sehr ahnlich. 
Sein Schmelzpunkt liegt zwischen 68°-72°. Doch kommen im Handel 
auch Zeresine mit einem Schmelzpunkte zwischen 72 °-86 ° vor. Ozokerit 
hat die Fahigkeit groBe Mengen atherisches 01 zu binden. 

Die Giite des Endergebnisses hiingt mit von der Harte des Rohstoffes 
abo Man unterscheidet daher als beste Sorte Ozokerit mit einem Schmelz
punkte von 84°-86°, als zweite von 65°-76° und die geringere Ware, deren 
Schmelzpunkt unter 65° bis herunter zu 54° liegt. Man priift die Harte 
auch, indem man diinne Scheib en mit einem Messer abschneidet; das 
Messer dad nicht schmierig werden. 

Das Zeresin des Handels, wie es namentlich zur Kerzenbereitung 
verwendet wird, ist stets mit Paraffin oder Montanwachs versetzt und die 
gelben Sorten gelb aufgefarbt. Unter Ozokerit-Zeresin versteht man 
im Handel eine Mischung von Ozokerit und Paraffin zu je 50%. 

Priifung. Fiir den Bedad in der Heilkunde, d. h. zur Darstellung 
von Salben, muJ3 es auf seine Reinheit gepriift werden. 

1. Beim Kochen mit Natriumkarbonatlosung dad es an diese nichts 
Losliches abgeben. 

2. Erhitzt man 3 g Zeresin in einem mit warmer Schwefeisaure ge
spiilten Glase mit 6 g Schwefeisaure unter ofterem Umschiittein 10 Minuten 
im siedenden Wasserbade, so dad das Zeresin nicht verandert und die 
Sii.ure nur wenig gebraunt werden (organische Verunreinigungen). 

3. Werden 5 g geschmolzenes Zeresin mit 25 g Wasser von 80° eine 
Minute krii.£tig geschiitteIt, so dad das wasserige Filtrat weder durch 
Bariumnitratiosung (Sc h wefeisaure), noch durch Silbernitratiosung 
(8alzsaure) verandert werden. 

4. Wird 1 g Zeresin mit 3 ccm Weingeist und 2 Tropfen PhenoI
phthaleinlosung erhitzt, so muJ3 das Gemisch farblos bleiben (AIkaIien), 
nach darauffolgendem Zusatz von 0,1 ccm l/lo-NormaI-Kaliiauge aber 
gerotet werden (8 au r en). 

Die bei der Bereitung des Paraffins zurUckbieibenden fliissigen Be
standteile werden durch abwechselnde Behandlung mit Natronlauge und 
8chwefeisaure und, wenn notig, nochmalige Filtration iiber Tierkohle ge
reinigt und kommen als fliissiges Paraffin oder ParaffinoI, Paraf-
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Unum Hquidum, in den Handel. Sie dienen als Schmiermittel fiir Nii.h
maschinen, Fahrrii.der, Uhren und sonstige bessere Maschinen. Das Paraf
finum liquidum des Deutschen Arzneibuches solI aus den Riickstii.nden der 
Petroleumdestillation gewonnen sein und eine Dichte von mindestens 
0,881 bzw. ein spezifisches Gewicht von 0,885 haben, es ist also eigent
lich ein Vaselinol. Es wird medizinisch innerlich zur Regelung der 
Darmtiitigkeit, dann auch zu Einspritzungen unter die Haut verwendet. 
Fiir solche Zwecke ist nur eine vollig den Anforderungen des D.A.B.s ent
sprechende Ware tauglich, da sonst bosartige Vergiftungserscheinungen 
a uftreten. Man p r ii ft es: 

1. Auf fremde organische Verunreinigungen, indem man 
3 cem fliissiges Paraffin in einem mit Schwefelsaure gespiilten Probier
rohre mit 6 g Schwefelsaure unter ofterem Umschiitteln 10 Minuten lang 
im siedenden Wasserbad erhitzt. Das fliissige Paraffin dad iiberhaupt 
nicht verandert, die Schwefelsaure nur schwach gebraunt sein Oder: 

2. Werden 10 g fliissiges Paraffin mit 10 Tropfen Kaliumpermanganat
losung 5 Minuten lang unter bestii.ndigem Umriihren in einer Porzellan
schale auf dem Wasserbad erhitzt, so dad die rote Farbe nicht ver
schwinden. 

3. Werden 5 g fliissiges Paraffin mit 25 g Wasser von 60 0 eine Minute 
lang kriiftig geschiittelt, so darf das wasserige Filtrat weder durch Barium
nitratlosung (Schwefelsaure) noch durch SilbernitratlOsung (SaIz
s ii u r e) veriindert werden. 

4. Werden 5 g fliissiges Paraffin mit 20 g siedendem Wasser geschiittelt, 
so mu.f3 das Wasser nach Zusatz von 2 Tropfen Phenolphthaleinlosung 
farblos bleiben (Alkalien). 

5. Nitronaphthalin, das zum Entscheinen benutzt wird, weist man 
durch Ausziehen mit Alkohol und Verdunsten dieses nach, es bleibt als 
durchsichtige, gelbliche Nadeln zuriick. 

6. Um ein Blaulichschimmern, Fluoreszieren, deutlich nach
zuweisen, bringt man einen Tropfen auf eine schwarze glanzende Unter
lage. Schillert das fliissige Paraffin blau, so zeigt sich der Tropfen hell
blau, im anderen FaIle schwarz. 

Die zuletzt besprochenen schweren Kohlenwasserstoffe, vom Vulkanol 
bis zum Zeresin, werden vielfach Mineralfette genannt, sie haben jedoch 
mit den wirklichen Fetten hOchstens einige physikalische Eigenschaften 
gemeinsam; chemisch dagegen sind sie ganzlich von den Fetten verschieden, 
sind, wie schon gesagt, einfache Kohlenwasserstoffe, ohne jegliche Saure, 
daher nicht verseifbar, wahrend die eigentlichen Fette in der Hauptsache 
Ester bzw. SaIze verschiedener Fettsauren mit Glyzerin sind. 

Wasserlosliche Mineralole, sog. Bohrole, sind Mischungen von 
fliissigen Mineralfetten und Harzolen, hohersiedenden Destillations
erzeugnissen des Kolophoniums, oder mit Olsaure, die mit Ammoniak
fliissigkeit, Natronlauge und Spiritus bei 70° zusammengeriihrt sind. In
folge der entstehenden Seifen werden die MineralOle beim Vermischen mit 
Wasser in Emulsion gehalten. Als Bohrol wird aber auch viel die Sulfit
ablauge (s. d.) gebraucht. 

Unter der Bezeichnung N aft ala n ist eine dunkelbraune, etwas 
-durchscheinende, salbenartige 'Masse im Handel, die aus hochsiedenden 
Destillationserzeugnissen eines Rohpetroleums aus Naftala am Kaukasus 
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durch Zumischen von etwa 4% Natronseife salbenartig gemacht ist. Sie 
mischt sich mit allen Fetten und wird bei Verbrennungen und Hautleiden 
angewendet. 

Ichthy6lum. Ichthyol. 
Unter diesem Namen kommt ein empyreumatisches 01 in den 

Handel; es wird aus einem teerhaltigen, bituminoeen Schiefer, der in der 
Nahe von Seefeld in Tirol gebrochen wird, gewonnen. Der Name Ichthyol 
ist gewahlt, weil in dem Schiefer Abdrucke und Dberreste von vorweltlichen 
Fischen, griechisch Ichthys, vorkommen sollen. Es enthalt etwa 10% 
Schwefel und bedeutende Mengen Sauerstoffverbindungen. Man stellt ver
schiedene SaIze der Disulfo-Ichthyolsaure, namentlich Verbindungen mit 
Ammonium und Natrium aus ihm dar und wendet sie teils innerlich, teils 
auBerlich in Salben, zu Verbandmullen usw., gegen Schwindsucht, Glieder
reiBen, Hautausschlage, Brandwunden, Frostbeulen, zu Haar- und Haut
wassern und zu Sall-Jen fur die Haut- und Haarpflege, Pomaden an (siehe 
auch Abhandlung Acidum sulfoichthy6Iicum). 

A.cidum 8nHoichthy6licnm. Acide sulfoichthyoIique. 
Wird bereitet, indem man rohes Ichthyol, das man durch trockene 

Destillation des Schiefers gewinnt, mit einem Dberschusse von konzentrierter 
Schwefelsaure mischt. Die Masse erhitzt sich hierbei stark unter Entwick
lung von Schwefeldioxyd. Nach dem Erkalten wascht man mehrmals mit 
gesattigter Natriumchloridlosung aus; in dieser ist namlich die gebildete 
Disulfoichthyolsaure, die in reinem Wasser leicht loslich ist, unlOslich, so 
daB man auf diese Weise die anhaftenden Mengen von uberschussiger 
Schwefelsaure sowie von schwefliger Saure entfernen kann. 

Die gewonnene Disulfoichthyolsaure wird hauptsachlich nur zur Dar
stellung ihrer SaIze, namentlich mit Ammonium, Natrium, Lithium und 
Zink benutzt. 

Das Ammoniumsalz wird meistens einfach als Ichthyol bezeichnet. 
Es ist eine sirupdicke, rotbraune Flussigkeit von brenzligem Geruche, die 
in Wasser lOslich ist. 

Aus der Schweiz kommt unter der Bezeichnung Sa urol ein dem Ichthyol 
gleich sein sollendes Praparatin den Handel. Es wird aus einem bituminosen 
Schiefer bei Melide am Luganer See hergestellt. 

Thi6lum. Thiol. 
Unter diesem Namen wird von der Firma J. D. Riedel, A. G. Berlin, ein 

Praparat in den Handel gebracht, das dem Ichthyol ahnlich ist und dieses 
ersetzen solI, ohne dessen eigentiimlichen Geruch zu besitzen. Es wird her
gestellt, indem man zuerst die schwersiedenden Anteile des Braunkohlen
teerOls schwefelt und dann dieses so geschwefelte Erzeugnis durch Schwefel
saure in eine Sulfosaure verwandelt. Diese wird durch besondere Verfahren 
gereinigt und entweder in trockenem Zustand als Thi61um siccum oder 
in starker wasseriger Losung als Thi6lum liquidum in den Handel 
gebracht. Das trockene Thiol stellt ein braunes Pulver von schwach 
juchtenahnlichem Geruch und bitterlichem, zusammenziehendem Geschmack 
dar. In Wasser ist es lOslich, weniger in Chloroform, Weingeist, Benzol. 
Thiolum liquidum ist eine sirupdicke, mit' Wasser in jedem Verhaltnisse' 
mischbare Flussigkeit von neutraler Reaktion. 
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Anwendung. In gleicher Weise wie das IchthyoI. Bei Brandwunden 
streut man das pulverformige Praparat auf. 

Ein iihnliches Praparat wie Ichthyol und Thiol ist das Tumenol. Man 
gewinnt aus Mineralolen, die durch Destillation teerhaltiger, bituminoser 
Gesteine dargestellt werden, ein Erzeugnis der fraktionierten Destillation. 
das reich an ungesiittigten Kohlenwasserstoffen ist. Diese werden durch 
Schwefelsiiure in Tumenolsulfosaure iibergefiihrt, aus der man verschiedene 
Salze, hauptsiichlich die Verbindung mit Ammonium, das Tumenol
ammonium gewinnt. Es hat dieselben Eigenschaften wie das Ichthyol
ammonium und findet iihnliche Verwendung wie Ichthyol, nur soIl ihm 
die Bakterien totende, die b a k t e r i z ide Wirkung fehlen. 

, 
Acidum sulfoleinicum. Acide sulfoleique. 

Diese Verbindung, von anderer Seite Polysolve genannt, wird in 
iihnlicher Weise, wie in der vorigen Abhandlung besprochen, aus pflanzlichen 
Olen, meistens Rizinusol und Schwefelsaure gewonnen. GroBtenteils wird 
sie mit Natronlauge oder Ammoniak neutralisiert. Sie stellt eine gelbliche. 
olige Fliissigkeit dar, von anfangs siiBlichem, hinterher bitterem Geschmack 
und neutraler Reaktion. Spezifisches Gewicht 1,023. Loslich in Weingeist, 
mischbar in 1-2 Teilen Wasser, ohne ihre olige Beschaffenheit einzubiiBen. 
Sie vermag eine groBe Menge der verschiedensten arzneilichen Korper auf
zulOsen, und diese Losungen sollen von der Haut mit Leichtigkeit auf
genommen werden. Das rohe Priiparat dient in der Fiirberei als Tiir kisch
rotol oder TournantoI. 

Benz6lum. Benzol. Steinkohlenbenzin. 

CeHe (in reinem Zustande). 

Der Name Benzin bzw. Benzol kommt urspriinglich nur diesem aus 
dem Steinkohlenteere dargestellten Stoffe zu. Spiiter ist er auf das aus dem 
Rohpetroleum hergestellte ahnliche und zu gleichen Zwecken verwandte 
Priiparat iibertragen worden, und heute versteht man, wenn der Name 
Benzin im Handel ohne naheren Zusatz gebraucht wird, stets Petroleum
benzin (s. d.) darunter. Das Steinkohlenbenzin des Handels ist nur sehr selten 
reines Benzol von obiger Formel, sondern meist ein Gemisch von Benzol 
und Toluol nebst kleinen Mengen noch anderer, hoher siedender Kohlen
wasserstoffe. Es bildet eine klare, farblose, stark lichtbrechende, leicht 
fliichtige Fliissigkeit von nicht unangenehmem, iitherischem Geruch und 
brennend scharfem Geschmack. Sein spezifisches Gewicht schwankt, je nach 
dem Toluolgehalte, zwischen 0,870--0,880, sein Siedepunkt zwischen 800 bis 
1000, reines, aus Benzoesiiure dargestelltes Benzol siedet bei 800; bei + 50 
muB gutes Steinkohlenbenzin zu einer kristallinischen Masse erstarren, je 
mehr es Toluol bzw. Xylol enthiilt, desto schwieriger erstarrt es. 90prozen
tiges Benzol erstarrt bei + 20 bis + 3 D, sog. 50prozentiges Benzol 
ein Gemisch von 25% Benzol und 75% Toluol und Xylol bei -10 bis - 20 0 , 

das Nullbenzol, nur aus Toluol und Xylol bestehend, bei -700 • In 
Wasser ist es unlOslich, dagegen mischbar mit absolutem Alkohol, Wein
geist, Ather, Chloroform, iitherischen und fetten Olen usw.; es ist ein Losungs
mittel fiir Schwefel, Phosphor, Kautschuk, Guttapercha, Harze und viele 
Alkaloide; es brennt mit leuchtender, ruBender Flamme. 
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Dargestellt wird es durch fraktionierte Destillation des leichten, bis 
etwa 160° iibergehenden Steinkohlenteeroles, des Leichtoles, indem man 
die zwischen 80°-100° iibergehende Fliissigkeit gesondert auffangt. SolI 
es moglichst frei von Toluol dargestellt werden, so wird diese Fliissigkeit 
einer nochmaligen fraktionierten Destillation unterworfen. 

Wir geben die Abbildung (Abb. 586) eines sehr sinnreich gebauten 
Apparates zur Rektifikation des Rohbenzols bzw. der leichten TeerOle. Ea 
werden hierbei die einzelnen Kiihlvorrichtungen auf bestimmten Warme
graden gehalten, um so nur diejenigen Korper einzeln zu verdichten, die 
unter diesem Warmegrade fliissig werden. 

Anwendung. In der Heilkunde selten und dann nur in Mengen bis 
zu 0,5 g, z. B. bei Bleichsucht, desto haufiger in der chemischen Technik 
zum AuflOsen von AIkaloiden, Lacken usw.; ferner zum Losen von Gutta
percha, Kautschuk, vor allem zur Darstellung des Nitrobenzols und hieraus 

Abb. 586. Rektifikation von Benzol. 

wieder des Anilins; in groBem MaBstab ala Triebstoff fiir Motore; in seiner 
urspriinglichen Verwendung als Fleckenreinigungsmittel, Bronners Flecken
wasser ist es durch das Petroleumbenzin verdrangt worden. 

Bei seiner Au £ b e wah run g und Verarbeitung ist wegen seiner 
leichten Entziindlichkeit und der Giftigkeit der Dampfe die groBte Vor
sicht notig. 

Nachweis. Um Steinkohlenbenzin von Petroleumbenzin zu unter
scheiden, geniigen folgende Merkmale: 1. Brennen mit ruBender Flamme -
Petroleumbenzin brennt ohne RuB. 2. Leichte Loslichkeit in absolutem 
AIkohol- Petroleumbenzin lOst sich erst in 6 Raumteilen. 3. Steinkohlen
benzin lOst sich in rauchender Salpetersaure - Petroleumbenzin nicht; 
und beim Verdiinnen dieser Losung mit Wasser scheidet sich das nach 
bitteren Mandeln riechende Nitrobenzol aus. 4. Steinkohlenbenzin wird 
durch Drakorubinpapier dunkelrot gefarbt, Petroleumbenzin so gut wie 
gar nicht, hOchstens schwach rotlich. 

**t Acetanilidum. Antifebrin. Acetanilide. Phenylacetamide. 

CUH5NH . CHaCO. Molekulargewicht 135,08. 
Das Antifebrin gehOrt zu den in groBer Anzahl hergestellten Mitteln, 

die dazu dienen sollen, die Warme des BIutes bei Fieber herabzumindern. 
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Es ist also gleich dem Chinin ein sog. Antipyretikum. Seine Darstellung 
geschieht in der Weise, daB man 100 Teile toluolfreies Anilin mit 100 Teilen 
Eisessigsaure in einem GefaBe mit Riicklaufvorrichtung 2 Tage lang 
im Sieden erhalt. Spater werden durch fraktionierte Destillation zuerst 
die freie Essigsaure und das Wasser entfernt, dann das Azetanilid iiber
destilliert und das erhaltene Roherzeugnis durch ein- oder mehrmaliges 
Umkristallisieren aus siedendem Wasser gereinigt. Es stellt farb- und geruch
lose, seidenglanzende Blattchen dar, Geschmack leicht brennend, lOslich in 
230 Teilen Wasser von 20° und in 22 Teilen siedendem Wasser, leicht lOs
lich in Ather, schwerer in Chloroform, ferner in 4 Teilen Weingeist. Schmelz
punkt 113°-114°, Siedepunkt 295°. Es dad feuchtes blaues Lackmus
papier nicht roten. 

Anwendung. In kleinen Gaben bis zu 0,5 gals fieberherabsetzendes 
Mittel, groBere Gaben wirken giftig; ferner bei rheumatischen Leiden, auBer
lich als Ersatz des J odoforms empfohlen. 

N ach weis: Wird Antifebrin mit Kalilauge erhitzt, entwickeln sich 
wiirzig riechende Dampfe des Anilins. Fiigt man einige Tropfen Chloroform 
hinzu und erhitzt von neuem, tritt ein widerlicher Geruch (Isonitril
geruch) auf. 

Kocht man 0,2 g Antifebrin mehrere Minuten mit 25-30 Tropfen Salz
saure, so entsteht eine klare Losung. Fiigt man dieser Losung 1 Tropfen 
verfliissigtes Phenol, 5 ccm Wasser und 1-2 ccm Chlorkalklosung hinzu, 
so entsteht eine schmutzig violettblaue Farbung, die auf Zusatz von reich
lich Ammoniakfliissigkeit in Indigblau iibergeht. 

**t Phenacetinum. Phenazetin. Azetphenetidin. Aethoxyazetanilid. 
Phlmacetine. PhlmMine. Para-acetphlmetidine. 

CSH40· C2H5NH. CHaCO. Molekulargewicht 177,10. 
Ein dem Azetanilid oder Antifebrin verwandter und ahnlich zusammen

gesetzter Stoff, der als kraftiges fieberminderndes Mittel empfohlen wird. 
Es sollen ihm die bei dem Antifebrin oftmals auftretenden unangenehmen 
Nebenwirkungen fehlen. WeiBes, kristallinisch'es Pulver oder farblose, 
glanzende Kristallbliittchen, geruchlos und fast ohne Geschmack. Loslich 
in 80 Teilen siedendem und in 1400 Teilen kaltem Wasser, ferner in 16 Teilen 
kaltem und in 2 Teilen siedendem Weingeist. 

Die Losungen sind neutral. 
Anwend ung. Ais fieberwidriges Mittel, Anti pyre tikum, ferner 

bei Nervenschmerzen, gegen Keuchhusten in Gaben von 0,25-0,75 g emp
fohlen. 

Nachweis: Kocht man 0,2 gin 2 ccm Salzsaure 1 Minute, verdiinnt 
die Losung mit 20 ccm Wasser, I~Bt erkalten, filtriert und fiigt 6 Tropfen 
ChromsaurelOsung hinzu, so wird die Fliissigkeit allmahlich rubinrot. 

Zi tro phe n, Citro phe n ist das Monoparaphenetidid der Akonit
saure. 

**Dulcin. Dulzin. Paraphenethylkarbamid. 

CSH4(OC2H5) (NHCONH2) • 

Ein farbloses, kristallinisches Pulver, das sich erst in 800 Teilen 
kaltem, in 50 Teilen siedendem Wasser und in 25 Teilen Weingeist lost. 

Buchheister-Ottersbach. I. 1~. Auf!. 68 
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Von siiJ3em Geschmack, der sich noch zeigt, wenn 0,1 g in 300 ccm 
Wasser gelost werden. Es wird beim Kochen nicht verandert und ist 
etwa 250 mal siiBer ala Zucker. Man kann es aus chlorwasserstoffsaurem 
Paraphenetidin durch Behandeln mit Kaliumzyanat herstellen. 

An wen dun g. Zum SiiBmachen von Fruchtsirupen, Limonaden 
und ahnlichem. 

Nachweis n. D.A.B. Wird Dulzin im Probierrohr iiber den Schmelz
punkt erhitzt, so zersetzt es sich untel Entwicklung von Ammoniak und 
Bildung eines weiBen Sublimates. 0,02 g Dulzin werden mit 4 Tropfen ver
fliissigtem Phenol und 4 Tropfen Schwefelsaure bis zum beginnenden Sieden 
erhitzt, wird die Mischung nach dem Abkiihlen in 10 ccm Wasser gelost 
und mit Kalilauge unterschichtet, so entsteht nach einigen Minuten eine 
blaue Zone. 

Dulzin dad im Einzelhandel nur von Apotheken abgegeben werden. 
Das SiiBstoffgesetz vom 14. Juli 1926 und die Verordnung iiber den Ver
kehr mit SiiBstoff vom 4. August 1926 (s. Gesetzeskunde) treffen die Be
dingungen, unter denen die Rerstellung, Verwendung und Abgabe zu er
folgen hat. 

Phenol"erbindungen. 

t Phen6lum. Acidum carb6licum oder phenYlicum. 
Phenol. Karbol- oder Phenylsiiure. Phenylalkohol. Oxybenzol. Benzophenol. 

Acide phenique. Aclde carbollque. Phenic acid. 
CeRs·OH. Molekulargewicht 94,05. 

Das Phenol, die Karbolsaure, auch Phenylalkohol genannt, ein ein
wertiges Phenol, kommt in sehr verschiedenen Graden der Reinheit in den 
Handel, als rohe, auch diese wieder in sehr verschiedenen Graden der 
Starke, ala halb und als chemisch vollig reine Ware; letztere wiederum 
in fest kristallinischer Masse oder in losen Kristallen. Sie ist ein Bestand
teil des Steinkohlenteera und wird aus diesem, da sie eine groBe Wichtig
keit in der Heilkunde und Technik erlangt hat, in sehr groBen Massen 
gewo~nen. 

Acid um carb6licum crud um, rohe Karbolsaure, bildet eine 
braune bis braunschwarze, olige Fliissigkeit von sehr strengem, unan
genehmem, teerartigem Geruch. Sie ist in Wasser nur zum Teil, in Weingeist 
und in Kalilauge groBtenteils loslich. Neben wenig Phenol enthalt sie 
eine ganze Reihe anderer im Steinkohlenteer enthaltener Stoffe, vor aHem 
Kresylsaure oder Kresol, Rosolsaure, Naphthalin und andere Kohlenwasser
stoffe. Die rohe Saure wird naeh ihrem Gehalt an Kresol gehandelt; die 
Preislisten fiihren Sorten von 20-100% an, letztere freilieh ist iiberhaupt 
nieht mehr phenolhaltig, sondern lediglieh rohes Kresol, Cresol um eru
dum. Man unterseheidet im Handel 20-25-, 40-50-, 60-, 80- und 95-
bis 100prozentige Ware. Kresol ist als Desinfektionsmittel jedoeh genau so 
wirksam wie das Phenol, ja es solI die Wirkung des Phenols noeh iiber
treffen. Das Cresolum erudum ist ein Gemiseh von isomerem Ortho-, 
Meta- und Parakresol bzw. Methylphenol, C6H4CHaOH, wird auch als 
Trikresol bezeiehnet und findet sieh auBer im Steinkohlenteer auch im 
Fiehtenholzteer und Buchenholzteer. Das Meta - Kresol, das rohe Kresol 
des D.A.B., das in reinem Zustande hergestellt wird, ist eine gelbliehe bis 
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gelblichbraune, klare, beim Abkiihlen erstarrende, in viel Wasser bis auf 
einige Flocken losliche Fliissigkeit, deren Siedepunkt zwischen 199°-204° 
liegt. Das Kresol wird mit Erfolg gegen Lause angewendet in Form von 
Kresolpuder, einer Mischung von Zinkoxyd, Talk, Starkemehl und 2% 
Kresol. Da diese Mischung ein unter Verwendung von Gift hergestelltes 
Ungeziefermittel ist, muB bei der Abgabe eine Belehrung beigefiigt werden, 
um vor unvorsichtigem Gebrauche zu warnen. AuBerdem ist zu beachten, 
daB diese Mischung als Kresol-Zubereitung ein Gift der Abteilung 3 ist. 

Die sog. rohe Karbolsaure wird hergestelIt, indem man den Teil des Stein
kohlenteers, derzwischen 1500 -2000 iibergeht, dassog. Karbolol, nachdem 
Abpressen des durch Abkiihlung ausgeschiedenen Naphthalins mit Natron
lauge ausschiittelt, die wasserige Losung mit Saure zersetzt und die ab
geschiedene olige Masse rektifiziert. Das Destillat bis 190° ist die rohe 
Karbolsaure. 

Bei der rohen Karbolsaure kommt es zuweilen vor, daB sie infolge 
mangelhaftem Waschen bei der Gasbereitung, nach Schwefelwasserstoff 
riecht; eine solche Saure laBt sich durch Schiitteln mit etwas Bleiessig 
oder mit Bleioxyd vom Schwefelwasserstoff befreien und ffir Desinfektions
zwecke brauchbar machen. 

Anwendung findet die rohe Karbolsaure hauptsachlich als Des
infektionsmittel, teils ffir sich, teils mit Kalk oder Gips usw. gemischt, 
als Desinfektionspulver; ferner zum Haltbarmachen, Konservieren von 
Fellen, zum Tranken von Holz usw. 

Phenolum depuratum, Acidum carb6licum depuratum, hier 
und da auch purum genannt, stellt frisch eine weiSe, kristallinische Masse 
dar, die erst bei einigen 30° schmilzt; sie nimmt an der Luft Feuchtigkeit 
auf, wird bald rot, spater braunlich und hat einen noch ziemlich unange
nehmen Geruch. Sie enthalt immer noch Kresol und gewohnlich 5-10% 
Wasser. Sie bedarf zu ihrer volligen Losung 25-30 Teile Wasser. 

Anwendung. Namentlich zur Herstellung von Teerfarbstoffen, 
wie Korallin, Resorzinfarben und Pikrinsiiure. 

DasPhenolum desD.A.B., Acid u m carb6licum pudssim um oder 
recrystallisatum bildet entweder lose, spieBige Kristalle, die durch 
Schleudern, Zentrifugieren von der minder reinen, daher langsamer er
starrenden Karbolsiiure getrennt sind, oder ziemlich feste, vollkommen weH3e 
Kristallmassen, worin die spieBige Kristallform noch deutlich zu erkennen 
ist. Phenol schmilzt bei 40°-45° zu einer klaren, oligen Fliissigkeit, erstarrt 
aber schon bei + 39° -41 0. Der Geruch ist eigentiimlich, sehr lange 8·n
haftend, der Geschmack brennend-scharf. Der Siedepunkt liegt bei 178 ° 
bis 182°; es verfliichtigt sich in geringen Mengen mit den Dampfen des 
siedenden Wassers. Loslich ist es in 15 Teilen Wasser von 15°, in jedem 
Verhiiltnisse mischbar mit Weingeist, Chloroform, Glyzerin, fetten und athe
rischen Olen, konzentrierter Essigsaure usw.; nicht lOslich in Petrolather 
und in Benzin. Die wasserige Losung reagiert nicht sauer; iiberhaupt 
hat das Phenol so schwach saure Eigenschaften, daB es aus den Karbo
naten der Alkalien nicht einmal die Kohlensaure austreibt. Dagegen ver
bindet es sich mit den Xtzalkalien zu kristallisierenden und alkalisch 
reagierenden Verbindungen, den Phenolaten, ebenso auch mit vielen 
MetalIoxyden. Phenol kann aber chemisch nicht als echte organische 
Saure angesehen werden, da ihm die kennzeichnende Karboxylgruppe, 

68* 
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COOR, fehIt. Anderseits zeigt Phenol auch die Eigenschaften von Alkoholen, 
indem es durch Ersetzung, Substitution des Hydroxylwasserstoffes durch 
Saureradikale Ester bildet. Auf die Raut gebracht, mft Phenol ein eigen
tiimlich kitzelndes Gefiihl hervor, das sehr lange anhalt; die Raut wird 
weiB, schrumpfig und stirbt zuletzt abo 

Die Darstellung des vollig reinen Phenols ist ziemlich schwierig. 
Die letzten Reste des Kresols sind sehr schwer davon zu trennen. Man 
gewinnt zuerst dasselbe Destillationserzeugnis wie bei der Darstellung der 
rohen Karbolsiiure, behandelt dies ebenfalls mit Natronlauge, dann mit 
Siiure und hat nun ein Gemisch von Kresol und Phenol. Dieses Gemisch 
behandelt man mit so viel Natronlauge, daB sich nur das Phenol damit 
verbindet, nicht aber das Kresol. Das Phenolnatrium zersetzt man durch 
Salzsiiure, destilliert wiederholt, bis der genaue Siedepunkt erreicht ist, 
und kristallisiert dann noch ein oder mehrere Male um. 

Man gewinnt Phenol auch synthetisch durch Zusammenschmelzl'n 
von benzolsulfonsaurem Natrium mit Natriumhydroxyd 

CaR5NaSOa + NaOR = CaRoOR + Na2SOa 
Benzolsulfonsaures Natrium + Natriumhydroxyd = Phenol + Natrium

sulfit. 

Anwend ung. Das vollstiindig reine Phenol findet, auBer zur Dar
stellung der Salizylsiiure, hauptsiichlich in der Reilkunde Verwendung. 
Innerlich wird es in sehr kleinen Gaben zu hochstens 0,05 gegeben, jedoch 
nur sehr selten. AuBerlich war es liingere Zeit das beliebteste und geschii.tz
teste fiiulniswidrige, antiseptische Mittel zu Wundverbiinden, eiternden 
Wunden; ferner als entkeimendes Mittel (1 + 5(0) zum Spillen des Mundes 
und zum Gurgeln, sowie iiberhaupt zur Vernichtung aller fiiulniserregenden 
Stoffe. Es hat jedoch viel von der Wertschiitzung verloren, da bei der 
groBen Giftigkeit vielfach Ungliicksfiille damit hervorgerufen worden sind 
und iiberhaupt bei dauerndem Gebrauche mancherlei unangenehme Neben
wirkungen auftreten. Phenol ist so giftig, daB schon 5 g todliche 
Wirkungen hervorrufen konnen, selbst beim iiuBeren Gebrauche zu starker 
Mischungen sind unmittelbare VergiftungsfiilIe beobachtet worden. Es 
gebOrt also zu den Stoffen, die nur vorsichtig abzugeben und zu behandeln 
sind. Beim Umschmelzen z. B. hiite man sich vor zu starkem Einatmen 
der Diimpfe und ebenso davor, daB unverdiinntes Phenol mit offenen 
Wunden, Schnittwunden usw. in Beriihrung kommt. 

Das kristallisierte Phenol hat die unangenehme Eigenschaft, bei 
starkem Wechsel von Wiirme und Kiilte namentlich im Winter durch die 
Veriindemng der Raumteile die Glasflaschen zu sprengen. Man fillie diese 
daher nicht zu voll und vermeide den Versand in der Kiilte. Dieser Ubel
stand wird bei den losen Kristallen vermieden. Die vielfach angewandten 
Blechflaschen sind insofern unzweckmiiBig, als das Phenol darin hiiufig 
durch Rost verunreinigt wird. 

N a c h wei s n. D.A.B. In einer Losung von 2 g Phenol in 1 ccm 
Weingeist mfen 2 Tropfen EisenchloridlOsung eine schmutziggriine Farbung 
hervor, die beim Verdiinnen mit 100 ccm Wasser in eine violette, ziemlich 
bestandige Farbung iibergeht. 

Auf b e wah ru n g. Phenol ist moglichst vor Licht und Luft zu 
schiitzen; selbst die beste Siiure farbt sich dadurch infolge Oxydation des 
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Phenols rot. Es entsteht vor aHem Chinon, das im Phenol mit roter Farbe 
geHist wird, ferner Brenzkatechin und wahrscheinlich auch Phenochinon. 
Durch Destillation aus glii.sernen Retorten laBt sich die rote Farbe entfernen. 
Ein geringer Zusatz von Phosphorsaure zum Phenol solI das Rotfarben 
verhindern, doch darf ein solches Phenol dann nicht fiir die Zwecke der 
Heilkunde verwendet werden. 

Fiir die Abgabe in kleineren Mengen halt man am besten ein v e r
fliissigtes Phenol, und zwar 1 Teil Wasser, 10 Teile Phenol, Pheno
lum liquefactum, Acidum carb61icum liquefactum vorratig. 
Dieses solI eine Dichte von 1,063-1,066 bzw. ein spezifisches Gewicht von 
1,068-1,071 haben. 

Auch der Methylii.ther des Phenols der Phenylmethylather, auch 
Anisol genannt, C6HoOCHa, hat als Mittel gegen Lause Wichtigkeit er
langt. Es ist eine farblose, sehr fliichtige Fliissigkeit von nicht unan
genehmem Geruch, deren Siedepunkt bei etwa 150°-155° liegt. Man erhalt 
das Anisol durch Destillation von Anissaure, Me th ylpara oxy
ben zoe s a u r e oder Wintergriinol mit Bariumhydroxyd. Oder durch Ein
wirkung von Jodmethyl auf Kaliumphenolat. 

CHaJ + CaH50K = CaHoOCHs + KJ 
Jodmethyl + Kaliumphenolat = Anisol + Kaliumjodid. 

Mit Anisol hat das Anisol nicht das geringste gemeinsam. 
, 

**t Acidum suHo-carb6licum crudum. Karbolschwefels8ure. 
Kresol-Schwefelsiiure. Phenolsulfonsiiure. Acide sulfocarbolique. 
Als ein vorziigliches Desinfektionsmittel wird auch die rohe Sulfo

Karbolsaure angewendet. Sie wird dargestellt, indem man gleiche Gewichts
teile Schwefelsaure und 25 prozentige rohe Karbolsaure mischt, kurze Zeit 
erhitzt und dann erkalten laBt. Die so erhaltene Sulfo Karbolsaure ist 
leicht loslich in Wasser und solI nur von Sublimatlosung an desinfizierender 
Wirkung iibertroffen werden. 

**t Sozojod6lum. Sozojodol. Sozojodolpriiparate. 
Unter diesem Namen bringt die Firma Tromsdorf-Erfurt Praparate 

in den Handel, die das Jodoform ersetzen sollen. Es sind dies SaIze der 
Dijodparaphenolsulfonsaure, gewohnlich Sozojodolsaure genannt, mit Kalium 
und Natrium. Es kommt als Sozojodol sch weriosIich, das KaIiumsalz, 
und Sozojodol lei c h t los Ii c h, das N atriumsalz, in den Handel. Beide 
bilden farb- und volIstandig geruchlose Kristalle, die in 70 bzw. 13 Teilen 
Wasser Hislich sind. 

AuBer der Saure selbst und den beiden genannten SaIzen sind be
sonders noch die Zinkverbindung, ferner die Quecksilber- und Aluminium
verbindung im Handel. 

Anwend ung findet Sozojodol entweder in wasseriger Losung oder mit 
Talk gemischt als Streupulver oder in Salbenmischung bei der faulnis
widrigen, antiseptischen Wundbehandlung, auch gegen Brandwunden. 

Asept61. Acide orthopMnosulfonique 

ist eine Fliissigkeit von gelblicher Farbe und eigentiimlichem, angenehmem 
Geruch. Es wird auBerlich in wasseriger Losung, ahnIich dem Phenol, 
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innerlich in gleicher Weise wie die Salizylsaure angewendet. Es ist eine 
331/ aprozentige wasserige Losung der Orthophenolsulfosaure und wird auch 
als Sozolsaure bezeichnet. 

, 
t Acidum picrinicum oder picronitricum. Trinitrophen61um. 

Trinitrophenol oder Pikrinsiiure. 
Acide picrique. Acide picronitrique. Acide carbozotique. Picric acid. 

C6H2(N02)aOH. 
Sie bildet gelbe, feine, schuppen- oder saulenformige Kristalle, geruch

los und von stark bitterem Geschmack. Sie ist lOslich in etwa 90 Teilen 
Wasser von mittlerem Warmegrad und in 25 Teilen hei.Bem Wasser; ferner 
in Weingeist, Chloroform, Petrolather, Benzin. Vorsichtig erhitzt, schmilzt 
sie zu einer gelben Flftssigkeit, die spater unter Entwicklung gelber, er
stickender Dampfe sublimiert; rasch erhitzt, verpufft sie. 

Pikrinsaure ist ein Phenol, wo 3 Atome Wasserstoff durch 3 Molekiile 
Stickstoffdioxyd, (N02) , ersetzt sind. Sie entsteht bei der Einwirkung 
von Salpetersaure auf eine ganze Reihe von organischen Stoffen. Die 
durch Salpetersaure auf der Haut hervorgerufenen gelben Flecke sind 
neben der Entstehung von Xanthoproteinsaure durch die Bildung von 
Pikrinsaure bedingt. Ihre erste Darstellung geschah durch Behandeln von 
Indigo mit Salpetersaure; spater benutzte man dazu Botanybayharz (s. d.), 
schweres Steinkohlenteerol oder rohe Karbolsaure; heute dagegen verwendet 
man allgemein reines, moglichst kresolfreies Phenol, und zwar gewohnlich in 
Schwefelsaure gelOst. Diese hat nur die Wirkung, der Salpetersaure Wasser 
zu entziehen und sie dadurch zu verstarken. Man verfahrt folgenderma.Ben: 
Die Losung des Phenols in Schwefelsaure wird sem allmahlich und vor
sichtig in eine stark erwan;nte Salpetersaure eingetragen, da die Umwandlung 
des Phenols in Pikrinsaure ungemein heftig und stiirmisch vor sich geht. 
Aus der erhaItenen dunkelgelben Fliissigkeit kristallisiert die Pikrinsaure 
beim Erkalten aus und wird durch Umkristallisieren gereinigt. Die im Handel 
zuweilen vorkommende teigformige Pikrinsaure ist sehr unrein und bei 
den billigen Preisen der kristallisierten Saure ganz zu vermeiden. 

Die Pikrinsaure ist giftig, darf daher niemals zum Farben irgend
welcher Speisen benutzt werden. 

Wahrend sie erst bei Dberhitzung, aber nicht durch Sto.B oder Schlag 
explosiv ist, sind dies ihre Natrium-, Kalium- und Ammoniumsalze in 
hohem Ma.B. Es wird aber auch die Pikrinsaure wie ihre Salze zu den 
Sprengstoffen gezahlt, deren Vorratighalten sogar nur nach polizeilicher 
Erlaubnis erfolgen dar£. Ebenso unterliegt auch das Feilhalten, Verkaufen 
oder an andere Dberlassen, den Bestimmungen des Sprengstoffgesetzes 
vom 9. Juni 1884. Wer die Bestimmungen iibertritt, wird mit 
Gefangnis von 3 Monaten bis zu 2 Jahren bestraft. Die Dber
tretung ist nicht durch Geldstrafe zu siihnen. Eine geringe Menge Pikrin
saure mit 9 Teilen Wasser iibergossen, wird fiir gewohnlich als nicht unter 
das Sprengstoffgesetz fallend angesehen. Die Salze selbst sind zum Teil 
wieder schone Farben, namentlich orange, und kamen friiher unter aller
hand Namen, als Safransurrogat, Jaune des Anglais usw. in den Handel; 
sie sind aber jetzt, wegen ihrer gro.Ben Gefahrlichkeit, von der Eisenbahn
beforderung ganzlich ausgeschlossen. 
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Flecke, durch Pikrinsaure hervorgerulen, z. B. bei Untersuchungen 
mit Esbachs Reagens, entIernt man durch Schwefelkaliumlosung und darau£
folgendes Waschen mit Wasser und Seife oder auch durch Chloroform 
bzw. Benzol. 

Anwendung. In gro./3en Massen in der Farberei zum Farben von 
Seide und Wolle, aber nicht Baumwolle. Sie gibt ein klares, reines Gelb, 
bedarf keiner Beize und ist von gro./3er Ausgiebigkeit; ferner, zur Dar
stellung von sog. Pikratpulvern zu Sprengzwecken und als Rolzbeize. 
Mitunter au./3erlich zum Verbande bei Brandwunden. Au./3erdem zur Fest
stellung von Eiwei./3 im Rarn (Esbachs Reagens). 

Nachweis. Kocht man Pikrinsaurelosung mit Chlorkalklosung, so 
entsteht ein stechender Geruch (Ni trochloroform). 

Erwarmt man eine Pikrinsaurelosung mit einer Zyankaliumlosung 
(1 + 4), so tritt dunkelrote Farbung ein. 

Prii£ung. Die Saure kommt nicht selten mit allerlei Salzen ver
mengt in den Randel. Man p r ii f t auf ihre Reinheit, indem man 1 Teil 
fein zerriebene Pikrinsaure in 150 Teilen Benzin lost; reine Pikrinsaure lost 
sich vollstandig, die Beimengungen bleiben ungelost zuriick. 

**t Arist61um.. Arlstol. Dithymoldijodid. AnnidaUn. Thymol-bi-iod~. 

(C6RsMCH3C3H70J}z . 
Hell-schokoladenfarbiges Pulver, fast geruch- und geschmacklos, in 

Wasser und in Glyzerin unloslich, in Weingeist schwer, dagegen in Ather 
und Chloroform leicht loslich, ebenso in fetten Olen und Vaselin. Dar
gestellt wird es durch Behandlung von Thymol-Natrium mit einer Losung 
von Jod in Jodkalium. 

Anwendung. Teils als Streupulver, teils in Salbenform als Ersatz 
von J odoform. 

Brenzkatechin. Orthodioxybenzol. 

CaH,(OH)2. Molekulargewicht 110,05. 

Wei./3e, glanzende, kristallinische Blattchen von bitterem Geschmack 
und schwachem Geruch, die in Wasser, Weingeist und Ather leicht loslich 
sind. Die Losungen werden durch Ammoniak und Kalilauge schwarz. 
Kommt im Holzessig, auch im Kinoharz vor und wird durch Erhitzen 
von Kino oder Katechu gewonnen. Die Dampfe werden in einer bIt 
gehaltenen Vorlage aufgefangen, die entstehende Fliissigkeit verdunstet, 
und die sich dabei ausscheidenden Kristalle werden durch Sublimation 
gereinigt. Oder man leitet Jodwasserstoff in auf 200° erhitztes Guajakol, 
Brenzkatechin-Monomethylather, einen Bestandteil des Buchenhollkreosots. 

OCHa OR 
CaR, OR + RJ - C6R'OR + CHaJ 

Guajakol + Jodwasserstof£ = Brenzkatechin + Jodmethyl. 

An wen dun g. In der Photographie zur Rerstellung von Ent
wicklern. 

A ufbewahrung. Vor Licht und Ammoniak gesch iitzt. 
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** Resorcinum. Resorzin. Metadloxybenzol. Resorcine. Dioxybenzlne. 
CeH4(OH)2. Molekulargewicht 110,05. 

Der Name Resorzin hangt mit Resina, Harz, zusammen, weil es zuerst 
durch Zusammenschmelzen von Stoffen, wie Asa foetida, Galbanum usw., mit 
Atzkali gewonnen wurde. Heute stellt man es aus der Benzoldisulfonsaure, 
CSH4(HSOa)2' dar. Das Verfahren hierbei ist in rohen Umrissen folgendes. 
Zuerst wird in einem eisernen Kessel mit Riihrvorrichtung rauchende 
Schwefelsaure mit Benzol erhitzt, und zwar zuletzt bei 275°. Hierbei wird, 
wenn die richtigen Verhaltnisse angewandt sind, fast alles Benzol in Benzol
disulfonsaure umgewandelt. Diese wird nach starkem Verdiinnen mit 
Wasser mit Kalkmilch versetzt und der entstandene benzoldisulfonsaure 
Kalk durch eine berechnete Menge Natriumkarbonat in Kalziumkarbonat 
und freie Benzoldisulfonsaure umgesetzt. Die Losung dieser wird bis zur 
Trockene eingedampft, dann mit einer bestimmten Menge Atzkali gemengt, 
geschmolzen und langere Zeit auf einer Warme von 270° erhalten. Die 
Schmelze wird in Wasser gelOst, mit Salzsaure versetzt und nun mit Ather 
ausgeschiittelt. Das so erhaltene Resorzin wird durch vorsichtige Destil
lation von anhangendem Benzol gereinigt. 

Es bildet farblose oder schwach gefarbte Kristalle von kaum merk
lichem, eigenartigem Geruch und siiBlich kratzendem Geschmack. In 
etwa 1 Teil Wasser, etwa 1 Teil Weingeist, ebenso in Ather sowie in Gly
zerin leicht IOslich; in Chloroform und in Schwefelkohlenstoff schwer loslich, 
beim Erwarmen sich vollkommen verfliichtigend. Schmelzpunkt 110° bis 
111 0. Siedepunkt 276°. 

Anwendung findet das Resorzin ahnlich dem Phenol als faulnis
widriges, antiseptisches Mittel, es fehlen ihm die giftigen Eigenschaften 
dieses, und es wird daher auch innerlich in kleinen Gaben gegen Garungs
krankheiten des Magens und der Darme angewendet. Die durch Resorzin 
auf der Haut entstehenden braunen Flecke lassen sich durch Zitronensaure 
leicht entfernen. Ferner dient es zur Herstellung von Farbstoffen z. B. 
des blauen Farbstoffes Lakmoid und des Fluoreszeins. AuBerdem zu Haar
wassern. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 
Nachweis. Erwarmt man 0,05 g Resorzin mit 0,1 g Weinsaure und 

10 Tropfen Schwefelsaure, so erhii.lt man eine dunkelrote Fliissigkeit. 

Hydrochin6num. Hydrochinon. Paradioxybenzol. Hydroquinone. 

CSH4(OH)2. Molekulargewicht 110,05. 
Farblose, glanzende, in 17 Teilen Wasser, in Weingeist leicht losliche 

Prismen oder kleine Blattchen. Wird dargestellt durch die Einwirkung 
von schwefliger Saure auf Chinon, auf oxydiertes Hydrochinon. 

CeH40 2 + S02 + 2 ~O = CSH4(OH)2 + ~S04 
Chinon + Schwefligsaure- + Wasser = Hydrochinon + Schwefelsaure. 

anhydrid 
An wend ung. Wurde als faulniswidriges und fieberwidriges Mittel, 

als Antiseptikum und Antipyretikum empfohlen, dient jetzt hauptsachlich 
in der Photographie zur Herstellung von Entwicklern, Hydrochinon
Entwicklern. 
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Auf b e wah run g. Die wiisserige Losung wird an der Luft durch Sauer
stoffaufnahme braun. MuJ3 deshalb vor Licht geschiitzt in gut geschlossenen 
Gefii.flen aufbewahrt werden. 

N ach wei s. Fiigt man der Losung eine geringe Menge Eisenchlorid 
hinzu, tritt eine griinliche Fiirbung ein, die auf weiteren Zusatz verschwindet. 

**t Kreos6tum (e Ligno). Kreos6tum fagfnum. 
Kreosot. Buchenholzteerkreosot. Cr~o8ote. 

Farblose, hOchstens schwach gelbliche, selbst im Sonnenschein sich nicht. 
briiunende, olige, stark lichtbrechende und neutrale Fliissigkeit von starkem 
Rauchgeruch und brennend-scharfem, fast iitzendem Geschmack. Dichte 
nach D.A.B. mindestens 1,075 bzw. spezifisches Gewicht 1,080, Siede
punkt zwischen 200°-220°; erstarrt selbst bei - 20° nicht. Mit Ather, 
Weingeist und Schwefelkohlenstoff ist es in jedem Verhiiltnisse mischbar, 
gibt aber erst mit 120 Teilen hei.flem Wasser eine klare Losung, die sich 
beim Erkalten triibt und allmiihlich unter Abscheidung von Oltropfen 
wieder klar wird. Bromwasser gibt in der von den Oltropfen befreiten 
Losung einen rotbraunen Niederschlag. 

Wird gewonnen durch fraktionierte Destillation von Holz-, am besten 
Buchenholzteer, indem man die Stoffe, die bei 200°-220° iibergehen, ge
sondert auffiingt. Nach dem Waschen mit Natronlauge und Zersetzen des 
entstandenen Kreosotnatriums durch Schwefelsiiure wird die Fliissigkeit. 
rektifiziert. 

Das Kreosot ist iibrigens kein einfacher Korper, sondern ein Ge
menge von verschiedenen phenolartigen Korpern, hauptsiichlich Guajakol 
und Kreosol. 

Anwendung. Innerlich zuweilen in sehr kleinen Gaben als fiiulnis
widriges, antiseptisches Mittel bei Darm- und Magenleiden, auch gegen 
Lungenschwindsucht; iiu.flerlich in starker Verdiinnung zu Waschungen; 
vielfach als Zahnschmerz linderndes Mittel. Es solI hier den N erv toten, 
mu.fl daher in konzentrierter Form, am besten mit dem gleichen Teil 
Weingeist verdiinnt, zu 1-2 Tropfen auf Watte an oder in den schmerzenden 
Zahn gebracht werden. Das unverdiinnte Kreosot wirkt iitzend auf das Z,ahn
fleisch, ist daher nur mit gro.flter Vorsicht anzuwenden. AuJ3erdem findet es 
Verwendung als Zusatz zu Tinten, um Schimmelbildung zu verhindern, und in 
gro.fleren Mengen als Erhaltungsmittel, Konservierungsmittel fiiI Holz. 

Nachweis. Die weingeistige Losung wird durch wenig Eisenchlorid
losung tiefblau, durch eine gro.flere Menge dunkelgriin. 

Priifung. Zur Erkennung, ob Phenol, Karbolsiiure, zugesetzt ist, 
geniigt schon die Probe, da.fl man gleiche Raumteile Kreosot und Kollo
dium durchschiittelt. 1st Phenol zugegen, so wird die Mischung gallert
artig. 

Unter der Bezeichnung Kreosotal ist Kreosotkarbonat, Kreo
s6tum carb6nicum im Handel. Es ist eine dickliche, farblose bis hell
gelbliche Fliissigkeit, unloslich in Wasser, leicht loslich in Weingeist, Ather 
und fetten Olen. 

Man gewinnt Kreosotkarbonat durch Einwirkung von Kohlenoxy
chlorid, COCls, auf Buchenholzteerkreosot. Es wird gegen Lungenschwind
sucht angewendet. 
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** Guajac61um. Guajakol. Brenzkatechin.Monomethyliither. Gaiacol. 
06R4· OORs · OR. 

Guajakol ist der Rauptbestandteil des Buchenholzteerkreosots, worin 
es bis zu 90% vorkommt. Es wird aus ihm durch ziemlich umstandlichen 
Vorgang chemisch rein hergestellt. 

Das Guajakol ist entweder eine farblose, stark Iichtbrechende Fliissig
keit von nicht unangenehmem, wiirzigem Geruch und 1,117 spezifischem 
Gewicht, die bei 200°-202° 0 siedet, in Wasser sehr schwer 16slich (1+200) 
ist, leicht dagegen in Weingeist und Ather, oder es sind farblose Kristalle. 

Anwendung. In sehr klein en Gaben innerlich gegen Lungen
schwindsucht. Ferner zur Priifung des Traganthpulvers auf Zumischung 
von Gummiarabikumpulver. 

La13t man auf Guajakol Kohlenoxychlorid, 00012 , einwirken, so ent
steht **Guaj akolkarbonat, auch D uotal genannt, Guaj ac61 um 
carb6nicum, ein wei13es kristallinisches in Wasser un16s1iches, in kaltem 
Weingeist schwer, in hei13em Weingeist leicht lOsIiches Pulver. 

06R400RsOR + 00012 = OR3006R 40 
0aR400RsOR ORaOOsR4000 

2 Molekiile Guajakol + Kohlenoxychlorid = Guajakolkarbonat 
+ 2RCI 
+ Ohlorwasserstoff. 

I 

Pyroga1l61um. Acidum pyrogallicum. Pyrogallol. Trioxybenzol. 
Pyrogallussiiure. Acide pyrogallique. Pyrogallic acid. 

OoRs(OR)a. Molekulargewicht 126,05. 
Leichte, feine Krista1l8chiippchen und -nadeln von reinwei13er bis 

gelblicher Farbe, vollig geruchlos, von sehr bitterem Geschmack, loslich 
in 1,7 Teilen Wasser, in 1,5 Teilen Weingeist und 1,5 Teilen Ather. Sie 
schmelzen bei 131°-132°, verfliichtigen sich bei 210° und zersetzen sich 
bei 250°. In Losung auf die Raut oder auf Gewebe gebracht, farben sie 
diese braunschwarz, namentlich in Gegenwart von Alkalien. Metallsalze 
werden durch sie reduziert; Lackmus wird durch die Losung nicht gerotet. 
Der Korper ist nicht als Saure anzusehen, da ihm die organische Sauren 
kennzeichnende Karboxylgruppe fehlt, wird daher Pyrogallol genannt. 

Die Darstellung kann sehr verschieden sein, entweder durch vor
sichtiges Sublimieren bei 210° von Gallusgerbsaure oder Gallapfelauszug, 
wobei eine zu starke Erhitzung zur Vermeidung weiterer Zersetzungen 
nicht angewendet werden darf; oder Gallussaure wird in Lasung unter 
Dampfdruck bis auf 210° erhitzt und das so gewonnene rohe Pyrogallol 
durch Sublimation gereinigt. Kommt es auf ein vallig reines Praparat an, 
so wird die Sublimation in einem Strome von Kohlendioxyd vorgenommen. 

Anwend ung. Wegen der stark reduzierenden Wirkung auf Gold
und Silbersalze wird P. in der Photographie vielfach angewendet. Es geht 
dabei selbst in Essigsaure und Oxalsaure iiber. Ferner ist Pyrogallol ein 
ausgezeichnetes Raarfarbemittel, entweder ffir sich in schwach ammonia
kalischer Lasung oder mit Silbersalzen angewendet, jedoch ist eine ge
wisse V orsicht angebracht, da bei gro13eren Mengen Nierenerkrankungen 
eintreten kannen. Au13erdem wird P. in der Farberei und Druckerei und 
als Rolzbeize verwendet. In der Reilkunde innerlich in sehr kleinen 
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Mengen bei Magenblutungen und auJ3erlich in Salben bei Flechten, die 
ebenfalls nur mit groBer Vorsicht anzuwenden sind. Durch Pyrogallol ent
standene Flecke konnen durch Oxalsaure oder Zitronensaure entfernt werden. 

Auf b e wah run g. Entweder in farbigen Hyalith- oder in schwarz
lackierten Glasern, wei! es durch das Licht gebraunt wird. 

N ach weis. Beim Schiitteln mit Kalkwasser farbt Pyrogallol dieses 
zunachst violett, dann braun und schlieBlich schwarz. 

Api6lum. Petersilien-Kampfer. Apiol. 
C12H140. 

Das Apiol, ein Phenolather, wird gewonnen, indem man Petersilien
friicht€ mit Weingeist auszieht, den Weingeist abdestilliert und den Riick
stand mit Ather behandelt. Aus der Atherlosung kristallisiert das Apiol. 
Es bildet lange, weiBe Nadeln von schwachem Petersiliengeruche, die bei 
32 0 schmelzen und bei 294 0 iiberdestillieren. Schwer lOslich in Wasser, 
leicht dagegen in Weingeist, Ather, fetten und atherischen Olen. 

Anwendung. Hier und da gegen Wechselfieber. 

BeozoesAnre nod ihre Derlvate. 
I 

Acidum benz6icum. Benzoesaure. 
Acide benzoique. Fleurs de benjoin. Benzoic acid. 
C6H5COOH oder C7Hs02' Molekulargewicht 122,05. 

Die Benzoesaure kommt im Handel je nach ihrer Herkunft und Be
reitungsJVeise in verschiedenen Formen vor. 

** Acidum benzoicum sublimatum wird bereitet durch Subli
mation der Siambenzoe. Man verfahrt in der Weise, daB ein eiserner Topf 
etwa zur Halfte mit Siambenzoe ge
fiillt, oben mit Filtrierpapier verbun
den oder verklebt und ein zweites GefaB 
in der Weise iibergestiilpt wird, daB es 
auf dem Rande des unteren Topfes ruht. 
Man erhitzt nun langsam; die Benzoe
saure des Harzes verfliichtigt sich da
durch, geht in Dampfform durch das Fil
trierpapier und sammelt sich im oberen 
GefaB an. Oder man benutzt eine Vor
richtung, wie sie Abb. 587 zeigt. Die 
sublimierte Benzoesaure bildet seiden
glii.nzende, diinne Kristallblattchen, sel
tener N adeln von weiBgelblicher bis braun
licher Farbe und infolge eines Gehaltes 
an Riechstoffen von angenehmem, va
nilleartigem Geruch. Sie unterliegt aHein 
den Bestimmungen der Kaiserlichen Ver
ordn~ng vom 22. Oktober 1901. 

Acidum benzoicum crystalli
satum (e Resina) wird bereitet durch 
Auskochen von Siambenzoe mit Kalk-

Abb.587. Sublimation von BenzoesAure. 
c Herdplatte. t GefkB zurn Einfiillen des 
Benzoeharzes. v Vbergreifender Deckel. 
o Tubus mit Kork geschlossen zur Be
obachtung der SublimatIOn. s Offnung 
zurn Ableiten. p Vbergestiilptes GefiB 
zurn Auffangen und Verdichten der 
Dimpfe. gN etzartig durchliicherte Scheibe, 
um das ZurUckfallen der Benzoesiure in 
die Harzrnasse zu verhindem. d Deckel. 
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milch und Zersetzung des entstandenen, in Wasser lOslichen benzoesauren 
Kalkes mittels Salzsaure. Feine, glanzende Kristallschuppen, vollkommen 
luftb~standig und ohne jeden Geruch. 

Acidum benz6icum artificiale, kiinstliche Benzoesaure ist 
die vom D.A.B. vorgeschriebene Benzoesaure. Sie wurde friiher in groBen 
Mengen aus Pferde- oder Kuhharn bzw. aus der darin enthaltenen Hippur
saure hergestellt. Eine so bereitete Saure gleicht in ihrem .AuBern der 
vorigen ganzlich, hat aber fast immer einen leichten Harngeruch. Heute 
wird sie aus mehreren Bestandteilen des Steinkohlenteers, namentlich dem 
Naphthalin und dem Toluol kiinstlich hergestellt und ist von voHiger Rein
heit. Man fiihrt das Toluol, (CSH5CH3), in Benzotrichlorid iiber, (CsH5CCI3). 

und kocht dies mit Wasser: 

CsH5CCl3 + 2 H20 = CuHsCOOH + 3 HCI 
Benzotrichlorid + Wasser = Benzoesaure + Salzsaure. 

Die Benzoesaure ist in reinem Zustande vollig geruchlos, aber von 
scharfem, kratzendem, schwach saurem Geschmack. Bei 122 ° schmilzt 
sie zu einer farblosen Fliissigkeit; sie siedet und verdampft unverandert 
bei 240°; die Diimpfe reizen stark zum Husten. Loslich ist sie bei 20° in 
270, die durch Sublimation gewonnene erst in 370 Teilen Wasser, ferner in 
15 Teilen kochendem Wasser, leicht in Weingeist, .Ather und fetten Olen. 

Anwendung. Innerlich fiir sich aHein bei Lungen- und Halsleiden, 
haufiger in ihren Salzen als Natrium benzoicum, Lithium benzoicum, 
Ferrum benzoicum usw.; technisch in groBen Mengen bei der Teer
farbenbereitung. Die benzoesauren Ester, benzoesaurer .Athyl-Ester 
CSH5COOC2H5 oder Amy 1-Est e r CUH5COOC5Hu haben einen sehr an
genehmen Geruch und kommen bei der Fruchtatherbereitung zur Ver
wendung . .AuBerlich wird die Benzoesaure als faulniswidriges, antiseptisches 
Verbandmittel benutzt. Ferner auch als Zusatz zu Haarsalben, Pomaden, 
urn sie langer haltbar zu machen, und zur Bereitung von Wohlgeriichen. 
Auch zur Haltbarmachung, Konservierung von GenuBmitteln und als 
garunghemmendes Mittel in der Gartechnik. 

N ach weis. Die wasserige mit Ammoniak oder Kalilauge schwach 
neutralisierte Losung gibt mit Eisenchlorid einen rotbraunen Niederschlag. 

Priifung. Vor aHem auf die vollstandige Fliichtigkeit und auf die 
Abwesenheit von Zimtsaure, die bei einer etwaigen Bereitung aus Penang
benzoe in die Benzoesaure hineinkommt. Man lost 0,1 g Benzoesaure in 
kochendem Wasser, HiBt die Losung erkalten und fiigt 2 Trop£en Kalium
permanganatlOsung (1 + 999) hinzu, es darf nicht sofort eine Entfarbung 
eintreten. 

Unter der Bezeichnung Niobeol ist der Benzoesauremethyl
ester,.das Methylbenzoat, CsHsCOOCH3, im Handel. Der Ester findet 
Verwendung zur Herstellung von Blumendiiften. Es ist eine farblose, licht
brechende Fliissigkeit von angenehmem Geruch, lOslich in 4 Raumteilen 
60prozentigem und 1,5 Raumteilen 70prozentigem Weingeist. 

Anaesthesin. Paraaminobenzoesaureathylester. 
CUH4NH2COOC2H5· 

Ein weiBes, bitterlich schmeckendes Pulver, das auf der Zunge eine 
kurzere Unempfindlichkeit hervorruft. In kaltem Wasser schwer, in 
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siedendem Wasser leichter, leicht in Weingeist und III Ather, sowie in 
50 Teilen Olivenol loslich. 

An wen dun g. Ais ortliches Betaubungsmittel. 

Saccharin. Saccharin. Benzoesiiuresullinld. Anhydrosulfaminbenzoesiiure. 
Orthosulfaminbenzoesiiureanhydrid. Sucre de houDle. Benzoil-sullonic-imide. 

C8R4(~g2)NR . 
Das Saccharin wird von der Saccharinfabrik A.-G. vormals Fahlberg, 

List & Co. in Salbke bei Westerhiisen-Magdeburg auf seM verwickelte Weise 
aus dem Toluol, (CaRDCRs), bzw. aus der Toluolsulfosaure, die man durch 
Einwirkung von Schwefelsaure auf Toluol erhalt, gewonnen. Die Toluol
sulfosaure ist ein Gemisch von Ortho- und Parasaure. Dieses Gemisch wird 
mit Kalziumkarbonat gesattigt. Darauf werden die entstandenen Kalzium
salze durch Natriumkarbonat in Natriumsalze umgesetzt. Diese mischt 
man mit Phosphortrichlorid, (PCIs)' leitet uber das Gemisch Chlorgas, 
destilliert das entstandene Phosphoroxychlorid, POCla, ab und setzt das 
Gemisch der jetzt vorhandenen Ortho- und Para-Toluolsulfochloride starker 
Kalte aus. Infolgedessen kristallisiert das Para-Toluolsulfochlorid aus und 
wird von dem flussig bleibenden Ortho-Toluolsulfochlorid durch Schleu
dern getrennt. Dber diese Orthoverbindung leitet man Ammoniak, 
wodurch man Ortho-Toluolsulfamid erhalt, das durch Kaliumpermanganat 
zu orthosulfaminbenzoesaurem Kalium oxydiert wird. In die Losung 
dieses Salzes leitet man Salzsaure, wodurch die Saure frei wird und sofort 
unter Wasserspaltung in die Anhydrosulfaminbenzoesaure ubergeht. 

C R /COOR HOC H /OC"NH 
8 4"SO NIT - 2 = 6 4"SO / 2 ~~ 2 

Orthosulfaminbenzoesaure - Wasser = Orthosulfaminbenzoesaureanhydrid. 
Saccharin bildet ein weilles, schwach kristallinisches Pulver von 

geringem, schwach bittermandelartigem Geruch, der beim Erhitzen bis 
auf 2000 deutlich hervortritt. Loslich ist es in 400 Teilen kaltem und in 
28 Teilen siedendem Wasser. Die Losung reagiert schwach sauer und hat 
einen so stark sullen Geschmack, dall die siillende Kraft des Saccharins etwa 
550 mal starker ist als die des Zuckers. Von Weingeist bedarf das Saccharin 
30 Teile zur Losung. Sehr verstarkt wird die Loslichkeit des Saccharins 
in Wasser dadurch, dall man kohlensaure Alkalien, besonders Natrium
bikarbonat, hinzufugt. Es entstehen saccharinsaure Salze, deren Geschmack 
meistens ebenso sull ist wie der des reinen Saccharins, selbst der stark 
bittere Geschmack des Chinins und des Strychnins lallt sich durch Saccharin 
verdecken. Das wasserhaltige Natriumsalz, das Saccharin solubile, 
das losliche Saccharin hei13t auch Kristallose, es lOst sich bereits 
in etwa 1,5 Teilen Wasser. Fur die Heilkunde ist das Saccharin insofern 
wichtig, als es den sog. Diabetikern, die an Zuckerruhr, Zuckerkrank
heit leiden, die aIle Kohlehydrate wie Zucker usw. fiir gewohnlich ver
meiden miissen, den Genu13 von versiillten Speisen ermoglicht. Auch als 
Geschmackverbesserungsmittel fiir bitt ere Arzneien ist es von grollem Wert. 
AIle bisher angestellten Versuche haben bei den kleinen Mengen, die ver
braucht werden. die Nichtschiidlichkeit des Saccharins fiir den tierischen 
Korper bestatigt. Kleinere Pflanzen soIl das Saccharin allerdings schadigen. 
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Seit 1. April 1903 ist die Herstellung der Sii.Bstoffe nur unter staat
licher Aufsicht gestattet und der Saccharinfabrik A.-G. vormals Fahlberg, 
List & Co. in Salbke bei Westerhiisen - Magdeburg die Erlaubnis zur Her
stellung und zum Verkauf im gro.Ben erteilt. Das Sii.Bstoffgesetz vom 
14. Juli 1926 und die Verordnung tiber den Verkehr vom 4. August 1926 
(s. Gesetzeskunde) regeln die Herstellung, Einfuhr, Steuerpflicht, Buch
fiihrung, den E inzelh andel und die V erw e nd ung von Sii.Bstoff. 

Zum N ach weis von Saccharin benutzt man seine Loslichkeit in Ather; 
Zucker lOst sich nicht in Ather. Oder man verfahrt nach Serger wie folgt: 
Man zieht die zu untersuchende Fliissigkeit mit Ather aus. Der Ather wird 
in einem Probierglase verdampft, dem Rtickstand etwas metallisches Na
trium hinzugefiigt und bis zum Schmelzen erhitzt. Nun zertrtimmert man 
das Probierglas, lost die Schmelze, die aus Natriumsulfid besteht, in Wasser 
und weist das Natriumsulfid durch einige Tropfen einer frisch bereiteten 
NitroprussidnatriumlOsung (1 + 99) an der entstehenden blauvioletten 
Farbe nacho 

Chloramin. Paratoluolsulfonchloramidnatrium. Mianin. 

C6H 4CHsS02NNaCI + 3 H20 oder C6Hl~~3N/Na + 3 H 0 
2 "-Cl 2 

Wei.Bes, hOchstens etwas gelbliches, kristallinisches Pulver, von schwach 
chlorartigem Geruch, leicht in Wasser, in Weingeist und in Glyzerin loslich, 
unlOslich in Ather und in Chloroform. Durch Behandeln mit Salzsaure 
sollen mindestens 25 Prozent Chlor frei werden. Es wird aus der Paratoluol
sulfosaure, bzw. dem Paratoluolsulfochlorid, einem Nebenerzeugnisse bei 
der Saccharindarstellung gewonnen. 

Anwendung. Als keimwidriges Mittel in der Wundbehandlung. In 
der Analyse, urn freies Chlor zu erhalten. Das rohe Chloramin als vor
ziigliches Desinfektionsmittel, und zwar in 5prozentiger Losung. Ferner als 
Bleichmittel fiir Stoffe. 

Nachweis. Lackmuspapier wird von der wasserigen Losung zunachst 
blau gefarbt, darauf gebleicht. 

Die wasserige mit verdtinnter Schwefelsaure angesauerte Losung wird 
durch JodzinkstarkelOsung blau. 

Auf be wah run g. Mu.B vor Licht geschiitzt, in gut geschlossenen 
Gefa.Ben und an kiihlem Ort aufbewahrt werden. 

Acidum salicYlicum. Salizylsiiure. Orthooxybenzoesiiure. Spirsiiure. 
Acide salicylique. Salicylic acid. 

C6H40HCOOH oder C6Hlg~OH. Molekulargewicht 138,05. 

Wei.Be, lockere, nadelformige Kristalle oder kristallinisches Pulver 
von anfangs siiJ3lichem, hinterher saurem, kratzendem Geschmack; lOslich 
in 500 Teilen kaltem Wasser, in 15 Teilen siedendem Wasser, leicht in 
Weingeist, in Ather und in hei.Bem Chloroform, wahrend es von kaltem 
Chloroform 80 Teile bedarf. Schwerer lOslich in Fetten. Geringer Zusatz 
von Borsaure oder Borax erhOht die Loslichkeit in Wasser ungemein, gibt 
der Losung aber einen bitteren Geschmack. Die Kristalle schmelzen bei 
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157 0 und lassen sich, vorsichtig erhitzt, sublimieren; bei schnellem 
Erhitzen zerfiUlt die Salizylsaure in Phenol und Kohlendioxyd. Die 
Losungen werden durch Eisenchlorid violett, wenn stark verdiinnt, rot
violett gefii.rbt. Diese Wirkung der Eisensalze auf Salizylsii.ure ist auch 
die Ursache, da.BAlaun enthaltendes Salizylstreupulver sich rot farbt, wenn 
der dazu verwendete Alaun nicht ganz eisenfrei ist. Der eingeatmete 
Staub erregt Niesen und Husten. Die Salizylsii.ure findet sich in der Natur 
fertiggebildet vor; man hat sie in organischer Verbindung in verschie
denen Veilchenarten, verschiedenen Liliengewii.chsen, im Wintergriintil (s. d.), 
in den Erdbeeren und in der Spirii.abliite gefunden, daher der Name Spir
saure, den sie friiher fiihrte. Der Ausdruck Salizylsii.ure stammt daher, da.B 
man sie zuerst aus dem Salizin, dem Bitterstoffe der Weidenrinde, herge
stellt hat. Sie wird heute aus Phenol und Kohlensaure dargestellt. Zuvor 
wird Phenolnatrium in der Weise bereitet, da.6 man 1 Molekiil Natriumoxyd 
mit 1 Molekiil reinem Phenol zusammenmischt und unter stetem Riihren bis 
zur staubigen Trockene abdampft. Dieses Pulver wird nun in eine Retorte 
gebracht und durch ein Olbad erhitzt. Sobald die Wii.rme des Pulvers 
auf 1000 gestiegen ist, wird langsam ein Kohlendioxydstrom eingeleitet, 
indem man die Warme wahrend mehrerer Stunden allmahlich bis auf 
1800 steigert, wodurch Phenol iiberdestilliert; zuletzt wird bis auf 2200 

erhitzt, um die letzten Spuren des Phenols zu verjagen. Der Retorten
riickstand besteht aus Dinatriumsalizylat. 

2 C6H50Na + COil = C6H.ONaCOONa 
Phenolnatrium + Kohlendioxyd = Dinatriumsalizylat 

+C6H50H 
+ Phenol 

Dieses wird in hei.6em Wasser geltist und durch Salzsaure zersetzt; beim Er
kalten scheidet sich die Salizylsii.ure ab und wird durch Umkristallisieren 
gereinigt. Man unterscheidet im Handel kristallisierte und prii.zi
pitierte Salizylsaure. Letztere, meist nicht ganz so rein, bildet 
ein mikroskopisch fein kristallisiertes Pulver und wird dargestellt, 
indem man die weingeistige Ltisung mit einer grti.6eren Menge Wasser 
versetzt. 

Anwendung. Innerlich in kleinen Gaben als ein die Warme des 
Blutes herabsetzendes Mittel, meist in Oblaten oder Kapseln, um die un
angenehme Einwirkung auf den Schlund zu vermeiden; grti.6ere Gaben 
erregen Dbelkeit, Ohrensausen und Storung der Sehkraft. Dberhaupt wird 
sie von vielen Personen sehr schlecht vertragen. Au.6erlich wird sie an
gewendet als fii.ulniswidriges Mittel zu Mundwii.ssern, Verbandstoffen, 
Streupulvern, ferner als Hiihneraugenmittel und zu Kopfschuppenwassern 
usw. Eine sehr gro.6e Verwendung hat die Salizylsaure im Haushalt und 
in der Technik als die Garung hinderndes, daher erhaltendes, konservieren
des Mittel gefunden, z. B. beim Einmachen der Friichte, wo man 0,5 g 
auf 1 kg rechnet. Fiir Mundwasser solI sie nur in geringen Mengen an
gewendet werden, weil sie den Schmelz der Zahne angreift; hier ist sie 
am besten durch das ebenfalls faulniswidrig, antiseptisch, wirkende Thymol 
zu ersetzen. 

Nach weis. Durch Eisenchloridltisung wird wasserige Salizylsaure
ltisung in starker Verdiinnung rotviolett, sonst blauviolett gefarbt. Um Sali-
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.zylsiiure in Milch nachzuweisen, erhitzt man 20ccm Milch mit 20 ccm 
rauchender Salzsiiure vom spezifischen Gewicht 1,190 bis zur Losung des 
Kaseins, lii13t erkalten, schiittelt die Mischung mit 20 ccm Ather aus, nimmt 
ihn vorsichtig ab und la13t ihn verdunsten. Das zuriickbleibende Fett 
wird mit 5 ccm hei13em Wasser griindlich geschiittelt, die wasserige Fliissig
keit abfiltriert und mit etwas verdiinnter EisenchloridlOsung vermischt. 

Nachweis in Fruchtsaften. Man schiittelt 50 ccm mit einem Ge
mische von 25 ccm Ather und 25 ccm Petroleumather aus, nimmt die Ather
iosung ab und la.Bt die Athermischung vorsichtig verdunsten. Den Riick
.stand lOst man in hei13em Wasser und fiigt der Losung einige Tropfen ver
diinnte Eisenchloridlosung zu. 

Prii£ung. 1. Ein Teil Salizylsaure mu13 in 5 Teilen kalter Schwe£elsaure 
eine £arblose, hochstens schwach gelbliche Losung geben; 

2. femer mu13 sie sich, im Probierrohre vorsichtig erhitzt, ohne Riick
stand verfliichtigen. 

3. 0,5 g Salizylsaure miissen sich bei gewohnlicher Wiirme in 10 ccm 
Natriumkarbonatlosung (1 + 9) klar losen. Wird diese Losung mit Ather 
geschiittelt, so darf beim Verdunsten des abgehobenen und durch ent
wiissertes Natriumsulfat vom Wasser befreiten und filtrierten Athers nur 
~n ganz geringer geruchloser Riickstand bleiben (P hen 0 I). 

4. Die Losung in Weingeist darf, mit etwas Salpetersiiure vermischt, 
durch Silbernitratlosung nicht verandert werden (Salzsa ure). 

Auch die Loslichkeitsverhaltnisse gebenAnhaltpunkte iiber ihre Reinheit. 

Der Salizylsiiureamylester C6Hlg~oc H findet zur Dar-
5 11 

.stellung von BIumendiiften unter der Bezeichnung Orchideenol Ver-
wendung. Erist farblos, loslich in 3 Raumteilen 90prozentigem Weingeist, spe
.zifisches Gewicht 1,049-1,055 . 

•• Aspirin. Acidum acetYlosalicYlicum. Azetylsalizylsiiure. 
Aeide 8elltyl-s8lleyllque. Aelde s8lleyl8elltlque. 

C6Hlggb~~ Molekulargewicht 180,06. 

Farblose, nicht unter 1350 schmelzende Kristallnadeln von siiuerlichem 
Geschmack; loslich in etwa 300 Teilen Wasser, leicht loslich in Weingeist, in 
Ather und in Chloroform. Gegen Siiuren ist die Verbindung ziemlich be
standig, durch Alkalien wird sie leicht in Salizylsiiure und Essigsaure 
gespalten. Die wasserige oder weingeistige Losung wird durch Ferrichlorid 
nicht violett gefarbt. 

DarsteUung. Salizylsaure und Essigsiiureanhydrid werden im Auto
klaven auf 1500 erhitzt. Das erhaltene Reaktionserzeugnis wird aus Chloro
form umkristallisiert . 

. An we nd u ng. Als fieberwidriges Mittel, als Antipyretikum, und gegen 
Gelenkrheumatismus. Tiiglich 2-3 mal 0,5 g in Zuckerwasser, aber nicht 
in kohlensaurehaltigem Wasser, da sonst Abspaltung von Essigsaure eintritt. 
Ferner um abgeschnittene BIumen frisch zu erhalten. 

Nachweis. Werden 0,5 g mit 5ccm Natronlauge von 14,8-15%Na
triumhydroxyd einige Minuten gekocht, so bleibt die Fliissigkeit beim Er
kalten klar. Fiigt man der Losung, die jetzt Natriumazetat und Natrium-
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salizylat enthiiJt nach dem Erkalten, 10 ccm verdiinnte Schwefelsaure zu, 
so scheidet sich unter Auftreten einer wieder verschwindenden Violett
farbung Salizylsaure aus. Die abfiltrierte Fliissigkeit riecht nach Essig
saure, und entwickelt mit Weingeist und Schwilfelsaure erhitzt, Essigather. 

N 6 vaspirin. Methylenzltrylsallzylsiiure. 
WeiJ3es Pulver von schwach sauerlichem Geschmack. In Wasser 

so gut wie unloslich, dagegen leicht IOslich in Weingeist. Es wird dargestellt 
durch Einwirkung der Salizylsiiure auf das Dichlorid der Methylenzitronen
saure, wobei sich Salzsiiure abspaltet. 

An wen dun g. AlB Ersatz fiir salizylsa ure Salze bei Erkiiltungskrank
heitfln, GliederreiJ3en, Kopfschmerz u. dgl., in Mengen von 0,5 g mehr
mals tiiglich. 

N ach weis. Erwiirmt man Novaspirin mit Natronlauge unter Hin
zufiigung von Salzsiiure im DberschuJ3, so scheidet sich Salizylsiiure aus, 
die wiederum durch Eisenchloridlosung zu erkennen ist (so Salizylsiiure). 

** Sal6lum. Phenylum salicYlicum. Salol. Salizylsiiore.Phenylester. 
Phenylsallzylat. Salicylate de phenol. Salicylate de phlmyle. Salol. 

CaH4<g~CoH5. Molekulargewicht 214,1. 

WeiJ3es, kristallinisches Pulver oder durchsichtige, tafelformige Kristalle 
von schwach wiirzigem Geruch. In Wasser fast unloslich, daher ohne Ge
schmack. Loslich in 10 Teilen Weingeist oder in 0,3 Teilen Ather. Es 
schmilzt bei 42°-43° und verbrennt, erhitzt, ohne Riickstand. 

Man gewinnt es, indem man bei einer Wiirme von 125° Phosphor
oxychlorid, POCIa, auf ein Gemisch von Natriumsalizylat und Phenol
natrium einwirken liiJ3t. 

2 CaH50Na + 2 C6H4<g~ONa + POCla 
Phenolnatrium + Natriumsalizylat + Phosphoroxychlorid 

= 2 C8H4<g~OC H + 3 NaCl + NaPOa 
6 5 

Salizylsiiure-Phenylester + Natriumchlorid + Natriummetaphosphat. 
A n we nd u ng. Innerlich als Ersatz der Salizylsiiure oder des salizyl

sauren Natriums, auch gegen Cholera. AuJ3erlich zu Streupulvern. In wein
geistiger Losung (5 + 95) als keimtotendes Mundwasser; 1 TeelOffel auf 
ein Trinkglas voll Wasser. Auch als Zusatz zu Rasierseife. 

Nachweis. Wird etwas Salol mit wenig Natronlauge erwarmt und. 
mit Salzsiiure iibersiittigt, so tritt unter Ausscheidung von Salizylsaure 
Phenolgeruch auf. 

Vanillinum. Vanillin. Methylprotokatechualdehyd. 
/OH 

CeHeOa oder CoHa" OCHs. 
COH 

Die Pro t 0 kat e c h usa u r e ist Dioxybenzoesaure, 
/OH 

CsHa" OH 
COOH. 

Bnchheister-Ottersbaoh. I. 15. Auf!. 69 
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Von dem Aldehyd dieser Saure ist Vanillin durch Ersetzung des H-Atoms 
durch das Radikal Methyl, CRa, entstanden. 

Es bildet ein weilles oder etwas gelbliches, feinkristallinisches Pulver 
von starkem Vanillegeruch und gleichem, etwas erwarmendem Geschmack. 
In kaltem Wasser ist es in etwa 100 Teilen loslich, leicht dagegen in 
kochendem Wa88er und in Weingeist. Die Losung ist von saurer Reak
tion. Bei 81 0 bis 82° schmilzt es und lallt sich, vorsichtig erhitzt, subli
mieren. Eisenchlorid farbt Vanillin blau. 

Das Vanillin findet sich in der Vanille zu 1-2 % (s. d.), in den 
Bliiten mancher Kartoffelarten, wird aber auch kUnstlich hergestellt, 
frillier durch oxydierende Einwirkung auf Koniferin, einen in dem 
Kambialsafte der NadelhOlzer enthaltenen Stoff; jetzt fast ausschlie.l3lich 
aus Eugenol, einem phenolartigen Korper CaHa(CHaCHCH.)(OCHa)(OH), 
der in grollen Mengen aus dem Nelkenstielol gewonnen wird, oder aus 
Guajakol, einem Bestandteile des Holzteeres durch Behandeln mit Natron
lauge und Chloroform. 

Unter dem Namen Vanillinsalz ist ein Gemisch von Vanillin und 
Kochsalz im Handel. Es solI mindestens 2% Vanillin enthalten, was scI:ton 
die Losungsprobe mit 95 prozentigem Weingeist ergibt, worin Kochsalz 
unIoslich ist. 

Anwendung. Als Ersatz der Vanille, 20 g sollen 1 kg Vanille 
entsprechen. Es kann die Vanille aber nicht vollstandig ersetzen, 
da zum Geruch und Geschmack der Vanille noch andere Bestand
teile mitwirken als das Vanillin. Sehr verwendbar ist es in allen 
den Fallen, wo die dunkle Farbe der Vanille oder der Vanille-Essenz das 
AU88ehen der herzustellenden Waren beeintrachtigt. Der sog. Vanillin
zucker, wie er von der Fabrik in kleinen Packchen in den Handel gebracht 
wird, ist eine nur aullerst schwierig zu beurteilende Mischung des reinen 
Vanillins mit Zucker. Er solI mindestens 1% Vanillin und ausschlieBlich 
Rohrzucker enthalten. . 

Priifung. 1. Etwa beigemengte Salizylsaure erkennt man daran, 
dall Vanillin, im Wasserbad in einem Rohrchen erhitzt, vollstandig 
schmilzt, Salizylsaure nicht. 

2. Um Benzoesaure nachzuweisen, behandelt man das Vanillin mit 
verdiinnter Ammoniakfliissigkeit, filtriert ab und dampft ein. Den Riick
stand vermischt man mit Wa88er, filtriert ab, schiittelt das Filtrat mit 
Ather aus und weist in der wii.88rigen Fliissigkeit die Benzoesii.ure durch 
Eisenchlorid nach, es zeigt sich ein rotbrauner Niederschlag. 

3. Auf Azetanilid priift man nach D.A.B. durch Erwiirmen von 
0,1 g Vanillin mit 5 cem Kalilauge. Hinzufiigen von einem Tropfen Chloro
form und nochmaligem Erwii.rmen. Es dad sich kein unangenehmer Ge
ruch, Isoni trilgeruch, zeigen. 

Heliotropinum. HeUotropln. 
Piperonal. MethylenprotokatechuBldehyd. PlpllronaI. 

CsHaOa· 
Unter diesem Namen kommt ein Umwandlungsstoff. ein Derivat, des 

Piperins, des schaden Bestandteiles aus dem Pfeffer, in den Handel, das 
sich durch seinen ungemein zarten, aber trotzdem lange anhaltenden Geruch 
nach Heliotrop rasch einen Platz in der Herstellung von Blumendiiften 
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erobert hat. Der Geruch ist so zart, daB er nur Spuren anderer Geriiche 
neben sich vertragt. Heliotropin stelIt kleine, weiBe Kristalle dar, von an
genehmem Heliotropgeruch und aniangs siil3em, hinterher scharfem, ge
wUrzhaftem Geschmack, ea ist leicht loslich in Weingeist und Ather. 

Es wird jedoch nicht mehr aus dem Piperin hergestellt, sondern das 
billige im Sassafras- und Kampferol enthaltene Safrol wird durch Kochen 
mit alkoholischer Kalilauge in Isosafrol, CloHl002' iibergefiihrt und dieses 
durch Kaliumpermanganat zu Piperonal oxydiert. 

A ufbewahrun g. Vor Licht geschiitztan kiihlem Orte, sonstwird es gelb. 
Priifung. Eine Verfalschung mit Natriumsulfat erkennt man sohon 

durch die Losliohkeitsprobe mit Weingeist und Ather. 
, 
Acidum. gallicum. Gallussiiure. Trloxybenzoesiiure. 

Acide galUque. GalUc acid. 

C7Hs05 + H20 oder C6~<b~~ir + H20. Molekulargewicht 188,06. 

Feine, seidenglanzende, nadelformige weiBe oder etwas gelbliche Kri
stalIe, geruchlos, von schwach saurem, hinterher ein wenig zusammen
ziehendem Geschmack. Gallussiiure ist in 85 Teilen kaltem und in 3 Teilen 
kochendem Wasser sowie in 6 Teilen Weingeist von 90% und 12 Teilen 
Glyzerin lOslich. Bei 1000 verliert sie ihr Kristallwasser, bei 215 0 zerfallt 
sie in Pyrogallol (s. d.) und Kohlendioxyd. Verbrannt hinterlii.l3t sie keinen 
Riickstand. 

Die Gallussaure ist ein Umsetzungserzeugnis der Gerbsaure und 
findet sich neben dieser in sehr vielen Pflanzenteilen, z. B. im chi
neaischen Tee. Gerbsaure, mit Luft und Wasser in Beriihrung gebracht, 
verwandelt sich zuletzt ganzlich in Gallussaure; noch schneller geht diese 
Umwandlung vor sich, wenn man die Gerbsaure in wasseriger Losung mit ver
diinnter Schwefelsaure oder Salzsaure erwarmt. Die gewohnliche Bereitungs
weise ist die, daB man Gallapfelpulver mit Wasser zu einem Brei anriihrt und 
einige W ochen unter ofterem Umriihren und Ersetzen des verdunsteten Wassers 
der Luft aussetzt. Die Umwandlung ist vollendet, wenn eine kleine Ex
traktionsprobe Leimlosungen nicht mehr fallt. Jetzt wird die Masse mit 
Wasser ausgekooht, der braune Auszug mit Kohlenpulver eingedampft, 
der Riickstand mit Weingeist ausgezogen und die nach dem Verdunsten 
gewonnenen Kristalle nochmals aus kochendem Wasser umkristallisiert. 

A ufb e wahrung. Vor Licht geachiitzt. 
Anwend ung. Selten in der Heilkunde; hauptsachlich in der Photo

graphie als reduzierendes Mittel, in der Farberei und in der Tintenbereitung. 
N ach weis. Die kaltgesattigte, wasserige Losung rotet blaues Lack

muspapier, reduziert ammoniakalische Silberlosung und nimmt auf Zusatz 
von 1 Tropfen Eisenchloridlosung eine blauschwarze Farbe an. 

P r ii fun g auf G e r b s ii. u r e. Die kaltgesiLttigte Losung darf durch 
Eiweil3losung nicht ausgefiillt werden. 

, 
Acidum tBnnicum oder gallotannicum oder Tanninum. 

Gerbsiiure. Gallusgerbsiiure. Tannin. Acide tannlque. 
Acide gallo-tannique. Tannic acid. 

Bildet in reinem Zustande, wie sie fiir die Zwecke der Heilkunde verlangt 
wird, ein wei13es oder weiBgelbliches, sehr leichtes, amorphea Pulver ohne 

69· 
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Geruch, von anfangs schwach saurem, hinterher stark zusammenziehendem 
Geschmack. KIar loslich in 1 Teil Wasser oder in 2 Teilen Weingeist oder in 
8 Teilen Glyzerin, fast unloslich in absolutem Ather. Dagegen leicht loslich in 
Ather, der Alkohol enthalt. Die wasserige Losung rotet blaues Lackmuspapier. 

Fiir den technischen Gebrauch kommt das Tannin weniger hell und 
locker, doch von ziemlich gleicher Reinheit in den Handel. 

Man stellt das Tannin fast ausschlielllich aus den chinesischen 
Gallapfeln (s. d.) dar, da diese einen noch grolleren Gerbsauregehalt als 
die tiirkischen Gallapfel haben, aul3erdem weit billiger und iiberdies 
leichter zu pulvern sind. Man zieht die grobgepulverten Gallapfel in ge
schlossenen Gefallen mitteIs einer Mischung, bestehend aus 30 Raumteilen 
absolutem Ather, 5 Raumteilen Wasser und 2 Raumteilen Weingeist, aus; 
der sirupdicken Losung wird die Hauptmenge des Athers durch Destillation 
entzogen, und die letzten Reste werden in offenen Schalen unter haufigem 
Umriihren abgedunstet. Um dem Tannin die im Handel so beliebte lockere 
Form zu geben, wird folgendes Verfahren angewendet. Die dem Destillier
apparat entnommene, schon ziemlich dicke Masse wird in eine Spritze 
mit feinen Offnungen gefiillt und auf heille Metallplatten gespritzt; hier
durch blaht sich die zahe Masse stark auf und lallt sich leicht zu einem 
sehr lockeren Pulver zerreiben. Das zuweilen in den Preislisten mit Tan
ninum crystallisatum bezeichnete Praparat ist nichts weiter als ge
wohnliches Tannin, das man durch Aufstreichen der sirupdicken Losung 
auf Glas- oder Porzellanplatten und nachheriges langsames Austrocknen in 
diinne, ziemlich durchsichtige Blattchen, Lamellen, gebracht hat. 

Die auf eine dieser Weisen erhaltene Gerbsaure ist kein chemisch einheit
Iicher Korper, auch nicht Digallussaure, CaRIOOS' wie man annahm, sondern 
ein Gemenge von verschiedenen Gerbsiiuren und Gallussaureanhydriden. 

Anwend ung. Innerlich in kleinen Gaben bei Durchfall, Ruhr, 
inneren Blutungen; iiullerlich als zusammenziehendes, adstringierendes, 
Mittel zu Gurgel- und Mundwiissern, Einspritzungen, Injektionen, bei 
Nasenbluten, als Schutz gegen Verbrennung durch ultraviolette Strahlen 
usw. In der Technik in Verbindung mit Leim als KIarmittel fiir Bier 
und Wein; in grollen Mengen namentlich aIs Beize fiir Teerfarben und 
Baumwolle in der Gerberei und in der Tintenbereitung. 

N ach weis. Die wiisserige Losung gibt mit Eisenoxydsalzen eine 
blauschwarze Fallung, die auf Zusatz von Schwefelsaure wieder verschwindet, 
wobei sich ein gelbbrii.unlicher Niederschlag abscheidet; me fallt ferner aus 
Leimlosungen den Leim vollstandig aus. 

Priifung. 1. Das Tannin darf beim Verbrennen auf dem Platinbleche 
nur einen kaum nennenswerten Riickstand hinterlassen. 

2. Werden 2 ccm einer wasserigen Losung 1 + 4 mit 2 ccm Weingeist 
gemischt, so mull die Mischung kIar bleiben und mch auch auf Zusatz von 
1 ccm Ather nicht triiben. Eine Triibung wiirde durch eine VerfaIschung 
mit De x t ri n, Gummi, Zucker oder eine Verunreinigung mit K a lz i u m
v e r bin dun g e n hervorgerufen werden. 

Phen6lphthaleinum. Phenolpbtbalein. PhllDolphtal6ine. Purgene. 
C2oH140". 

1st ein Abkommling der zweibasischen Orthophthalsaure, 
/COOH 

CeH"'\.COOH' Ein weilles oder gelblichweilles kristallinisches Pulver, 
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das in Wasser fast unloslich, in 12 Teilen Weingeist IOslich ist. Atzalkalien 
fiirben es rot, indem sie das Phenolphthalein in das rotgefiirbte Alkalisalz 
iiberfiihren, Siiuren entfiirben die rote FliiBsigkeit wieder. (N ac h weis.) 

Wird dargestellt, indem man 10 Teile Phenol mit 5 Teilen Phthal
siiureanhydrid, CsH,(CO)sO, und 4 Teilen konzentrierter Schwefelsiiure 
10-12 Stunden auf 115 0-1200 erhitzt. 

CsH,(CO)1I0 + 2 CsRsOR = C2oR140, + HgO 
Phthalsiiureanhydrid + Phenol = Phenolphthalein + Wasser. 

Die erhaltene Masse wird mit Wasser ausgekocht, in warmer Natronlauge 
aufgelost und aus der FliiBsigkeit durch Essigsii.ure das Phenolphthalein 
ausgefiillt. Der erhaltene Stoff wird dann durch Auflosen in Weingeist, 
Entfiirben iiber Tierkohle und Ausfiillen mit Wasser gereinigt. 

An wend u ng. In der MaI3analyse als Indikator. Ferner in kleinen Gaben 
von 0,025-0,2 als Abfiihrmittel. Ein Bestandteil des Laxinkonfektes. 
Die Anwendung als Abfiihrmittel erscheint nicht unbedenklich, es sind 
nach Einnehmen von 0,6 g Phenolphthalein innerhalb 24 Stunden bei Er
wachsenen schwere Vergiftungserscheinungen beobachtet worden. Ferner 
in der Photographie, um Platten bei Tageslicht zu entwickeln. 

Cumarinum. Kumarin. Kumarsiiureanhydrld. Tonkabohnenkampfer. 
Coumarlne. 

CgHa0 2 • 

Feine, weiI3e Kristallnadeln von gewiirzhaftem Geschmack und an
genehmem, den Tonkabohnen gleichem Geruch, leicht loslich in Weingeist 
und in fetten Olen, schwieriger in Wasser. Kumarin ist der Geruchtriiger 
im Waldmeister, in den Tonkabohnen, im Steinklee, Vanilla root, Weichsel
holz, vielen Grasarten und anderen Pflanzen. Es wurde friiher aus den 
Tonkabohnen und aus Vanilla root hergestellt und hatte deshalb einen sehr 
hohen Preis; jetzt wird es auf kiinstlichem Wege aus Salizylaldehyd, 
CSR40RCOR, bereitet durch Kochen mit Natriumazetat und Essigsiiure
anhydrid und darauffolgende Destillation. 

An wen dun g. Es ist seines sehr feinen Geruches halber ein wert
voller Zusatz bei Bereitung vieler Blumendiifte, zur Verstiirkung der 
Waldmeisteressenz, ferner um den unangenehmen Geruch eines geringeren 
Vaselinoles zu verdecken usw. 

Naphthwin and Beine Derivate. 

NaphthaUnum. NaphthaUn. Steinkohlenkampfer. 

CloRs· 
WeiI3e, atlasgliinzende, schuppenformige Kristalle von eigentiimlichem, 

unangenehmem Geruch und etwas scharfem, erwiirmendem Geschmack; 
fast unlOslich in Wasser, leicht loslich in heiI3em Weingeist, Ather, Benzin, 
fliissigem Paraffin und atherischen Olen; das Naphthalin schmilzt bei 800 , 

siedet bei etwa 218 ° und sublimiert schon bei weit niederem Warmegrad un
veriindert, angeziindet, brennt es mit stark ruI3ender Flamme. Mit Salpeter
saure in der Kiilte behandelt, geht es in Nitronaphthalin C1oR;NOI 

iiber, das aIs Entscheinungspulver angewendet wird, um das Blau
schillern, die Fluoreszenz von Mineralolen und Petroleum zu entfernen. 
Man rechnet fiir diesen Zweck auf 100 ccm etwa 0,25 g Nitronaphthalin. 
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Bereitet wird es aus dem Steinkohlenteere, der je nach der angewandten 
Kohle und den verschiedenen Hitzegraden bei der Gasbereitung oft sehr bedeu
tende Mengen davon enthiilt. Auch das Leuchtgas selbst enthiilt oft gro.l3ere 
Mengen davon aufgelost, so dall es bei starker Abkiihlung der Leitungs
rohren als schneeige Masse abgeschieden wird. Bei der Destillation des 
Teeres geht das N aphthalin zugleich mit schwerem Teerole zwischen 1800 bis 
230 0 iiber und verdichtet sich in dem oberen Teile der Vorlagen als eine 
braune, butterartige Masse. Diese wird durch Abpressen von fliissigem 
()l moglichst befreit, dann durch wiederholte, abwechselnde Behandlung 
mit Schwefelsiiure und Atzkalilauge gereinigt oder mit Schwefelsiiure und 
Braunstein erwiirmt, gewaschen und endlich einer erneuten Sublimation unter
worfen. Zuweilen wird es auch destilliert, indem man die Ableitungsrohre auf 
iiber 800 erwiirmt und das nun fliissige Naphthalin in Formen erkalten lii.l3t. 

Anwendung. In der Technik in bedeutenden Massen zur Dar
stellung sehr schOner Teerfarbstoffe, namentlich in Rot und Gelb, wie 
Bordeaux, Orange, Ponceau und Naphthalingelb. Geschmolzen als Antrieb
stoff fUr Motore. Ferner ist es ein beliebtes Mittel zur Vertreibung der 
Motten. Das sog. Naphthalinpapier wird gewohnlich durchEintauchen 
von Papier in geschmolzenes Naphthalin bereitet. Hierbei sei bemerkt, da.13 
die Schmelzung im Wasserbade vorgenommen werden mull, da andernfalls 
eine zu starke Verdunstung eintritt. Ein starkes Einatmen der Diimpfe 
bringt unangenehme Einwirkungen auf den damit beschiiftigten Arbeiter 
hervor. Kleine Mengen von 0,05--0,1 mehrere Tage hintereinander ein
genommen, vertreiben Spulwiirmer bei Kindern. Grollere Mengen 
wirken giftig und konnen den Tod herbeifiihren. 

Aufbewahrung. In dicht geschlossenen Gefiillen, am besten vor 
Tageslicht geschiitzt, da es sich sonst zuweilen gelb fiirbt. 

Priifung n. D.A.B. 1. Wird 1 g Naphthalin mit 10 ccm Wasser 
gekocht, so darf das Wasser blaues Lackmuspapier nicht roten. 

2. Schiittelt man 0,5 g mit 5 ccm Schwefelsii.ure, so darf sich diese 
auch beim Erhitzen der Mischung im siedenden Wasserbade nicht oder 
"hOchstens bla.l3rotlich fiirb~n (fr e m d e Tee r be s tan d t e iI e). 

Naphth6lum. Naphthol. Beta-Naphthol. 
C;OH70H. Molekulargewicht 144,1. 

Das Naphthol steht in seiner Zusammensetzung zum Naphthalin in 
demselben Verhiiltnisse wie das Phenol zum Benzol. Es bildet weille, seiden
gliinzende Kristallbliittchen von schwachem, phenolartigem Geruch und 
brennendscharfem Geschmack. Schmelzpunkt 1220 C, Siedepunkt 286 0 , 

Ioslich in 1000 Teilen kaltem oder in 75 Teilen siedendem Wasser. Ieicht 
Ioslich in Weingeist und Ather. 

Anwendung. Aullerlich in Salbenform oder in weingeistiger Losung 
gegen Hautkrankheiten, Kriitze usw. Innerlich wirkt es wie das Phenol, 
dem es auch in seinem chemischen Verhalten gleicht, giftig. 

Es dient weiter zur Farbenbereitungund als ZusatzzuKopfwaschwii.ssern. 
Es mull mit gewisser Vorsicht angewendet werden, da schon durch 

iiu.l3erliche Anwendung Nierenerkrankungen durch Naphthol entBtanden sind. 
Nachweis. Man schiittelt 0,5 g Beta-Naphthol 2-3 Minuten mit 

100 ccm Wasser und filtriert. Ein Teil des FiltratB mit Ammoniak
fliissigkeit vermischt, zeigt violettes Schillern, Fluoreszenz. Ein anderer 
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Teil wird mit Eisenchloridlosung griinlich, nach einiger Zeit scheiden sich 
weiBe Flocken abo Ein dritter Teil des Filtrats mit einigen Tropfen 
Chloraminlosung und Salzsii.ure vermischt; erleidet eine gelblichweiBe 
Triibung, die nach Zusatz von reichlich Ammoniakfliissigkeit verschwindet, 
wobei die Fltlssigkeit gelb, dann bald griin, braun und schlieBlich dunkel
violett wird. 

Tetrallnum. Tetralin. TetrahydronaphthaUn. 
H H2 
I II 

#,C"/C,, 
H-C C C=H2 

CloHa = I II I 
H-C C C=H2 ,/ ,,/ 

C C 
I II 

H H2 
Ein Abkommling des Naphthalins mit einem groBeren Wasserstof'f

gehalt, ein hydriertes Naphthalin, das durch Anlagern von Wasserstoff 
unter Mitwirkung von Nickel aIs Katalysator gewonnen ist. 

Eine wasserhelle, schad, entfernt terpentinolartig riechende und lang
samer aIs Terpentinol verdunstende Fliissigkeit, die Harze leicht lOst. 
Spez. Gew. 0,970-0,980. Siedepunkt 205°-207°. Entflammungspunkt 
78 D. SO ist das Tetralin nicht so feuergemhrlich wie Terpentinol. 

Anwendung. Zur Herstellung von Bohnermasse, Schuhglanz und 
von Lacken. Ferner als Leuchtstof'f an Stelle des Petroleums. Als Heiz
und Triebstof'f fiir Motore. 

Dekalin, Dekahydronaphthalin ist ebenfalls ein hydriertes, 
und zwar volIstandig hydriertes Naphthalin CloH18' eine wasserhelle, an
genehm kampferii.hnlich riechende Fliissigkeit, die ebenfalls Harze leicht 
lost. Spez. Gew. 0,890. Siedepunkt 189-191°. Entflammungspunkt 57,3°. 

Ein Gemisch von Dekalin und einer geringen Menge Tetralin ist aIs 
Tetralin extra im Handel. Spez. Gew. 0,9QO. Siedepunkt 185°-195°. 
Entflammlmgspunkt 60°. 

Dekalin und Tetralin extra finden gleich dem Tetralin Verwendung . 

.l.nthrazen-verblndUDgen . 
• * Cbrysarobinum. Chrysarobin. 

C30~80t· 
Unter dem Namen Araroba kommt eine Abscheidung, ein Sekret, 

aus den Markhohlen eines brasilianischen Baumes Andira araroba in den 
Handel. Sie wurde friiher gewohnlich mit Goapowder bezeichnet. Durch 
Reinigung wird daraus das Chrysarobin dargestellt. 

Es bildet ein gelbes, leichtes, kristallinisches Pulver, das in etwa 
300 Teilen siedendem Weingeist loslich ist. 

A n we nd u ng gegen Hautkrankheiten. 
Chrysarobin ist nicht gleichbedeutend, identisch mit der ** Chry

sophansaure, Acidum chrysophanicum, ~5HI004' die entsteht, 
wenn man Chrysarobin mit Luft schiittelt. 

C30HuO, + 4: 0 - 2 ~IiHI004 + 3 ~O 
Chrysarobin + Sauerstoff = Chrysophansii.ure + Wasser. 
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N ach weis. Chrysaro bin lOst sich in gesattigter Kalilauge mit 
gelber Farbe und griinem Schillern, griiner Fluoreszenz, in verdiinnter 
Kalilauge ist es unlOslich. C h r y sop han s a u r e lOst sich in Xtzalkalien 
mit tiefroter Farbe auf. 

Terpene. 
Terebennm. Tereben. Terilbilne. 

C1oH1S • 
Die angefiihrte Formel entspricht der Zusammensetzung des reinen 

rektifizierten Terpentinoles; von diesem unterscheidet es sich jedoch sehr, 
wahrend z. B. das amerikanische Terpentinol das polarisierte Licht nach 
rechts, das franzosische dagegen nach links ablenkt, ist das Tereben 
vollstandig i naktiv, d. h. es lenkt den Lichtstrahl weder nach rechts 
noch links. Es ist "ein Gemisch von verschiedenen Kohlenwasserstoffen. 
wie Kampfen, Terpinen, Zymol und paraffinartigen Verbindungen. Es ist 
eine schwach gelbliche, angenehm nach Thymian riechende Fliissigkeit, die 
in Wasser schwierig, leichter in Weingeist und sehr leicht in Xther loslich 
ist. Siedepunkt 156°-160°. Dargestellt wird es, indem man Terpentinol 
allmahlich mit 5 prozentiger konzentrierter Schwefelsaure mischt und das Re
aktionserzeugnis nach lii.ngerem Stehen im Wasserdampfstrom abdestilliert. 
Das Destillat wird mit diinner NatriumkarbonatlOsung gewaschen, abge
hoben, mit Kalziumchlorid entwassert und sodann sorgfaltig fraktioniert. Die 
zwischen 156°-160° iibergehenden Anteile sind das Tereben (B. Fischer). 

Das hier angefiihrte Tereben ist nicht zu verwechseln mit einem Sik
kativ gleichen Namens (s. d.). 

Anwendung. Innerlich wie das Terpentinol, vor dem es den Vorzug 
besseren Geruches und Geschmackes besitzt. 

** Terpinnm hydratum. Terpinhydrat. Terpine. Hydrate de terpilene. 

ClOH220 a oder ClOH1S(OH)2 + ~O. 
Dargestellt wird es nach B. Fischer, indem man ein Gemisch von 

4 Teilen rektifiziertem Terpentinol, 3 Teilen Weingeist und 1 Teil 
Salpetersaure in groBen, flachen Porzellanschalen einige Tage beiseite 
steIIt; alsdann sammelt man die in der Fliissigkeit abgeschiedenen 
KristaIIe, la.l3t sie gut abtropfen, pre.l3t sie zwischen Filtrierpapier ab und 
kristaIIisiert sie aus 95 prozentigem Weingeist, dem zur Bindung noch vor
handener Salpetersiiure etwas AlkalilOsung zugesetzt ist, in der Kiilte 
um. Farb- und geruchlose KristaIIe, IOslich in 250 Teilen Wasser von 15 ° und 
in 32 Teilen siedendem Wasser, ferner in 10 Teilen Weingeist. 

Anwendung. In kleinen Gaben als schleimlosendes Mittel bei Luft
rohrenverschleimung, in gro.l3eren Gaben als harntreibendes Mittel. 

N ach weis. Wird, mit Schwefelsaure zusammengebracht, mit orange
gelber Farbung gelOst. 

Terpine61. Terpinol. 

C1oH170H. 
Das Terpineol ist, wie schon sein Name andeutet, ein Abkommling des 

Terpentinoles, ein sog. Terpenalkohol. Die Darstellung geschieht in der 
Weise, da.13 man Oxal- oder Essigsaure neben kleinen Mengen von Mineral-
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sauren auf Terpene, z. B . auf Terpentinol bei 30 0-600 ein wirken laBt. Der hier
bei entstehende Terpenester, das Terpineolazetat wird mittels Kali- oder Na
tronlauge zersetzt und das Terpineol durch fraktionierte Destillation gereinigt. 

Das Terpineol stellt gewohnlich eine klare, farblose, etwa glyzerin
dicke Flussigkeit von ungemein starkem Fliedergeruche, der erst in der 
Verdunnung hervortritt, dar. Es ist in Wasser fast unloslich, leicht lOslich 
dagegen in Weingeist. 

An wen dun g. Bei seiner Benutzung zu Blumendiiften durfen nicht 
zu groBe Mengen verwendet werden, 10-20 g auf 1 kg Blumenduft sind 
zumeist genugend. 

Bitterstoffe. 

**t Santoninum. Santonin. 
CU;H1S0 3 • Molekulargewicht 246,1. 

Das Santonin ist das Anhydrid der Santonsaure, wird daher von manchen 
A c i dum san t 6 n i cum genannt. Es bildet kleine, weiBe, perlmutter
glanzende Kristallschuppen, die am Licht rasch gelb werden. Es ist 
geruchlos, von schwachem, hinterher bitterem Geschmack. Loslich ist es 
in 5000 Teilen kaltem und in 250 Teilen kochendem Wasser, in 44 Teilen 
kaltem, in 3 Teilen kochendem Weingeist und in 4 Teilen Chloroform. Bei 
1300 schmelzen die KristalIe, beim Gluhen verbrennen sie ohne Ruckstand. 

Wird aus den Flor. Cinae (s. d.) in der Weise bereitet, daB man diese 
mit einigen Prozent Kalk vermahlt und in Kolonnenapparaten durch heiBes 
Wasser auszieht. In der wasserigen Losung befindet sich neben harzartigen 
Korpern alles Santonin als leichtlOslicher, santonsaurer Kalk; die Losung 
wird, wenn notig, eingedampft und dann mit Salzsaure versetzt. Das San
tonin scheidet sich nach dem Erkalten in unreinem Zustand aus, ebenso 
das Harz, das auf der Oberflache der Flussigkeit schwimmt. Das unreine 
Santonin wird durch AuflOsen in Weingeist, Behandeln mit Tierkohle und 
mehrmaliges Umkristallisieren gereinigt. 

Fruher geschah die Herstellung vielfach in deutschen Fabriken, jetzt 
meist nur noch in der Heimat der Santoninpflanze, Turkestan, wo in Tschim
kent eine groBe Fabrik ~esteht. 

A n we nd u ng. Als sicherstes Mittel gegen Eingeweidewiirmer, nament
lich gegen Askariden, wie Spulwiirmer und Spitzschwanzwiirmer. Santonin 
wirkt in groBeren Gaben giftig, bringt BewuBtlosigkeit und eine eigentum
liche Storung des Sehvermogens hervor, das Gelbsehen; selbst die Haut und 
das WeiBe im Auge farben sich gelb. Man rechnet fiir kleine Kinder bis zu 
2 J ahren 0,03 g zweimal taglich, fur groBere 0,05 g zwei- bis dreimal taglich. 

N ach weis. Schuttelt man 0,01 g gepulvertes Santonin mit einer kalten 
Mischung von 1 ccm Schwefelsaure und 1 ccm Wasser, so zeigt sich keine 
Farbung, fugt man jedoch zu der fast zum Sieden erhitzten Losung einen 
Tropfen EisenchloridlOsung hinzu, farbt sich die Flussigkeit violett. 

Dioxyanthrachinonum. Dioxyanthrachinon. Istizin. 

(HO)CsH3(gg)CoH3(OH) . 

Ein orangegelbes, in Wasser sehr schwer lOsliches kristallinisches 
Pulver, ohne Geruch und Geschmack. 
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An wend ung. Gegen Verstopfung. 
N a c h wei s. Es lost sich in Schwefelsii.ure mit kirschroter Farbe 

und faUt beim Hinzusetzen von Wasser in gelben Flocken aus. 

Organische Basen. 

**t Jod6lum. lodol. 
C4J,NH. 

1m Knochenteer findet sich neben verschiedenen anderen ein basischer 
Korper, den man mit Pyrrol bezeichnet hat. Seine Formel ist CcHIIN 
oder CcHcNH. Dieser Korper wird zuerst rein dargesteUt und dann 
j 0 di e rt, indem man eine weingeistige PyrroUosung mit einer weingeistigen 
Jodlosung vermengt und nach 24 Stunden mit der vierfachen Menge Wasser 
mischt. Hierbei scheidet sich das Jodol, Vierfach-J odpyrrol, Tetra
jodpyrrol, aus. Hellgelbes, feinkristallinisches, fettig anzufiihlendes, 
weiches Pulver, rein fast geruchlos, in Wasser fast unlOslich, loslich da
gegen in 4 Teilen Weingeist, in 1 Teil Xther und in 15 Teilen fettem 01. 

An wend ung. Es wird in gleicher Weise wie das Jodoform angewendet, 
vor dem es den Vorzug der Geruchlosigkeit hat. Auch soIl es ungiftig sein. 

Aufbewahrung. Vor Licht geschiitzt. 

** Phenyldimethylpyrazolonum. Antipyrinum. Pyrazol6num 
phenYldimethYlicum. Antlpyrln. Phenyldlmethylppazolon. Dimethyl. 
oxyehinuln. Analgesin. Sedatln. Anodynln. Phenylon. Metazin. Analg6a1ne. 

Oxylmethylquinizine methylee. 
CuH12N.O. Molekulargewicht 188,1. 

Das Antipyrin wurde 1884 von Knorr entdeckt und wird nach verschie
denen Verfabren dargestellt, z. B. durch Erhitzen von Methylphenylhydrazin 
und Essigather. Es bildet bl.ii.tterartige, farblose Kristalle von milde bitterem 
Geschmack. Schmelzpunkt 110°_112° C. Loslich in 1 Teil Wasser, 1 Teil 
Weingeist, 1,5 Tei1en Chloroform und 80 Teilen Xther. Die wasserige Losung 
mu13 farblos sein und sich gegen Lackmuspapier neutral verhalten. Auf 
Platinblech erhitzt, muJ3 das Antipyrin vollig verfliichtigen. 

An wen dun g. Gegen fieberhafte Zustande, auch bei Gelenk
rheumatismus und Nervenschmerz. 

N ach weis. Gerbsaurelosung verursacht in der wasserigen Losung eine 
weiJ3e Fii.llung. 2 ccm der wasserigen Losung 1 + 99 werden durch 2 Tropfen 
rauchende Salpetersaure griin und durch einen nach dem Erhitzen zum 
Sieden zugesetzten weiteren Tropfen dieser Saure rot. Oder die w&sserige 
Losung wird nach Zusatz von einigen Tropfen verdiinnter Schwefelsiure 
durch einige Kornchen Natriumnitrit griin gefarbt. 

** Pyrazol6num phenyldimethylicum salicYlicum. A.ntipyrinum 
salicY'licum. Salipyrfn. Sallzylsaures Antipyrin. Salieylate d'antip)'l"ine. 

SaBeylate d'analgesine. 
CU HlBN20· c,neOs. Molekulargewicht 326,2. 

Salipyrin bildet ein farbloses Kristallpulveroder Tafeln von etwas herbem 
und zugleich siiJ3lichem Geschmack. Schmelzpunkt 91 °_92° C; 10000ch in 
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250 Teilen kaltem oder in 40 Teilen siedendem Wasser, leicht laslich in 
Chloroform, etwas weniger in Ather und in Weingeist. Die wasserige Lasung 
ratet blaues Lackmuspapier. 

Salipyrin wird dargestellt, indem man 57,7 Teile Antipyrin und 
42,3 Teile Salizylsaure im Dampfbade zusammenschmilzt. Die nach dem 
Erkalten entstehende kristallinische Masse wird durch Umkristallisieren 
aus Weingeist gereinigt. 

Anwendung. Ais Fieber herabsetzendes Mittel und gegen Nerven
schmerzen. 

N ach weis. Erwarmt man Salipyrin mit Natronlauge, so wird Anti
pyrin frei, erwarmt man dagegen mit Schwefelsaure, wird die Salizylsaure frei. 

** Pyrazolonum dimethylaminophenyldimethylieum. Dimetbylamino
pbenyldimetbylpyrazolonum. Dimetbylaminopbenyldimetbylprazolon. 

Pyramidon. Dimetbylamino-Antipyrin. 

CUHllNzO . N(CHs).' Molekulargewicht 231,2. 

Farblose, bitterschmeckende, in 20 Teilen. Wasser, leicht in Weingeist 
Iasliche Kristalle. Schmelzpunkt 1080 • 

Anwendung. Gegen fieberhafte Zustande. Bei Nervenschmerzen, 
Kopfschmerzen und Grippe. 

N a c h wei s. Die mit Salzsaure schwach angesauerte, wasserige Lasung 
wird durch EisenchloridlOsung blauviolett gefarbt. 

Pyridinum. Pyridln. 

CsHsN. 
Wenn auch die sog. Pyridinbasen keine Handelsware sind, die in 

Drogengeschaften gehandelt werden, so haben sie doch dadurch Wichtig
keit erlangt, daE sie neben dem Methylalkohol und fur besondere Zwecke 
dem Terpentinale, dem Tierale und anderem das gesetzliche Vergallungs
mittel, Denaturierungsmittel fUr den Spiritus geworden sind. 

Neben dem reinen Pyridin der obigen Formel kommen in dem zum 
VergaIIen gebrauchten Pyridin noch andere Basen vor, namentlich Pi
kolin CsH,(CHs)N, Lutidin CsHa(CHs)zN und Kollidin CSH2(CHS)sN. 
AIle diese Karper find en sich neben Anilin in den Erzeugnissen der 
trockenen Destillation stickstoffhaltiger organischer Stoffe, vor all em in 
dem sog. Tierale, dem 01. animal. foetid., wie es durch die Destillation 
von Knochen, Lederabfallen, Blut usw. erhalten wird. Aus dem Tierale 
werden die darin enthaltenen basischen Karper durch schwefelsaure
haltiges Wasser ausgeschieden, dann aus diesem wieder das Anilin durch 
oxydierende Karper entfernt und schliel3lich durch fraktionierte Destillation 
die Pyridinbasen so weit fUr sich gewonnen, isoliert, wie die ZollbehOrden 
vorschreiben. 

Sie bilden eine fast farblose, alige Fliissigkeit von sehr unangenehmem, 
an Tieral erinnernden Geruch. Die wasserige Lasung reagiert alkalisch, 
mit Sauren bildet das Pyridin wohlausgebildete Salze. 

In der Heilkunde ist das reine Pyridin, in Dampfform eingeatmet, 
gegen Asthmabeschwerden empfohlen worden. 
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t Viof6rmium. Chinolinum chlorojodatum. Jodcbloroxycbinolin. 
Vioform. 

C9HsONJCI. 

Ein gelbliches, lockeres, fast geruch- und geschmackloses Pulver, das 
an feuchter Luft zusammenballt. Unloslich in Wasser, schwer lOslich in 
Weingeist und Ather. Die weingeistige Losung 2,5 : 100 wird durch Eisen
chlorid griin gefarbt. 

An wend ung. Als Ersatz des J odoforms in Form von Streupulvern und 
vor allem als Vi 0 form g a z e. Zur Herstellung der Gaze reibt marl Vioform mit 
Weingeist an und fiigt Glyzerin und die erforderliche Menge Wasser hinzu. 

Chinos61. Oxycbinolinsulfosaures Kalium. Quinosol. Oxyquinolinesulfo-
nate de potasse. 

C9HsNOSOaK + H20. 
Es stellt ein gelbes KristaIlpulver von schwach wiirzigem Geruch und ahn

lichem, zusammenziehendem Geschmack dar. Es ist in Wasserund Weingeist 
leicht lOslich, solI vollkommen ungiftig und ohne jede Nebenwirkung sein. 

Anwendung. Als kraftiges keimwidriges Mittel und selbst in zwei
prozentiger Losung noch aIle Bakterien totend, als Ersatz fiiI Sublimat, 
Phenol und Jodoform. Es kommt teils als Pulver, teils in Form von Ta
bletten zu 1 g in den Handel und findet auch Verwendung zu Mund-, 
Haarwassern und sonstigen Mitteln fUr die Mund-, Haut- und Haarpflege. 

N a c h wei S. Die wasserige Losung, mit Eisenchlorid versetzt, nimmt 
eine tiefdunkelrote Farbung an. 

Acidum phenylchinolincarbonicum. Pbenylcbinolinkarbonsiiure.Atopban. 
COOH 
I 

/C=CR 
C6H''.N = C· C6RS . 

Ein bitterschmeckendes, in Wasser unlOsliches, gelblichwei.l3es Pulver. 
Loslich in 30 Teilen siedendem Weingeist, Azeton auch Essiga.ther, 
schwerer loslich in Benzol, Chloroform und in Ather. 

An wen dun g. Ais schmerzstiIlendes, entziindungswldriges Mittel 
bei Gelenkrheumatismus und Gicht. 

N a c h wei S. 0,2 g Phenylchinolinkarbonsaure mit 5 cern Wasser an
geriihrt, IOsen sich nach Zusatz von 10 Tropfen Natronlauge (14,8-15%). 

0,1 g lOst sich in 2 ccm Schwefelsaure nach kurzem Verriihren mit 
gelber Farbe. 

Der Xthylester der Phenylchinolinkarbonsaure kommt unter der Be
zeichnung Nova top han in den Handel und wird gleichwie die Phenyl
chinolinkarbonsaure angewendet. 

Alkaloide. 

**t Coniinum. Koniin. 
CSH17N. 

Das Koniin ist im Kraut und Friichten der Schierlingpflanze enthalten 
und wird daraus dargestelIt, indem man einen wasserigen schwefelsa.ure-
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haltigen Auszug dieser eindampft und dann mit iiberschiissigem Atzkali 
der Destillation unterwirft. Hierbei geht das fHichtige Koniin mit dem 
Wasser iiber und wird weiter gereinigt. Es stellt eine olige, farblose oder 
schwachgelbe Fliissigkeit von durchdringendem, widerlichem Schierlings
geruch und scharfem, brennendem Geschmacke dar. Reaktion stark alkalisch, 
Siedepunkt zwischen 1600 und 1800 c. 

Das Koniin ist die erste organische Base, die man auf kiinstlichem 
Wege dargestellt hat. Es ist als em Derivat des Piperins erkannt 
worden. 

Koniin ist eines der scharftsen Gifte; 0,15-0,2 g gelten schon als 
totendeGabe. SeineAnwendung in derHeilkunde hat heute fast ganzlich 
aufgehOrt, friiher wurde es hier und da gegen von Driisenerkrankung her
riihrende Augenentziindung angewendet. 

**t Morphinum oder M6rphium et ejus satia. 
Morphln und seine Salze. Morphine. Morphine. 

C17H19N03 + H20. 
Das Morphium oder Morphin, das im Jahr 1803 von dem Apotheker 

Sertiimer aus Neuhaus entdeckt wurde, ist das wichtigste der verschiedenen 
Alkaloide des Opiums, wird aberfiir sich jetzt fast gar nicht mehr angewendet, 
da es ungemein schwer in Wasser IOslich ist. Desto mehr jedoch finden 
seine SaIze Anwendung. Es bildet kleine, nadelformige, durchsichtige Kri
stalIe, geruchlos und von schwach bitterem Geschmacke; IOslich in lOOO Teilen 
kaltem und 400 Teilen kochendem Wasser. 

Anwendung finden das Morphin und seine Salze in der Heilkunde 
als nervenberuhigendes Mittel, bei Krampfen, zur Linderung rheumatischer 
Schmerzen usw. teils innerlich, teils zu Einspritzungen unter die Haut, 
zu su bku tanen Inj ekti on en. Sie gehOren zu den giftigen, stark 
wirkenden Stoffen. Als Geg engift wir k en starker Kaff e e und 
E i sen 0 x y d h Y d rat. 

N ach w eis von Morphin und Morphinsalzen: Wird etwas Morphin 
in einem trockenen ReagenzgIaschen in einigen Tropfen Schwefelsaure ge
lOst, die Losung im Wasserbad 1/4 Stunde erwarmt, so wird sie nach dem 
Erkalten auf Zusatz von einer Spur Salpetersaure blutrot. Oder man 
mischt 1 Teil Morphin mit 4 Teilen Zucker und bringt das Gemisch mit 
Schwefelsaure zusammen. Es tritt Rotfarbung em. 

**t Morphinum acllticum. Morphinazetat. Essigsaures Morphium. 
Acetate de morphine. Morphine-acetate. 

C17H19N03 • C2H40 2 + 3 H20. 

Leichtes, weiBliches oder mehr gelbliches Pulver von schwach alka
lischer Reaktion. Geruchlos oder schwach nach Essigsaure riechend und von 
stark bitterem Geschmacke. Loslich in 12 Teilen kaltem und 2 Teilen heiBem 
Wasser, femer in 30 Teilen kaltem und 2 Teilen heiBem Weingeist, unloslich 
in Ather. An der Luft laBt es Essigsaure entweichen. 

Es wird durch Neutralisation einer weingeistigen Losung von reinem 
Morphin mittels Essigsaure, Abscheidung des entstandenen Morphinazetates 
durch Ather und sehr vorsichtiges Trocknen des breiigen Gemisches be
reitet. 
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Das Morphinazetat war friiher das am meisten gebrauchte Morphium
salz, man ist aber von seiner Benutzung immer mehr und mehr abgekommen, 
da es niemals ein ganz gieichmalliges Praparat ist. Das Deutsche Arznei
buch laBt es durch Morphinum hydrochl6ricum ersetzen. 

**t Morphinum hydroch16ricum oder muriaticum. 
Morphinhydrochlorld. Salzsaures Morphlum. Chorhydrate de morphine. 

<;7H19NOa· BCl + 3 H20. Molekulargewicht 375,7. 
WeiBe, seidenglanzende, oft biischelformig vereinigte Kristallnadeln, 

oder weiBe, wiirfelformige Stiicke von mikrokristallinischer Beschaffenheit; 
Lackmuspapier nicht verandernd, von sehr bitterem Geschmack. Das 
Salz lost sich in 25 Teilen Wasser, auch in 50 Teilen Weingeist. Es schmilzt 
beim vorsichtigen Erhitzen und verliert bei 100° 14,4% Wasser. 

Wird durch Auflosen des rohen Morphins in Salzsaure und nachherige 
Reinigung hergestellt. 

Anwendung siehe Morphinum et eius salia. 
G e g eng i f t e sind starker Kaffee, Eisenoxydhydrat und bIte Be

gieBungen. 
Nachweis. Salzsiiure scheidet aus der kaltgesattigten wasserigen 

Losung einen Teil des Morphinhydrochlorids wieder aus. Lost man ein 
Komchen Morphinhydrochlorid in einem trockenen Probierrohrchen in 
5 Tropfen Schwefelsaure und erwarmt die Losung 15 Minuten im siedenden 
Wasserbade, so nimmt sie, nach dem Erkalten, auf Zusatz einer Spur Salpeter
saure blutrote Farbung an. Tragt man ein Gemisch von 1 Teil Morphinhydro
chlorid und 4 Teilen Zucker in Schwefelsaure ein, so farbt sich diese rot, durch 
Zusatz eines Tropfens Bromwasser wird die Rotfarbung noch verstii.rkt. 

**t Morphinum suU6ricnm.. Morphinsulfat. 
Schwefelsaures Morphium. Sulfate d. morphine neutre. 

(<;7B19NOa)sHsS04 + 5140. 
Farblose, nadelformige, neutrale Kristalle; geruchlos, von sehr bitterem 

Geschmack; loslich in 14,5 Teilen Wasser, leicht loslich in Weingeist. Bei 
100° verlieren sie 12% Kristallwasser. 

**t Apomorphfnum hydroch16ricum. Salzsaures Apomorphin. 
Chorhydrate d'apomorphine. 

C17H17N02HCl + 3/ tHaO . Molekulargewicht 317,1. 
Das Apomorphin ist ein Umsetzungserzeugnis des Morphins, aus dem 

es durch Erhitzen mit Salzsaure in geschlossenen Glasrohren erhalten wird. 
Es stellt teils ein amorphes, teils ein kristallinisches Pulver, von weiBer 
oder grauweiBer, an feuchter Luft bald griinlich werdender Farbe dar. Es ist 
sem veranderlich, wird daher in ganz kleinen, fest geschlossenen Flaschchen 
von dunkler Farbe versandt. Es gebOrt zu den st&rken Giften und wird als 
ein msch wirkendes Brechmittel in sehr kleinen Gaben entweder innerlich 
oder in Einspritzungen unter die Baut, zu subkutanen Injektionen, empfohlen; 
auch dient es aIs vorziigliches Losungsmittel bei krankhaften Schleim
absonderungen. 

Nachweis. Apomorphin, mit reichlich Natronlauge gelost, fiirbt sich 
an der Luft purpurrot, schlieBlich schwarz. 
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**t Diacetylmorphinum. hydrochl6ricnm. 
Dlazetylmorphinhydrochlorid. Herolnhydrochlorld. Chlorhydrate d 'hllroine. 

C17H170N(O. CO· CHa)zHCl. Molekulargewicht 405,7. 

WeiBes, bitter schmeckendes, in Wasser leicht, in Weingeist schwer 
losliches, stark giftiges, kristallinisches Pulver. Die wasserige Losung rotet 
blaues Lackmuspapier schwach. 

Es ist die salzsaure Verbindung des Diazetylmorphins, das man 
erhalt durch Erhitzen von Morphin und Essigsaureanhydrid auf 85 0 • 

An wen dung ahnlich wie Morphin bei Husten. Die schmerzlindernde 
Wirkung solI geringer sein als die des Morphins. 

N ach weis. Es lost sich in Salpetersiiure mit gelber Farbe. WerdenO,05g 
mit 1 ccm Weingeist und 1 ccm Schwefelsaure erwiirmt, so tritt Geruch von 
Essigather auf. Fiigt man die erkaltete Fliissigkeit einer LOsung eines 
Kornchens Kaliumferrizyanid in 10 ccm Wasser, der man 1 Tropfen Eisen-. 
chloridlOsung zugesetzt hat, hinzu. so geht die braunrote Farhe in eine 
blaue iiber, und es bildet sich ein blauer Niederschlag. 

**t Codeinum.. Kodeln. Methylmorphln. Codlline. 

C18HZ1NOa + H20. 

Bildet farblose oder weiBe, zuweilen oktaedrische Kristalle, geruchlos, 
von schwach bitterem Geschmack; lomch in 17 Teilen kochendem und in 
80 Teilen Wasser von 150 , die Losung reagiert alkalisch. Es ist leicht loslich 
in Weingeist, in Ather, in Chloroform und in verdiinnten Sauren, wenig in 
Benzin. Die Kristalle verwittern in der Warme. 

Das Kodein ist eines der Alkaloide des Opiums (s. d.) und wird ala 
Nebenerzeugnis bei der Morphinbereitung dargestellt. Verwendung finden 
jetzt hauptsachlich seine Salze, vor aHem das vom Deutschen Arzneibuche 
vorgeschliebene **t Kodeinphosphat, Codeinum phosph6ricum. 
Es sind dies farblose Kristalle oder ein weiBes kristallinisches Pulver, los
lich in etwa 3,2 Teilen Wasser. 

Anwend ung findet es in ahnlicher Weise wie das Morphin; es soIl 
von milderer Wirkunp: 8.ls dieses sein. In sehr kleinen Gaben wird es auch 
bei Hustenreiz der Kinder, namentlich bei Keuchhusten angewendet aIs 
Sirupus Codeini. 

Nachweis. Erwiirmt man Kodein mit Schwefelsiiure, die eine Spur 
EisenchlOIidlosung enthiilt, so tritt eine tiefblaue bis violette Fiirbung ein. 
Auf Zusatz von wenigen Tropfen Salpetersaure geht die Fiirbung in tief
rot iiber. 

Unterder Bezeichnung *·tEukodal wird von E.Merk-Darmstadt ein 
Dihydrooxykodeinonchlorhydrat, ClIH21NO,. HCl + 3 HIO, in den 
Handel gebracht. Es ist ein aus dem Opiumalkaloid Thebain hergestelltes 
giftiges, weiBes, kristallinisches, geruchloses Pulver, das in hei.Bem Wasser 
leicht, in heillem Weingeist schwer loslich ist. 

An wen dung. An Stelle von Morphin und Kodein als schmerzstillen
des und schlafbringendes Mittel. 

N a c h wei 8. Die Losung von 0,05 g Eukodal in 2 ccm Schwefel
siure nimmt auf Zusatz von 1 Tropfen Salpetersaure eine rotbraune 
Farbung an. 
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**t Aethylmorphinum hydrochl6ricum. 
Ithylmorphinhydrochlorid. Dionin. Chlorhydrate d'ethylmorphine. Dioine. 

C17HlS02N(OC2H6)· HCI + 2 H20. Molekulargewicht 385,7. 
Wei.f3es. aus feinen Nadeln bestehendes. stark giftiges Kristallpulver von 

bitterem Geschmack. Loslich in 12 Teilen Wasser und 25 Teilen Weingeist. 
Es wird aus einer Losung des Morphins in Athylalkohol dUlCh Ein

wirken von Alkalien und Athyljodid und Bindung an Salzsaure gewonnen. 
Anwendung. Als schmerzlinderndes Mittel und bei Husten. 
N ach weis. Es lOst sieh in Schwefelsaure unter Entwicklung von 

Chlorwasserstoff zu einer farblosen oder voriibergehend sehwaehrotliehen 
Fliissigkeit. die beim Erwarmen mit 1 Tropfen Eisenehloridlosung erst 
griin. dann tiefblau wird und Bach weiterem Zusatze von 2 Tropfen Sal
petersaure eine tiefrote Farbung annimmt. 

**t Cotarninum chloratum. Kotarninchlorid. Styptizin. 

C12H140 3NCI + 2 HlP 
Ein etwas gelbliehes. kleinkristallinisches Pulver. 10s1ich in 1 Teil 

Wasser und 4 Teilen absolutem Alkohol. Beim rasehen Erhitzen auf 1800 

tritt Braunung ein. 
Kotartin entsteht dureh Oxydation des im Opium in gro.f3er Menge 

vorkommenden Narkotins. 
An wend un g. Bei Unterleibskrankheiten der Frauen. 

**t Pantopon. 
Ein hellbraunes. in Wasser lOsliehes. stark bitter sehmeekendes Pulver, 

enthalt die Gesamtalkaloide des Opiums an Salzsaure gebunden; Morphin 
47,5. Narkotin 11,2, Kodein 6,4, andere Alkaloide 10,9. Demgema.f3 ist es 
stark giftig. 

Anwendung. Gleichwie Morphium und Opium. 

**t Coffeinum. Koffein. Methyltheobromin. Trimethylxanthin. Cafeine. 

CSHION402 + ~O oder C6H(CHs)aN402 + H20. Molekulargewieht 212,13. 
Seidenglanzende. wei.f3e, biegsame, nadelformige KristaJIe, geruehlos 

und von sehwach bitterem Geschmack. Es ist in 80 Teilen Wasser von 
150 und in 2 Teilen koehendem Wasser, in 50 Teilen Weingeist oder 9 Teilen 
Chloroform. wenig in Ather IOslieh. Bei vorsiehtiger Erhitzung sublimiert es 
bei 180°. 

Das Alkaloid Koffein ist ehemiseh iibereinstimmend, identiseh, mit 
dem sog. Thein und dem Guaranin. Es findet sieh aul3er im Kaffee im 
ehinesisehen Tee, in der Guarana, ferner im Paraguay tee und in den Kola
niissen, sog. N egerkaffee. In allen diesen zu Genul3zweeken dienenden 
PHanzenteilen ist das Koffein der erregende Stoff. 

Anwendung. In der Heilkunde als nervenerregendes Mittel, nament
lieh bei Kopfweh. 

N aeh weis. Wird 0,01 g Koffein in einer Porzellansehale mit 
10 Tropfen WasserstoffsuperoxydlOsung und 1 Tropfen Salzsaure einge
dampft, so bildet sieb ein gelbroter Riickstand. der durch sofortiges Zu
sammenbringen mit wenig Ammoniakfliissigkeit purpurrot wird. 



Chemikalien organischen Ursprungs. 1105 

AuBer dem reinen Koffein werden heute eine groBe Reihe seiner Salze 
angewendet, wie **t Coffeinum citricum, **t C. sulfuricum, 
**tC. salicylicum, **tCoffeino-Natrium salicylicum, **tCof
ieino-Natrium benzoicum usw. 

** Chininum et eius salia. Chinin und seine Salze. 

Von den zahlreichen Chinaalkaloiden haben nur das Chinin und seine 
Salze eine groBe Bedeutung fur die Heilkunde erhalten, wahrend die ubrigen, 
trotz vielfach angestellter Versuche, nur eine verhaltnismaBig geringere 
Beachtung erlangt haben. Es ist dies fiir die Hersteller der Chininsalze 
ein sehr groBer Dbelstand, da der Prozentgehalt, namentlich an Zinchonin, 
Chinidin und Zinchonidin, oft weit groBer ist, als der an Chinin. Die eng
lische Regierung, die in Ostindien ihre Chinarinden auf Chinaalkaloide fur 
den Verbrauch der Truppen selbst verarbeiten laBt, stellt aus diesen Grunden 
kein reines Chinin mehr dar, sondern ein Praparat, worin die Gesamtalkaloide 
vereinigt sind. In Europa ist ein solches Verfahren nicht gebriiuchlich; 
hier mull der Hersteller die einzelnen Alkaloide trennen. Die Herstellung 
selbst geschieht ausschliel3lich in eigenen Fabriken, die die Einzelheiten 
moglichst geheimhalten. In rohen Umrissen ist der Gang folgender: Die 
Rinden werden zerkleinert, mit angesauertem Wasser ausgezogen, die in 
saurer Losung befindlichen Alkaloide durch Natriumkarbonat ausgefallt 
und dann durch ihre verschiedenen Losungsmittel voneinander getrennt. 
Es hat sich jedoch auch ein anderes Verfahren, das urspriinglich Geheimnis 
einer Pariser Fabrik war, Bahn gebrochen, namlich die Extraktion der fein 
zerkleinerten Chinarinde mit den schwer siedenden Olen aus dem Braun
kohlenteere. Die Ausbeute solI hierbei weit groller sein. 

Der Weltbedarf an Chinin wird auf 200000-250000 kg angenommen. 

** Chininum. Chinin. Quinine. Quinina. 

C2oH24N202 . 
Wei13es, leichtes, geruchloses Pulver von sehr bitterem Geschmack 

und alkalischer Reaktion. Das Hydrat ist 16slich in 1670 Teilen kaltem 
und in 900 Teilen kochendem Wasser, leicht loslich in Weingeist, in geringer 
Menge auch in verdunnten Alkalien, am wenigsten in Natriumkarbonat, 
am meisten in Ammoniak. Bei 57° schmilzt es, vorsichtig weiter erhitzt 
sublimiert ein kleiner Teil, rasch erhitzt verbrennt es ganzlich unter Ent
wicklung ammoniakalischer Dampfe. 

Anwendung. In der Heilkunde fiir sich fast gar nicht, es dient vor 
allem zur Darstellung der verschiedenen Chininsalze. 

** Chininum bisulfUricum. 
Chininbisulfat. Doppeltschwefelsaures Chinin. Saures schwefelsaures Chinin. 

Sulfate de quinine neutre. Bisulphate of quinine. Quininae bisulphas. 

C2oH24N202H2S04 + 7 H20. 
Es sind weiBe, glanzende Prismen, geruchlos, von sehr bitterem Ge

schmack; 16s1ich in 11 Teilen Wasser und in 32 Teilen Weingeist. Die Losung 
ist blauschillernd und reagiert sauer. 

Dargestellt wird es durch Losen von Chininsulfat in 4 Teilen 
Wasser und Zusatz von so viel Schwefelsiiure, als zur Losung erforderlich 

Buchheist.r-Ottersbach. L 16. Auf!. 70 
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ist. Die LOsung wird sehr vorsichtig, bei einer 600 nicht iibersteigenden 
Warme, langsam bis zur Krhltallisation verdunstet. 

Anwendung. In gleicher Weise wie das Chininsulfatj der Vorzug 
vor diesem ist seine leichte Loslichkeit in Wasser. 

** Chininum ferro-citricum. Chlnlnelsenzltrat. Eisenehlnlnzitrat. 
Citrate de quinine et de fer. 

Glanzende, durchscheinende, dunkelrotbraune bis dunkelolivgriine 
Bliittchen von eisenartigem, bitterem Geschmack; in Wasser sind sie 
langsam, aber in jedem Verhaltnisse Ioslich, wenig Ioslich in Weingeist. 

Das Chinineisenzitrat ist keine chemische Verbindung der beiden SaIze, 
sondem nur ein Gemisch, es kommen deshalb im Handel Bliittchen von 
(lanz verschiedenem Gehalte vor. Das D. A. B. verlangt einen Gehalt von 
9-10 % Chinin und 21 % Eisen. Die Losungen der beiden SaIze werden 
einzein dargestellt, gemischt, zusammen eingedampft und zum Trocknen 
auf GlallpJatten arugestrichen. 

Anwendung. In der Heilkunde als nervenstirkendes, zugleich die 
Blutbildung fordemdes Mittel. 

Au fb e wah run g. MuB vor Licht geschiitzt aufbewahrt werden . 

•• Chinfnum hydrocbl6ricum oder muriAticum. 
ChlnlnhJdrochlorld. Salzsaures Chlnln. ChlorbJdrate de quinine basique. 

Quinlnae bydroehlorldum. 
C.HacN.O.HCI + 2 ~O. Molekulargewicht 396,7. 

Wei.6e, nadelformige Kristalle, seidenglanzend, geruchlos und von 
sehr bitterem Geschmack, neutral oder ganz schwach alkalisch reagierend. 
LOslich sind sie in 32 Teilen Wasser, in 2--3 Teilen kochendem Wasser 
und in 3 Teilen Weingeist von 90%. Die Losung ist nicht blauschillemd. 

Dargestellt wird das saIzsaure Chinin durch Losung des reinen Chinins 
in verdiinnter Salzsaure und nachherige KristaIJisation. Oder man bringt 
Chininsulfat in Wechselverbindung mit Bariumchlorid. 

Anwendung. In gleicher Weise wie das Chininsulfat. 
Aufbewahrung. In gut geschlossenen Gefa.6en, da es sonst einen 

Teil seines KristaIlwassers verliert. 
Nachweis. Die wasserige Losung mit etwas Chlorwasser oder Brom

wasser und reichlich Ammoniakfliissigkeit versetzt, wirdgriin(Thalleio chi n
reaktion). 

** Chinfnum suHmicum. Chlnlnsulfat. Sehwelelsaures Chlnin. 
SuUate de quinine basique. Quinlnae sulphas. Sulphate of quinine. 

(~.,n2,N202)2~S04 + 81IsO. Molekulargewicht 890,6. 
Wei.6e, lockere, nadelformige KristalIe, geruchJos, von sehr bitterem, 

lange anhaltendem Geschmack. Sie sind loslich in 800 Teilen Wasser von 20°. 
in 25 Teilen von 1000 , in 65 Teilen Weingeist von 90%, wenig in Ather, 
gar nicht in Chloroform. Die Losung in Wasser ist neutral, hochstens 
ganz schwach alkalisch und schilJert nicht blau, diese Erscheinung tritt aber 
sofort ein, wenn ein Tropfen Schwefelsaure hinzugefiigt wird. An der Luft 
vertiert das Chininsulfat allmii.hJich bis zu 11 % von seinem Kristallwasser, 
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bei 120° verliert es dieses ganz (16,2%); bei weiterem Erhitzen verbrennt 
es zuletzt ohne Ruckstand. 

Anwendung. Das Chinin ist ein vollig unentbehrliches Mittel ge
worden bei allen fieberartigen Krankheiten, namentlich bei Wechselfiebern, 
Malarien usw. Det Aufenthalt in den Tropen, vor allem in sumpfigen 
Gegenden, wird fur den Europaer durch den Gebrauch des Chinins weit 
weniger gefiihrlich. als dies fruher der Fall war. Es werden dort viel groBere 
Mengen genommen und vertragen als in der gemaI3igten Zone. Wahrend 
bei uns schon 1,0 eine starke Gabe ist, geht man dort bis 3,0 und 4,0. AuBer 
gegen Fieber dient das Chinin als eins der wichtigsten nervenstarken
den Mittel bei Kopfschmerz usw.; da es hierbei anhaltender gebraucht 
wird, so kommen bedeutend kleinere Gaben in Anwendung (0,1--0,2). 
Das Chinin ruft bei vielen Menschen unangenehme Nebenwirkungen hervor, 
wie Ohrensausen und Dbelkeiten, es sollen in solchen Fallen saure Losungen 
weit leichter und besser vertragen werden. Es wird ferner viel zu Haar
pflege- und Hautpflegemitteln, zu Kopfwiissern, Haarsalben, Pomaden, 
Zahnpulvern und gegen Sommersprossen, ferner in der Photographie und 
in dem Brennereigewerbe, um die Hefe giirkraftig zu machen, verwendet. 

Auf be wah run g. MuB, um Gewichtsverluste zu vermeiden, in gut 
schlieBenden GefaBen, auBerdem vor Licht geschutzt, aufbewahrt werden. 

N a c h wei s wie bei Ch. hydrochl6ricum angegeben. Auf Schwefel
saure priift man die mit Salpetersaure angesauerte Losung mit Barium
nitratlosung; Bariumsulfat wird ausgefiillt. 

Fur die Prufung des Chinins auf einen etwaigen Zinchonidin
g e h a I t ist folgendes Verfahren anzuwenden. 

1. Man laBt das zu untersuehende Chininsulfat an einem warmen Orte 
bei 40°_50° C vOllig verwittern, bringt 2 g davon zusammen mit 20 g 
destilliertem Wasser in ein passendes Probierglas, stellt das Ganze in ein 
auf 60°-65° C erwarmtes Wasserbad und HiI3t es bei dieser Warme unter 
Ofterem, kriiftigem Umschutteln 1/2 Stunde stehen. Dann setzt man das 
Glas in ein Wasserbad von 15° C und laBt es ebenfalls unter hiiufigem 
Schutteln zwei Stunden darin erkalten. Man beachte, daB vor dem darauf
folgenden Filtrieren das Wasserbad moglichst genau 15° C warm sei. Von 
dem Filtrat bringt man 5 cem in ein Probierglas und fugt so viel Salmiak
geist von 0,960 spezifisehem Gewicht hinzu, daB das abgeschiedene Chinin 
gerade wieder klar gelost ist. Die hierzu erforderliehe Ammoniakflussigkeit 
darf nicht mehr als 4 ccm betragen. 

2. Auf fremde Alkaloide priift man, indem man 1 g des Saizes 
in 7 ccm einer Mischung von 2 Raumteilen Chloroform und 1 Raumteil ab
solutem Alkohol kurze Zeit auf 40°_50° erwarmt. Es muB sich voll
standig auflosen und auch nach dem Erkalten klar bleiben. 

AuBer den hier aufgefuhrten Chininsalzen kommen noch eine ganze 
Reihe anderer in den Handel, so mit Essigsiiure, Arsensiiure, Gerbsiiure, 
Salpetersiiure, Salizylsiiure, doch sind diese ohne groBe Bedeutung. 

** Chinioidinum. Chlnioldin. Quinoidine. Quinine brute. 
Braune oder schwarzbraune, harzartige Massen, leicht zerbrechlich, 

mit muschligem, glanzendem Bruche, von schwachem Geruch mid bitterem 
Geschmack. In Wasser ist es wenig, in angesauertem Wasser, Weingeist 
und Chloroform Ieieht 100lieh. 

70* 
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Gewonnen wird das Chinioidin als Nebenerzeugnis bei der Chinin
gewinnung. Als seine wirksamen Bestandteile gelten Umsetzungsstoffe 
der Chinaalkaloide, namentlich Chinidin und Chinizin, ferner Zinchonidin 
und Zinchonizin. 

Anwendung. Gleich dem Chinin als fieberwidriges Mittel. 
Nachweis geschieht auf dieselbe Weise, wie bei Chinin angegeben, 

nur lost man die Masse in Weingeist. 

**t Strychninum et eius saua. Strychnln und seine Salze. 

C21H22N202· 
Das Strychnin, eines der giftigsten aller bekannten Alkaloide, findet 

sich in der Familie der Strychnosgewachse, der Loganiazeen, stets begleitet 
von zwei weiteren Alkaloiden, dem Bruzin und dem Igasurin. Dar
gestellt wird es entweder, und zwar hauptsachlich, aus den sog. Krahen
augen, Nuces vomicae, oder auch aus den Fabae St. Ignatii (s. d.). Die 
Darstellung geschieht nach verschiedenen Verfahren. Entweder zieht 
man die geraspelten Samen mit 30 prozentigem Weingeist aus, destilliert 
diesen ab, schliigt aus dem Riickstande die gelosten Farbstoffe durch ein 
wenig Bleizuckerlosung nieder, fallt das etwa iiberschiissig angewandte Blei 
mit Schwefelwasserstoff aus und versetzt nun die vollig klare Losung mit 
gebrannter Magnesia. Nach etwa acht Tagen ist das Strychnin vollstandig 
ausgefalIt, der Niederschlag wird gesammelt, mit Weingeist ausgezogen 
und zur Kristallisation gebracht. Oder man wendet zum Ausziehen statt 
des verdiinnten Weingeistes Wasser an, dem 1/2% Schwefelsaure zugesetzt 
ist. Die Abkochung wird bis zur Sirupdicke eingedampft, dann mit Wein
geist ausgezogen, der gro.llte Teil davon abdestilliert und aus dem Riick
stande das Strychnin mittels gebrannter Magnesia ausgefallt und wie oben 
weiter behandelt. Das Bruzin bleibt in der mit Magnesia ausgefallten 
Mutterlauge zuriick. 

Stry~hninum purum, Strychnine, Strychnina. Das reine 
Strychnin bildet, wenn ausgefalIt, ein feines, wei.lles Pulver, oder, wenn 
kristallisiert, kleine farblose, durchsichtige Saulen. Es ist geruchlos und trotz 
seiner Schwerloslichkeit in Wasser von sehr bitterem Geschmack. Es bedarf 
zu seiner Losung 7000 Teile kaltes, 2500 Teile hei.lles Wasser, 160 Teile 
kalten, 20 Teile hei.llen 90 prozentigen Weingeist und 6 Teile Chloroform. 

Wegen seiner Schwerloslichkeit findet das reine Strychnin fast keine 
Verwendung mehr; von seinen Salzen kommt vor allem das Strychninnitrat 
zur Verwendung. 

**t Strychninum nftricum. Strychnlnnltrat. SaJpetersaures Stryehnln. 
Azotate de strychnine. Strychninae nitras. 

C21H22N202· HNOa • Molekulargewicht 397,2. 
Bildet farblose, feine, nadelformige kleine Kristalle, geruchlos, von 

sehr stark bitterem Geschmack. Es ist loslich in 90 Teilen kaltem und 
3 Teilen kochendem Wasser, ferner in 70 Teilen kaltem und in 5 Teilen k.ochen
dem Weingeist, unloslich in Xther. Dargestellt wird es durch Siittigung 
des reinen Strychnins mit Salpetersiiure. 

Anwend ung. In der Heilkunde in winzig kleinen Gaben gegen allerlei 
Liihmungserscheinungen, te~ innerlich, teils in Form von Einspritzungen 
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unter die Raut, zu subkutanen Injektionen. Die weitaus groBte Menge des 
Strychnins zum Vergiften von Ungeziefer wie Ratten und Mausen. 
Hierzu verwendet man vergiftete Getreidekorner, die, um sie leichter kennt
lich zu machen, mit Teerfarben rot gefarbt werden. Man schiittet die Korner 
in eine fiir diesen Zweck aufzubewahrende und mit "Gift" mit roter Schrift 
auf weiBem Grunde zu bezeichnende weithalsige Flasche und iibergieBt 
1000 Teile mit einer Losung von 2--5 Teilen Strychninnitrat und 2 Teilen 
Fuchsin in 50 Teilen Weingeist und 100 Teilen Wasser und stellt unter 
ofterem Durchschiitteln 24 Stunden beiseite. Nach dieser Zeit ist die Fliissig
keit eingezogen und die Korner werden auf einem Papierbogen oder in einer 
Schale unter ofterem Umriihren bei maBiger Warme getrocknet und mit 
etwas Anisol vermischt. Will man den bitteren Geschmack durch Saccharin 
abmildern, so fiigt man dieses gleich der StrychninnitratlOsung zu. 
Strychningetreide darf nur gegen Giftschein, Empfangsbestati
gung, abgegeben werden. 

Bei dem Abwagen und Verarbeiten des Strychnins und seiner Salze 
ist die allergroBte Vorsicht notwendig, da schon 0,05 g toten konnen. G e ge n
gift ist vor allem Morphium (siehe Gifte und Gegengifte). 

Nachweis. Kocht man es mit Salzsaure, so tritt starke Rotfarbung 
ein, die beim Stehenlassen langsam in Braun iibergeht. Oder man mischt 
die wasserige Losung mit Kaliumdichromatlosung, es scheiden sich kleine 
rotgelbe Kristalle von Strychninchromat ab, die durch Schwefelsiiure 
voriibergehend blauviolett werden. 

In Schwefelsiiure lost sich Strychninnitrat mit bum gelber Farbung. 
Fiigt man der Losung ein Kornchen Kaliumdichromat oder Kaliumper
manganat hinzu, nimmt die Losung blauviolette Fiirbung von geringer 
Bestiindigkeit an. 

**t Veratrinum. Veratrin. Veratrine. Veratrina. 
Ein weiBes, feines Pulver, meist zu KIiimpchen zusammengeballt; 

es ist geruchIos, der Staub reizt in gefahrlicher Weise zum Niesen. Der 
Geschmack ist brennendscharf. In Wasser ist es sehr schwer losIich, leicht 
dagegen in 4 Teilen Weingeist, 2 Teilen Chloroform und 10 Teilen Xther. 
Die wiisserige Losung reagiert schwach, die weingeistige stark alkalisch. 
Wird meist aus den Sabadillsamen hergestellt. Es ist ein Gemisch von kri
stallisiertem, in Wasser fast unloslichem Zevadin und nicht kristalli
sierbarem, in Wasser lOslichem Veratridin, zwei isomeren Verbindungen 
von der Formel C32R4gNOg. 

Anwendung. Nur auBerlich bei rheumatischen Leiden, Liihmungen 
usw., meist in Salbenform als stark hautreizendes Mittel. 

Beim Abwiigen des Veratrins ist wegen seiner groBen Giftigkeit und 
vor aHem wegen seiner ungemein reizenden Wirkung auf die SchIeimhiiute 
der Nase und Augen die allergrol3te Vorsicht zu beobachten. 

N ach weis. Reibt man Veratrin mit der 100fachen Menge Schwefel
siiure, so wird diese zuniichst griinlichgelb. dann stark rot. 

**t Atropinum. Atropln. Daturin. Atropine. Daturine. 
C17H23NOa • 

Das Atropin wird aus dem Kraut oder aus der Wurzel von Atropa 
belladonna oder aus dem Samen des Stechapfels hergestellt. Zur Ver-
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wendung kommt es selten als reines Atropin, meist als **t Atropinum 
sulfuricum, (C17~N03)2~S04 + H20, zuweilen auch als **t Atro
pinum valerianicum. 

Das Atropin und seine SaIze kommen in Form eines weiBen, feinen 
Kristallpulvers, die Baldriansiiureverbindung auch in Form von Kristall
krusten in den Handel. Das Ietztere Salz riecht schwach nach Baldrian
saure; die anderen sind geruchlos; der Geschmack ist ekelhaft, anhaltend 
bitter. Sehr giftig! 

An we nd u ng finden die Atropinsalze in sehr kleinen Gaben inner
lich gegen Fallsucht, Nervenkrankheiten, Kriimpfe usw., auBerlich vor aUem 
in der Augenheilkunde wegen ihrer die Pupille andauernd erweiternden 
Wirkung. Ein einziger Tropfen einer sehr schwachen Losung erweitert 
die Pupille auf Stunden fast auf das Doppelte. 

N ach weis. Erhitzt man 0,01 g im Probierglase, bis ein weiBer Nebel 
eintritt, fiigt 1,5 ccm Schwefelsiiure hinzu, erwarmt bis zur Briiunung und 
mischt vorsichtig 2 ccm Wasser hinzu, so tritt ein eigenartiger Geruch auf. 
Bringt man jetzt ein Kornchen Kaliumpermanganat hinein, so riecht die 
Fliissigkeit nach BittermandelOl. 

Das **t Hom a t ro pin u m h y d rob rom i cum, Hom a t r 0 pin -
h y d rob rom i d, ein weiBes, ebenfaUs sehr giftiges, in Wasser leicht los
liches Pulver wird zu demselben Zwecke wie das Atropin angewandt, es 
wirkt etwas milder, und die Wirkung ist nicht von so langer Dauer. 

**t Ergotinum. Ergotln. Extralt de seigle ergotll. Extract 01 ergot. 

Unter dem Ergotin des Handels ist nicht ein reines Alkaloid zu ver
stehen, sondern das aus dem Mutterkorne hergesteUte, wasserig-weingeistige 
Extrakt. 

**t Cocafnum. Kokaln. Cocaine. Cocalna. 

C17~lN04' 
Das in den Kokabliittern (s. d.) enthaltene Alkaloid hat eine bedeutende 

Wichtigkeit erlangt, nachdem man seine ortlich betiiubende Wirkung, die 
Empfindungslosigkeit hervorruft, kennenlernte, die es bei schwierigen 
Augen- und Rachenoperationen zu einem beliebten ortlichen Betaubungs
mittel, A n a s the t i k u m, gemacht hat. Friiher kan1}te man nur seine er
regende Wirkung, worauf die Anwendung der Kokablatter in ihrer Heimat 
ZUI' Bereitung eines beliebten Erfrischungsgetrankes beruht. Man hat es auch 
als Ersatzmittel des Morphiums zu Einspritzungen unter die Hant, zu sub
kutanen Injektionen, angewendet und glaubte damit die Morphiumsucht 
bekiimpfen zu konnen; es hat sich aber gezeigt, "daB bei andauerndem Ge
brauche dieselben iiblen Folgen eintreten wie beim Morphium. In den Koka
blattern sind 0,3-0,8% Kokain enthalten, so daB bpi dem groBen Bedarf 
an Kokain der Nachfrage danach oft kaum geniigt werden konnte. AuBer 
dem in Wasser schwer IOslichen reinen Kokain, das ziemlich groBe, farblose, 
sechsseitige Kristalle von bitterem Geschmack bildet, finden namentlich 
das leicht losliche, etwa wie Salmiakkristallisierende **tsalzsaure Kokain, 
Cocainum hydrochl6ricum und ferner das **tsalizylsaure Ko
kain, Cocainum salicylicum, Anwendung. Vielfach wird das Kokain 
im Mutterland, in Siidamerika als Rohsalz dargestellt und in Europa durch 
Kristallisieren gereinigt. 
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N ach weis. In der wasserigen Losung entsteht nach Ansiiuern mit 
Salzsiiure durch QuecksilberchloridlOsung ein weiBer, durch JodlOsung ein 
brauner und durch Kalilauge ein weiBer, in Weingeist oder Ather leicht 
lOslicher Niederschlag. 

Als Ersatz fUr Kokainpraparate finden heute Abkommlinge des Di
methylamins NH(CHs)\l Verwendung, und zwar das Alypinhydro
chlorid, Alypinum hydrochloricum, Benzoylathyltetra
me thy ldiam inois opropan 0 lhydroc hlori d. WeiBes bitterschmek
kendes, geruchloses, leicht in Wasser und Weingeist 16sliches Pulver. 

Und das dem Hydrochlorid lihnliche Alypinnitrat, Alypinum 
ni tricum, Ben z oy liithy I t etramethy ldi amin ois opropanol
nitrat. 

**t Eserinum. oder Physostigmfnum. Eserin. Physostigmine 
Eserine. Calabarine. 

C15H21 NaO\l. 
Das aus der Kalabarbohne hergestellte, ihre Wirkung bedingende, 

ungemein giftige Alkaloid, das gewohnlich als schwefelsaures, zuweilen 
auch als salizylsaures Salz, namentlich in der Augenheilkunde ange
wendet wird, um die pupillenerweiternde Wirkung des Atropins aufzuheben. 

N ach weis. Eserin lOst sich in erwlirmter Ammoniakfliissigkeit zu 
einer gelbroten Fliissigkeit, die im Wasserbad eingedampft einen blau
grauen, in Weingeist mit blauer Farbe lOslichen Riickstand hinterlliBt. 

Eseridinum. Eseridln. ClsH21NsOa. 
Ein Alkaloid, das neben dem Physostigmin, Eserin, in der Kalabar

bohne enthalten ist. Die Ergebnisse seiner Untersuchungen iiber dieses 
Priiparat faBt Schroder im folgenden Satze zusammen: Die Bedeutung des 
Eseridins diirfte ffir die Heilkunde gleich Null sein. Als Abfiihrmittel bei 
pflanzenfressenden Tieren konnte es sich vielleicht bewiihren. Es ist 
nicht so giftig wie das Eserin. 

t Strophanthinum. CaoH"Olll + 9 HIO. Strophanthin. Strophantlne. 
Es wird aus dem Samen von Strophanthus hispidus, einer kletternden 

Pflanze aus der Familie der Apozynazeen, der Hundstodgewiichse, die in 
Zentral-Afrika wlichst, dargestellt. 

- Das Strophanthin bildet ein weiBes, kristalIinisches Pulver, das in 
100 Teilen kaltem Wasser lOslich ist, bei etwa 185 0 sintert und schlieBlich 
sich ohne Riickstand verfliichtigt. Es ist geruchlos und von stark bitterem 
Geschmack. 

An wen dun g. Das Strophanthin ist ein sehr heftiges sog. Herzgift, 
das in gleicher Weise wie das Digitalin angewendet wird. 

Nachweis. Wird 0,1 g mit 5 g verdiinnter Schwefelsaure unter Er
hitzung gelOst und einige Minuten im Sieden erhalten, so tritt Braunfar
bung und Triibung ein. 

Eiwei.6sto1fe. 

Dber die eigentlichen EiweiBstoffe s. chemische Einleitung. Die Ei
weiBstoffe erhalten eine immer groI3ere Bedeutung ffir die Technik und die 
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Heilkunde. Technisch werden sowohl das Eieralbumin als auch das Blut
albumin in groBen Mengen zur Darstellung von Albuminpapier u. a. m. ver
wertet. Man ist aber auch bestrebt, die bedeutenden Mengen von EiweiB
stoffen, die namentlich in einzelnen Pflanzengattungen, z. B. in den Samen 
der Leguminosen, der Hiilsenfriichtler aufgespeichert sind, so zu verarbeiten, 
daB sie sich ffir die menschliche Nahrung eignen. Hierzu gehOrt das Tro po n, 
ein EiweiBkorper, der, wie man sagt, neb en Fisch- und Fleischmehl auch 
aus Lupinensamen hergestellt wird. Es stellt ein schmutzigweiBes, geruch
und geschmackloses Pulver dar, das erst im Darm zur Losung kommt, 
dann aber fast ganzlich aufgesogen werden solI. Tropon ist gewisser
maBen ein verstarkter Nahrungsstoff mit etwa 90% Proteinstoffen, der, 
namentlich bei Blutarmut, groBen Anstrengungen oder bei Genesenden 
von Wirkung sein solI. Tropon wird entweder ffir sich, oder mit anderen 
Nahrungsmitteln vermischt, als Tro po nscho kola de , Tro po n keks oder 
Tro po nzwie bac k in den Handel gebracht. 

Unter dem Namen Somatose kommt ein anderes aus Fleisch her
gestelltes Albumosenahrmittel in den Handel, entweder fUr sich oder wie 
das Tropon verarbeitet. 5 g sollen 50 g Ochsenfleisch entsprechen. 

Plasmon. Es besteht aus dem Kasein der siiBen Milch, das dumh 
Behandlung mit kleinen Mengen Natriumbikarbonat in eine 16sliche Form ge
bracht ist. Die Miinch. Med. Wochenschr. sagt iiber seine Bereitungfolgendes: 

Plasmon oder Siebolds MilcheiweiB ist ein Nahrmittel, das darge
stellt wird, indem die aus der Magermilch gewonnenen EiweiBkorper mit 
einer geringen, eben zur volligen Losung ausreichenden Menge von Natrium
bikarbonat vermischt und in einer Knetmaschine bei einer Warme bis 70° C, 
wenn notig, unter Zuleitung von CO2, verarbeitet werden. Das Erzeugnis 
wird in einer Maschine zu einer fast trockenen, pulverigen Masse zerkleinert, 
die auf flache Hiirden ausgebreitet und rasch getrocknet wird. Es stellt 
ein schwachgelb gefarbtes, grieBartiges Pulver dar, das sich in heiBem Wasser 
vollkommen lOst, mit ungeniigenden Mengen desselben jedoch nur auf
quillt und eine Gallerte bildet. 

Plasmon wird entweder ffir sich oder in Verbindung mit anderen 
Nahrungsmitteln genommen. 

Nutrose ist ein in kaltem Wasser aufquellendes, in heiJ3em Wasser 
sich IOsendes Kasein-Natrium. 

Eukasin ist Kasein-Ammonium. 
1m Sanatogen ist Kasein dumh Natronlauge und GIyzerinphosphor

saure in Losung gebracht. 
Nach dem Delbriickschen Verfahren wird EiweiI3 fiir Futter

zwecke durch Verwendung des Stickstoffes der Luft hergestellt. Man ver
einigt Zucker mit einer anorganischen Base. Darauf versetzt man ihn, Del
briick nennt es "man d iingt ihn", mit Ammoniak, Kalium- und Magnesium
salzen, sat Hefe ein und leitet einen starken Luftstrom dariiber. Die 
Hefe verbraucht den Zucker und die Diingesalze, vermehrt sich sehr 
stark und enthalt 50% EiweiI3. Diese Nahrhefe kommt als Trockenhefe 
in den Handel und solI die PreBkuchen der Ole, Futtergerste und iihnliche 
Futtermittel ersetzen. Neben dem groI3en Gehalt an EiweiI3, enthalt diese 
Hefe auch etwa 4% Fett. 

AuI3er dieser Hefe fiir Futterzwecke wird auch eine Nahrhefe ffir den 
menschlichen Gebrauch hergestellt. Diese stellt ein hellbraunes, grieI3mehI-
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artiges Pulver dar, fast geruchlos und geschmacklos. Es besteht aus eifor
migen Hefezellen, die kleiner sind als die frischen Zellen. Diese Nahrhefe 
enthalt 54% EiweiB, 3% Fett und 28% stickstoffreie Extraktstoffe, ferner 
7% Asche und 8% Wasser. So hat 1 kg Nahrhefe denselben Nahrwert 
wie 33 kg Rindfleisch. 

Aus diesen Lufthefen stellt man durch Behandeln mit Aldehyd einen 
festen Korper her, Ernolith, der in Pulverform in den Handel kommtund 
als Ersatz fiir Zellhorn, Zelluloid, fUr Galalith und ahnliche Stoffe dienen solI. 

Keratinum. Homstorr. Keratine. 
Der Hornstoff dient in Losungen zum Dberziehen von Pillen, urn 

sie ffir den Magensaft unangreifbar zu machen, damit sie sich erst in dem 
alkalischen Darmsafte lOsen und hier die in den Pillen enthaltenen Arznei
mittel zur Wirkung bringen. Hornstoff entsteht durch eine Umwandlung 
des eiweiBhaltigen Protoplasmas. Man rechnet ihn zu den Alb u min 0 ide n 
oder Proteinoiden, zu den GeriisteiweiBen, und zwar zu den leim
gebenden, den K 0 11 age n e n. Hornstoff ist der Hauptbestandteil der Nagel, 
Haare, Federn und Hufe der hOheren Tiere. Den Hornstoff ffir Zwecke der 
Heilkunde stellt man aus Federspulen her. Er stellt dann ein braunlich
gelbes Pulver dar, das in Ammoniak und Itzalkalien loslich ist. 

Nach Prof. Zuntz wird Hornstoff zur Forderung des Haarwuchses an
gewendet. 

Leim. Colle. Glue. 

AIle hOheren Tiergattungen enthalten eine Menge Gewebe, die sich 
bei langerem Kochen in Wasser auflOsen; die Losung erstarrt gallertartig 
und gibt beim Austrocknen den Korper, den wir im gewohnlichen Leben 
mit Lei m bezeichnen. Leim schlieBt sich in chemischer Beziehung den 
EiweiBstoffen an. Die Stoffe, aus denen wir ihn bereiten konnen, heiBen 
leimgebende. Hierher gehOren die Oberhaut (Fell), Eingeweide, Binde
haute, Sehnen, der ganze organische Teil des Knochengeriistes, mit anderen 
Worten, die von den Mineralbestandteilen befreiten Knochen, die Knochen
knorpel, auch 0 sse i n genannt und ferner die nicht verknochernden Knorpel, 
wie die Rippenknorpel, Ohren-, Nasenknorpel usw. Die Leimmasse der 
letzteren ist physikalisch nicht von der ersteren verschieden, laBt sich aber 
chemisch davon unterscheiden (s. weiter unten). Man hat die beiden Gat
tungen mit G 1 uti n und C h 0 n d r i lJ. bezeichnet. 1m Handel unterscheidet 
man nach dem Rohstoffe, der verarbeitet wurde, Knochenleim und Haut- bzw. 
Lederleim. Die Bereitung des Knochenleims stammt aus dem Anfange 
des vorigen Jahrhunderts, wahrend die des Haut- und Lederleims sehr alt 
ist. Die Art und Weise der Bereitung ist je nach Art des leimhaltigen Stoffes 
sehr verschieden, teils noch ziemlich roh; nur in den groBeren und neueren 
Fabriken benutzt man aIle Fortschritte der Technik. 

Werden Knochen verarbeitet, so entzieht man ihnen bei vollkommen 
regelrechtem Betriebe zuerst das Fett. Zu diesem Zwecke werden sie groblich 
zerkleinert und dann wird das Fett in geschlossenen Behaltern mittels Benzin 
ausgezogen. Das Benzin wird darauf yom gelOsten Fett abdestilliert, und das 
zuriickbleibende Fett gibt einen gesuchten Stoff fiir geringwertigere Seifen. 
Die entfetteten Knochen werden hierauf mit Salzsaure ausgezogen, worauf 
der phosphorsaure Kalk, der spater zu Diingemitteln verarbeitet wird, 
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in Losung kommt, wahrend die Knorpelmasse der Knochen in unveranderter 
Form zuriickbleibt. Diese wird nun anhaltend gewaschen, auch mit ver
diinnter Kalkmilch behandelt, um die letzten Spuren von Saure wegzu
nehmen, und dann entweder durch Sieden mit Wasser, oder besser durch 
Einleiten von gespanntem Wasserdampf in Losung gebracht. Das letztere 
Verfahren ist am zweckmal3igsten und wird in der Weise ausgefiihrt, daJ3 in 
einem hohen, geschlossenen GefaJ3e der Knochenknorpel, das Ossein, 
auf einen Siebboden geschichtet und nun durch ein Rohr der Dampf 
mitten in die Masse hineingeleitet wird. Der Kessel ist oben mit .einem 
Dampfrohre versehen, durch welches der nicht verdichtete Dampf entweichen 
kann, unten aber mit einem AbfluJ3hahne, durch den von Zeit zu Zeit die 
sich unter dem Siebboden ansammelnde Leimlosung abgezapft wird. Hierbei 
sind erfahrungsgema.6 die ersten Erzeugnisse die besten, weil der Leim durch 
zu lange Einwirkung der Warme, namentlich bei groJ3erer Ritze, an Kleb
kraft verliert. Die erhaltene Leimlosung kommt in Kufen, die mit schlechten 
Warmeleitem umgeben sind, oder die schwach erwarmt werden konnen, 
damit sie sich darin erst vollig klart. Nach dem Abklaren wird sie, wenn 
notig, so weit eingedampft, daJ3 eine herausgenommene Probe beim Er
kalten eine feste Gallerte bildet; dann gibt man sie in die Formen, vier
eckige Kasten, deren Wande vorher gefettet worden, und la.Bt sie darin 
erkalten. Nach dem Erkalten wird der Gallertblock gestiirzt und mit eigenen 
Schneidemaschinen, ahnlich den 8.eifenschneidemaschinen, mittels ein
gespannter Drahte wagerecht und senkrecht in die tafelformigen Stucke 
zerschnitten. Diese Tafeln werden auf Hiirden, worin ein Bindfadengeflecht 
siebformig eingespannt ist, ausgebreitet und sehr vorsichtig getrocknet. 
Die Arbeit des Trocknens ist die schwierigste der ganzen Leimbereitung, 
und wo nicht besonders gute Trockenboden zu Gebote stehen, ist sie nur im 
Friihjahr und Herbst ausfiihrbar; denn die Warme darf niemals iiber 20° 
steigen, weil die Platten sonst erweichen, anderseits darf die Luft weder 
zu feucht noch zu trocken werden, wenn die Giite des Leims nicht beein
trachtigt werden solI. Gute Liiftung und ein genaues Regeln der Warme 
sind daher die Haupterfordernisse. Sobald die Tafeln so weit erhartet sind, 
da.6 sie bei groJ3erer Warme nicht mehr erweichen, werden sie in die Trocken
stube gebracht und hier, vielfach meist auf Bindfaden gereiht, vollig aus
getrocknet. Schlie.Blich werden sie, um ihnen ein besseres, blankes Aus
sehen zu geben, einen Augenblick in heiJ3es Wasser getaucht und schnell 
wieder getrocknet. • . 

Es ist dies in rohen Umrissen der Gang der Herstellung, der sich bei 
allen angewandten Verfahren gleicht; nur die Arbeit des Siedens ist sehr 
verschieden. In einzelnen Fabriken werden z. B. die Knochen weder vorher 
entfettet, noch durch Sauren ausgezogen, sondem die Leimmasse wird 
unmittelbar im geschlossenen GefiiJ3 unter Dampfdruck den Knochen ent
zogen. Hierbei schwimmt das fliissig gewordene Fett auf der abgezapften 
Leimmasse und wird durch AbschOpfen entfemt. Ein so hergestellter Leim 
solI wegen der bei der Herstellung angewandten groJ3en Hitze weit weniger 
Bindekraft besitzen. 

Zur Bereitung des H a 11 t - und Led e r lei m s dienen eine Menge der 
verschiedenartigsten Stoffe; Abfalle bei der Lederbereitung, Abfalle aus den 
Handschuhfabriken, Hasen-, Kaninchen- und ahnliche Felle, denen die 
Kiirschner die Haare abgeschoren haben, Abfalle aus den Schlachtereien 
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und Schlachthausern, allerhand beschadigte Haute, endlich in groBen 
Mengen die Haute, die als Packmittel, als Seronen, ffir mancherlei Waren ge
dient haben, und viel Ahnliches. AIle diese Stoffe werden, um sie zu ent
fetten, zuerst wochenlang in Gruben, den sog. Kalkaschern, mit Kalk
milch behandelt, dann gewaschen und an der Luft getrocknet und gehen als 
sog. Leimgut an die Leimfabriken. Ihre AuflOsung erfolgt entweder durch 
anhaltendes Kochen uber freiem Feuer, altestes und schlechtestes Verfahren, 
oder dumh eingeleiteten Wasserdampf oder im geschlossenen Gefa.ll unter 
Dampfdruck. Alles ubrige gleicht dem zuerst beschriebenen Verfahren. Die 
Nordamerikaner nehmen das Einkochen der Leimlosung im Vakuum vor 
und erzielen damit ausgezeichnete Erfolge. 

Ein guter Leim muB klar, bei durchscheinendem Lichte frei von 
Flecken sein und mit glasklarem Bruche springen, die Farbe scheint auf 
die Klebkraft ohne EinfluB zu sein, denn man hat vielfach sehr dunkle 
Sorten von ausgezeichneter Bindekraft. Er kommt in allen Sorten und 
Farben, von blaBgelb bis zu schwarzbraun vor; hier muB die Art der Ver
wendung daruber entscheiden, welche Sorten anzuwenden sind. Blasen
bUdung im Leim ist nur dann ein Zeichen eines schlechten Leimes, wenn 
die Blasen durch Sauerwerden entstanden sind. Man erkennt dies an einem 
beim Auflosen und Erwarmen wahrnehmbarem Geruche. Die gewohn
lich unter dem Namen russischer Leim, weiBer Leim im Handel 
vorkommende weiBe, undurchsichtige Sorte ist mit farbenden Stoffen, 
mit Schwerspat, BleiweiB oder ZinkweiB versetzt. Vielfach werden die 
Leimsorten nach bestimmten Orten bezeichnet, z. B. Kolner oder Muhl
hausener Leim, ohne daB damit ausgedriickt werden soIl, daB der Leim 
von jenen Orten herstammt; man bezeichnet damit nur eine bestimmte 
Art, wie sie in fruheren Zeiten dort allein hergestellt wurde. Unter der Be
zeichnung Mischleim kommt ffir gewohnlich nicht eine Mischung von 
Haut- und Knochenleim in den Handel, sondern lediglich ein guter Kno
chenleim. Geringe Leimsorten mit wenig Bindekraft werden gewohnlich 
mit Mal e r lei m bezeichnet und dienen fur Leimfarben. Man bringt auch 
den Leim nicht in Tafeln ausgetrocknt"t, sondern in Form einer festen 
Gallerte in Fasser eingegossen in den Handel. Diese Art hat fur viele tech
nische Verarbeitungen, wobei der Leim in graBen Mengen gebraucht wird, 
z. B. bei der Papierherstellung und zum Schlichten von Geweben, viel ffir 
sich, da er sich dadurch viel bUliger stellt. Sehr zweckmiiBig ist auch der 
Perlen- und Flockenleim, auch Leimperlen genannt, kleine run de 
perlenartige feste Tropfen, die bereits nach einer halben Stunde im Wasser 
vollig aufgequollen sind. Man erhiilt diese Leimperlen, indem man die 
Leimbruhe durch feine Offnungen in einen Hiissigen oder gasformigen ge
kiihlten Stoff leitet, worin die Hussigen Tropfchen sogleich gallerartig werden. 

Mit Chlor gebleichter, hellgelber Lederleim kommt in dunnen Blattern 
als Vergolderleim in den Handel. 

In chemischer Beziehung kann man nach M.erck Knochenleim bzw. 
Hautleim (Glutin) und Knorpelleim (Chondrin) in folgender Weise unter
scheiden. Verdunnte Mineralsauren fallen nur das Chondrin, nicht das 
Glutin. Ferner verandert schwefelsaures Eisenoxyd eine GlutinlOsung 
nicht, in Chondrinlosung entsteht dagegen eine starke Fallung, die im 
DberschuB in der Kalte nicht, wahl aber beim Kochen loslich ist. Durch 
Gerbsaure werden dagegen beide Leimsorten ausgefiillt. 
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Vielfach hat man P r ii fun g s v e r fa h r e n vorgeschlagen, um die Giite 
des Leims zu beurteilen, doch sind die meisten davon durchaus unzuverlassig. 
Die einzige, die annahernd sicher iiber die Giite entscheidet, ist die, dall man 
den Leim mit kaltem Wasser iibergiellt und 24-48 Stunden damit stehen 
lallt. Guter Leim ist stark aufgequollen, aber noch fest und zah in der Masse, 
die Gewichtszunahme betragt wenigstens das P/2fache; schlechter Leim 
ist mehr oder weniger zerflossen und haufig von sehr iiblem Geruch. 

Deutschland deckt seinen Bedarf an Leim durch die eigene Herstellung. 
Gelatine, Gelatina alba, Colla animalis ist nichts anderes als 

ein sehr reiner, vollkommen geruchloser und farbloser oder nahezu farb
loser Leim, der in aullerst diinne Tafeln geformt ist. Seine Herstellung 
geschieht meist aus besonders frischen und durch Abschaben ganzlich 
gereinigten Knochen, gewohnlich den Rippenknochen von Rindern oder 
Kalbern, und zwar, do. es bei ihm auf Bindekraft nicht ankommt, durch 
Dampfen in fest geschlossenen Gefallen. Das Deutsche Arzneibuch nennt 
diesen Leim weillen Leim und lallt ihn auf KupfersaIze und schweflige 
Saure priifen. 1m Handel unterscheidet man folgende Sorten: Non pi us 
ultra mi t Goldetikett; extrafeinste Extra mi t Goldetikett, 
und zwar A und B; feinste mit Goldetikett A und B und 
feine mit Sil beretikett A und B. Die rote Gelatine, der rote 
Leim, Gelatins. rubra, wird durch Zusatz von etwas rotem Teerfarb
stoff oder Karmin erhalten. Von roter Gelatine sind folgende Sorten im 
Handel: Super-Extra mit Goldetikett; Extra mi t Gold
etikett und fein ste mi t Goldetikett. Gelatine mull in Wasser ge
lost noch zu 1% eine Gallerte geben. Durch Zusatz von Formaldehyd
losung wird Gelatine in Wasser schwer loslich. 

Mundleim wird durch Zusatz von Zucker zur Leimmasse hergestellt. 
Man lOst 2 Teile Leim und 1 Teil Zucker in 3 Teilen Wasser und dampft bis 
auf 4 Teile ein. 

Fliissiger Leim. Behandelt man Leim in wasseriger Losung (1 + 1) 
mit Sauren, namentlich mit Salpetersaure, so verliert er die Fahigkeit, eine 
Gallerte zu bilden, und die Losung bleibt auch bei gewohnlichem Warme
grade fliissig. Man stellt fliissigen Leim z. B. nach folgender Vorschrift her: 
Guter Kolner Leim wird im W asserbade mit der gleichen Menge starkem 
Essig gelost, dann 1/4 Teil Weingeist, ein wenig Alaun und soviel Essig
saure zugefiigt, dall die Losung fliissig bleibt. Nach Hell erhii.lt man einen 
vorziiglichen fliissigen Leim nach folgender Vorschrift: 100 Teile Gelatine, 
100 Teile Tischlerleim, 2 Teile Alaun, 25 Teile Weingeist werden in geniigen
der Menge 20prozentiger Essigsaure gelOst und die Losung 6 Stunden lang 
im Wasserbad erhitzt. Geringwertigeren fliissigen Leim erhalt man nach 
demselben Verfasser durch mehrstiindiges Kochen von 100 Teilen Leim 
in 260 Teilen Wasser und 16 Teilen Salpetersaure. Hierbei darf das Kochen 
nicht in Metallgefallen vorgenommen werden. 

Chromleim. Riihrt man in eine starke Leimlosung gepulvertes 
Kaliumdichromat oder fiigt eine Losung des SaIzes hinzu, so verliert ein 
solcher Leim, dem Sonnenlicht ausgesetzt, die Fahigkeit sich in Wasser zu 
losen. Man benutzt diese Eigenschaft zum Kleben wasserdichter Beutel 
aus Pergamentpapier und zur Herstellung von Gullformen, kiinstlichen 
Kautschukstempeln, ferner in der Photographie bei dem sog. Kohledruck
verfahren. 
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Nichtorganlslerte Fermente. 

Pepsinum. Pepsin. Pepsine. 

Feines, fast weiBes, nur wenig Feuchtigkeit anziehendes Pulver, von 
eigentiimlichem Geruch und sii13lichem, hinterher etwas bitterlichem Ge
schmack, in Wasser nicht valIig Idar 16slich; auf Zusatz von einigen Tropfen 
Salzsaure wird die Lasung etwas Idarer. 

Das Pepsin ist im Magensaft alIer warmbliitigen Tiere enthalten und 
findet sich in den sog. Labdriisen der Magenschleimhaut neben verschiedenen 
anderen Stoffen. Es wird aus den gereinigten Magenschleimhauten von 
Schweinen, Schafen oder Kalbern hergestelIt, indem man es aus dem 
wasserigen Auszuge durch Natriumchlorid ausfiillt, das jetzt noch braunliche 
Pepsin wieder in Wasser auf16st, reinigt und bei sehr gelinder Warme auf 
Glas oder Porzellan trocknet. 

A n we nd u ng. Das Pepsin dient hauptsachlich zur HerstelIung von 
Pepsinwein und sog. Labessenz zum Kasen der Milch, wird aber auch fiir 
sich in der Reilkunde bei Verdauungsstorungen angewendet, da es die Fahig
keit besitzt, bei miil3iger Warme und Gegenwart von Saure die Eiweil3stoffe 
der Nahrung in Lasung zu bringen, in Peptone umzuwandeln. Auch 
dient es mit Salzsaure zusammen als Verdauungsfliissigkeit fiir die Horn
albumosen, zur aul3erlichen Behandlung bei Hauterkrankungen, bei Wund
heilungen und schlecht heilenden Geschwiiren, um gral3ere Narbenbildung 
zu verhindern. 

Priifung: Die Pepsine des Handels sind gral3tenteils Mischungen 
mit Milchzucker oder Traubenzucker. Aus diesem Grund ist die Priifung 
von grol3er Wichtigkeit. Mit 100 Teilen Wasser gibt 1 Teil Pepsin eine 
schwachtriibe Lasung, die blaues Lackmuspapier nur wenig ratet. 0,1 g Pepsin 
in 100 g Wasser von 50° und 0,5 ccm Salzsaure ge16st, mul3 10 g zehn Mi
nuten lang gekochtes und in linsengrol3e Stiicke zerschnittenes oder durch 
ein Sieb zu grobem Pulver zerriebenes Eiweil3 bei oft wiederholtem, kraf
tigem Schiitteln bei 45° innerhalb 3 Stunden bis auf wenige Hautchen lasen. 
Bei dieser Priifung des Pepsins mul3 genau auf den Warmegrad 45° geachtet 
werden, da bei 55 ° Pepsin nicht mehr imstande ist, das Eiweil3 aufzulasen. 

Als Peptone, namentlich Fleischpeptone sind die durch Pepsin 
und Spuren von Salzsaure bewirkten Lasungen der stickstoffhaltigen Bestand
teile des Fleisches in den Handel gebracht, teils in trockener, Peptonum 
siccum, teils in teigfarmiger Gestalt. Dieses Laslichmachen kann aul3er 
durch Pepsin besonders noch durch zwei andere Fermente, durch das 
Pankreatin, eine Absonderung der Bauchspeicheldriise, und das Papain 
oder Pap a y 0 ti n bewirkt werden. Das trockene Pepton bildet helIgelbe, 
leicht zerreibliche Stucke oder ein weil3liches Pulver, ist in Wasser 16slich und 
fast geruchlos. Peptonwasser, eine Auflosung von 2% Pepton und 1% 
~atriumchlorid in Wasser, wird in der Bakteriologie als Nahrmittel fiir 
Kulturen der Bakterien verwendet. 

Papayotinum. Papaine. 

Ein eigentumlicher Stoff, ein Ferment aus den Blattern, Stengeln und 
Friichten von Carica papaya, einer Feigenart Siidamerikas. Es hat eine 
ahnliche Wirkung wie das Pepsin, denn es lost Fibrin und ahnliche Karper. 
Man wendet es namentlich gegen Diphtherie an. 
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Verli!lchledenes. 

PyoetBDinum eoer6leum. 
Methylvlolett. Pyootanlne bleu. Violet de m6thyle. 

Unter diesem Namen wird ein chemisch reines Methylviolett in den 
Handel gebracht, das wegen seiner aullerordentlich bakterientotenden 
Eigenschaft sowohl in der Wundbehandlung alB Streupulver als auch 
als Einspritzung angewendet wird. Namentlich aber hat es in der Tier
heilkunde als Mittel gegen die Maul- und Klauenseuche Anwendung ge
funden. Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist es das Hydrochlorid 
des Pentamethylpararosanilin. Es bildet ein blaues Pwver, das sich leicht 
in Wasser und Weingeist mit blauvioletter Farbe lost; AmmoniakfliiBsig
keit und Natronlauge scheiden aus der w8.sserigen Losung die Base als 
rotlichen Niederschlag abo 

Ein unreines Methylviolett ist in den violetten und schwarzen Tinten
stiften enthalten. Mit diesen muJ3 man sehr vorsichtig umgehen, daB nichts 
von dem Staube des Tintenkorpers in die Augen oder unter die Haut 
kommt. Es treten sonst bOsartige Entziindungen auf, die oft nur durch 
chirurgische Eingrifie zu heilen sind. 

** Podophyllinnm. Podophyllin. 
Gelbliche oder brii.unliche Massen, vollstii.ndig amorph und leicht zu 

einem gelben Pulver zerreiblich, von scharlem, bitterem Geschmack. Es 
ist loslich in 10 Teilen Weingeist, wenig loslich in Ather und Schwefel
kohlenstoff. 

Wird bereitet durch Abscheiden mittels Wasser aus dem weingeistigen 
Auszuge der Wurzel von PodophyUum peltatum, einer Pflanze Nordamerikas 
aus der Gattung der Berberideen. 

Anwendung. In sehr kleinen Gaben als sehr stark wirkendes Ab
fiihrmittel, ii.hnlich dem Jalapen- und dem Skammoniumharz, daher auch 
sein Name vegeta bilischer Kalo mel. 

Myrt61um. Myrtenkampfer. Myrtol. 
Das unter diesem Namen in den Handel kommende Erzeugnis ist kein 

reiner Myrtenkampfer, sondem nur ein rektifiziertes <:>1 von Myrtus com
munis, nach eingehenden Untersuchungen bestehend aus rechtsdrehendem 
Pinen, (~OH18)' und Zineol. 

An wen dun g. Als faulniswidriges Mittel sowie bei Erkrankungen der 
Atmungs- und Hamwerkzeuge. 

ChlorophYUum. Chlorophyll. Chlorophylle. 
Chlorophyll oder Blattgriin ist der Farbstoff, der allen griinen Pflan' 

zenteilen die Fii.rbung verleiht. Man hat festgestellt, dall der Farbstof£ eine 
Magnesiumverbindung, und zwar ein Gemisch zweier Chlorophyllarten ist, die 
man mit Chlorophyll a (C&5H7105N(Mg) und Chlorophyll b (CssH700eN(Mg) 
bezeichnet hat. Der Farbstoff ist in reinem Zustand alB metallisch glan
zende, blauschwarze kleine Tii.felchen auskristallisiert worden. Er wird heute 
gesondert dargestellt, und zwar in zwei Formen, einmalloslich in <:>1, dann 
loslich in Weingeist und in Wasser. Der Farbstoff verdient zum Farben von 
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Olen, Fetten, sowie fiir Spirituosen, Zuckerwerk, iiberhaupt fiir aIle zu Ge
nuBzwecken bestimmten Dinge eine ganz besondere Beachtung, da er bei 
volliger Unschadlichkeit eine groBe Ausgiebigkeit besitzt. 1: 1000 gibt 
noch eine lebhaft griine Farbung. 

Die Darstellungsweisen des Chlorophylls sind sehr mannigfach. Man 
preBt mit etwas Wasser zerquetschtes Gras aus, erhitzt den PreBsaft zum 
Sieden, wobei sich ein griines Gerinnsel abscheidet, das abgepreBt und so
dann mit Weingeist ausgelaugt wird. Die von dem UngelOsten abfiltrierte 
weingeistige Losung, die das Chlorophyll enthiilt, wird verdampft und der 
Riickstand mit heiBem Wasser angeriihrt. Die sich hierbei nicht lOsende 
flockige, griine ~asse wird in Salzsaure gelOst und endlich aus dieser Losung 
mit Wasser gefallt. 

Unter der Bezeichnung Chlorosan ist ein Chlorophyllpriiparat im 
Handel, das blutbildend und belebend wirken solI. 

Phenol-, Kresol-, Teer61-SeifenI6sungen. 

Derartige Losungen haben unter den verschiedenartigsten NameD 
eine groBe Wichtigkeit als Desinfektionsmittel, namentlich zur Ab
tOtung von Bakterien, erlangt. Es war zuerst die chemische Fabrik zu Eisen
biittel, die anfangs der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts Sapo
karbol in den Handel brachte. Damals handelte es sich immer nur um 
die Loslichmachung von Phenol, wahrend spater, als man die ungemein 
kriiftig desinfizierende Wirkung von lOslichgemachtem Kresol erkannte, 
auch dieser Bestandteil des Steinkohlenteers hinzutrat. Es entstanden das 
Pearso nsche Kreoli n; dann das Lysol und das Artmannsche Phe noli n 
und Sapokarbol II. 

Je nach der Art, ob Harz- oder Fettseife, und je nach der Menge der 
angewandten Seife entstehen verschiedenartige Losungen, die entweder 
beim Verdiinnen mit Wasser eine milchige Fliissigkeit geben, d. h. einen Teil 
ihrer Teerole bzw. Kresole abscheiden und nur emulsionsartig in der Schwebe 
halten, hierher gehoren Sapokarbol 1 und Kreolin, oder es war Seife in 
geniigender Menge vorhanden, und so bleiben die Phenole, Kresole und Teer
ole, auch nach starker Verdiinnung mit Wasser, klar gelOst. Hierher gehoreD 
Lysol, Phenolin und Sapokarbol II. 

t Sapokarbol I. (Eisenbiittel.) 
1st eine rohe Karbolsaure, die durch Seifenzusatz in wasserige Losung 

gebracht ist. Sie enthiilt also aIle die wechselnden Bestandteile der rohen 
Karbolsaure und scheidet diese beim Verdiinnen mit Wasser zum Teil 
emulsionsartig wieder aus. 

Creolinum. Kreolin. Creolin. Creayl. 

Unter diesem Namen wird von der Firma Creolinfabrik Ottomar 
Quandt in Hamburg, friiher William Pearson & Co., ein Priiparat in den 
Handel gebracht, das, wegen seiner desinfizierenden Wirkung und groBeren 
Unschadlichkeit, als ein Ersatz fiir die giftige Karbolsaure empfohlen wird 
und nicht den Bestimmungen des Giftgesetzes unterliegt. 

Es stellt eine braune, olige, schwach nach Teer riechende Fliissigkeit 
dar, die sich mit Wasser in jedem Verhiiltnisse zu einer weiBlichen, rahmartigen 
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Fliissigkeit mischt. Die so entstandene Emulsion verbleibt mehrere Tage 
unverandert. Seine chemische Zusammensetzung scheint zu wechseln. Es 
mull jedenfalls frei sein von freiem Kresol oder einer Kresolzubereitung, 
da es sonst dem Giftgesetz unterliegen wiirde. Es enthiilt wahrscheinlich 
neben Harznatronseife kresolsulfosaures Natrium, das keine Kresolzuberei
tung darstellt, sondern ein chemisches Praparat. 

Es solI dargestellt werden aus den hohersiedenden Anteilen des Stein
kohlenteers, die nach der Gewinnung der Karbolsaure verbleiben. 

Anwendung. Das Kreolin wird aullerlich, in wasseriger Mischung, 
zur Wundbehandlung verwendet, ebenso gegen menschliche und tierische 
Schmarotzer. 

Wahrend der Choleraepidemie im Jahre 1892 wurde Kreolin in Ham
burg auch vielfach zu innerlichem Gebrauch angepriessn, eine Anwendung, 
vor der, wegen der vielfach dabei auftretenden Nebenwirkungen und wegen 
der nicht immer gleichen Zusammensetzung des Praparates gewarnt werden 
mull. 

t Lys61um. LY801. 

Von diesem Praparat kommen hauptsachlich zwei Sorten, Lysolum 
purum und Lysolum crudum, in den Handel, die nur dadurch verschieden 
sind, daB zu letzterem Rohkresol, zu ersterem a ber reines Kresol von 
mindestens 98% Gehalt verwendet wird. 

Die Bereitung des Lysols geschieht in der Weise, daB in groBen, doppel
wandigen, mit Riihrvorrichtungen versehenen Kesseln zuerst die Mischung 
aus vorher genau auf seinen Gehalt gepriiftem Kresol und 01 eingetragen 
wird; dann fiigt man die genau berechnete Menge Kalilauge hinzu und 
erwarmt unter fortwii.hrendem Riihren bei einer bestimmten Wii.rme so 
lange, bis alIes Kresol vollstandig in Losung iibergegangen ist. LYBOI enthii.lt 
50% KreBol. DaB reine Lysol stellt eine vollig klare, olartige, gelbe bis gelb
braune Fliissigkeit von eigentiimlichem, aber durchaus nicht unangenehmem 
Geruche dar. Sie rnischt sich mit destilliertern Wasser in jedem Verhii.ltnisse 
vollig klar, und nur kalkhaltiges Wasser gibt durch sich bildende Kalkseife 
eine geringe Triibung. Das Lysol eignet sich wegen seiner vollig neutralen 
Reaktion zur Wundbehandlung sowie zur Reinigung arztlicher Werkzeuge, 
es greift diese in keiner Weise an. Beim Waschen der Hande und ver
seuchter, infizierter Wasche, sowie beirn Abreiben von Gegenstanden 
und Wanden in Krankenzimmern leistet es vorziigliche Dienste, da hier 
die reinigende Wirkung der neutralen Seife zu der desinfizierenden des 
Kresols tritt. Bei der bedeutend starkeren Wirkung des Lysols im Vergleich 
mit Phenol konnen weit schwachere Losungen als bei dieser angewendet 
werden. Man benutzt gewohnlich 1/2-2prozentige Losungen. 

Das Rohlysol findet in der Desinfektion im groJ3en Verwendung. 
Patentinhaberin des Lysols ist die Firma Schiilke & Mayr, Hamburg. 
Um Lysolgeruch aus Flaschen zu entfernen, spiilt man Rie 

griindlich mit etwas Natronlauge oder Salmiakgeist um, lli.l3t eine Zeitlang 
unter ofterem Umschiitteln stehen, fiillt die Flasche mit Wasser voll, laJ3t 
wiederum eine Zeitlang stehen und spiilt dann griindlich nacho Sollte dies 
nicht vollstandig zum Ziele fiihren, laJ3t man die Flasche durch Auf-den
Kopf-Stellen vollstandig auslaufen, gieJ3t eine kleine Menge rauchende Sal
petersaure hinein, stellt verkorkt einige Tage beiseite und spiilt dann gut aus. 
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t Phenolin und Sapokarbol II sind Phenollosungen, wobei so viel 
Seife zugesetzt ist, daB die Losung nach dem Verdiinnen mit Wasser vollig 
klar bleibt. 

Die Kresolseifenlosung des Deutschen Arzneibuches. Liquor 
Cresoli saponatus, enthalt etwa 50% rohes Kresol und eine etwa 25% 
Fettsaure entsprechende Menge Seife. Sie wird aus Leinol, Kaliumhydroxyd, 
Wasser, Weingeist und rohem Kresol hergestellt. Die Verseifung des Oles 
geschieht durch Umschiitteln und Stehenlassen bis zur Verseifung bei Zim
merwarme. Es ist eine klare, rotbraune Fliissigkeit, die sich in Wasser, Wein
geist und Glyzerin klar lOst. 

Unmittelbar an die Kresolseifenlosungen schlieBen sich zwei weitere 
Desinfektionsmittel, die von Dr. F. von Heyden Nachfolger, chemische 
Fabrik in Radebeul bei Dresden, in den Handel gebracht wurden, das 
Solutol und das Solveol, an. 

t Solut6lum. Solutol. 
Auch von diesem Praparat werden wie beim Lysol zwei Sorten, S. pu

rum und S. crudum, in den Handel gebracht, deren Unterschied auf den 
gleichen Umstanden beruht wie bei dem Lysol. Bei Solutol ist das Kresol 
nicht durch Seife, sondem durch Kresolnatrium wasserloslich gemacht 
worden. Da das Kresolnatrium stark alkalische Reaktion zeigt, ist diese 
auch bei dem fertigen Solutol vorhanden. 

Das Solut6lum purum ist eine olige, gelbliche, S. crudum eine braunliche 
Fliissigkeit von eigentiimlichem, lange anhaltendem, aber nicht unan
genehmem Geruche, die mit Wasser, selbst kalkhaltigem, eine klare Losung 
gibt. Seiner starken Alkalitat wegen ist das Solutol fiir die Wundbehandlung 
nicht geeignet; dagegen ist es nach den Untersuchungen des Reichs
Gesundheitsamtes als desinfizierendes, Bakterien totendes Mittel ganz be
sonders geeignet. Nebenbei vernichtet es die Geriiche der Auswurfstoffe, 
der Fakalien in rascher und ausgiebiger Weise, ist daher zum Geruchlos
machen von Aborten besonders zu empfehlen. Fiir diese Zwecke, wie iiber
haupt zur Entseuchung im groBen, kann das Rohsolutol verwendet werden. 

t Solve6lum. Solveol. Solveol. 
Es ist eine Losung von Kresol in kresotinsaurem Natrium und wird 

bei volliger Neutralitat fiir die Wundbehandlung und zur Reinigung arzt
licher Gerate empfohlen. 

t Saprol. 
Unter diesem Namen wird ein Desinfektionsmittel in den Handel 

gebracht, das in der Hauptsache aus rohem Kresol besteht, das mit so viel 
leichten Kohlenwasserstoffen versetzt ist, daB die Mischung auf Wasser 
schwimmt. Es wird namentlich zur Geruchlosmachung von Aborten usw. 
empfohlen. 

BuchheIBter-Ottersbach. I. 15. Aufi. 71 
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Photographie. 
Es kann nicht die Aufgabe dieses Buches sein, in diesem Abschnitt 

ein erschOpfendes Werk uber die Photographie niederzulegen, zumal die 
Literatur uber die Photographie sehr umfangreich ist und kleinere und 
groJ3ere vorzugliche Werke enthiilt. 

1m Rahmen dieses Buches, wo die geschiiftliche Tii.tigkeit des jungen 
Drogisten als Leitsatz zu gelten hat, darf es sich nur darum handeln, den 
jungen Fachgenossen mit dem Wesen der Photographie iiberhaupt und 
mit den Apparaten und sonstigen Bedarfsgegenstiinden, die in Drogen
geschiiften viel begehrt werden, vertraut zu machen. 

Von der Chemie her wissen wir, daJ3 verschiedene SaIze, z. B. Chlor
und Bromsilber, durch das Licht eine Zersetzung erleiden, daJ3 Leim, der 
mit KaliumchromatlOsung gemischt, dem Sonnenlicht ausgesetzt wird, in 
Wasser unloslich wird. Diese Einwirkung des Lichtes auf chemische Prii.
parate benutzen wir in der Photographie zur Herstellung von Bildern. 

Setzen wir Chlorsilber dem Einflusse des Lichtes aus, so schwiirzt es sich 
allm.ii.hlich, wir konnen die Zersetzung mit den Augen wahrnehmen. 
Bei Bromsilber ist dies nicht der Fall. Bromsilber dem Licht ausgesetzt, 
erleidet, sofern eine Spur £reies Brom vorhanden ist, keine sichtbare Ver
ii.nderung. Dennoch aber ist es zersetzt. Das Licht hat eine Erregung 
des Bromsilbers, des Silberbromids, verursacht, hat dieses in Silber sub
bromid, Ag2Br, das leicht reduzierbar ist, und freies Brom ubergefiihrt. 
Bringen wir dieses zersetzte Bromsilber, das Silbersubbromid, mit .stoffen 
zusammen, die das Brom aufnehmen, so wird das Silber reduziert und er
scheint ebenfalls schwarz. Bestreichen wir eine Glasplatte mit einer Mischung 
von Bromsilber und Gelatinelosung oder Agar-Agarlosung, bringen sie in 
einen lichtdichten, innen geschwiirzten Kasten, der vorn, der Platte gegen
iiber ein Brennglas eingefiigt triigt, um die Lichtstrahlen, die von dem 
ihm vorliegenden Bild ausgehen, aufzufangen und auf die Platte zu werfen, 
so wird das Bromsilber augenblicklich zersetzt. Es wird dort, wo die Licht
strahlen hintrafen, erregt und so das Bild durch das entstandene Silber
subbromid auf der Platte gezeichnet, ohne sichtbar zu sein: Durch Reduk
tion des Silbers durch sog. Entwickler oder Hervorrufer, die innerhalb 
einer gewissen Zeit nur auf das leicht reduzierbare Silbersubbromid, aber 
nicht auf das Bromsilber einwirken, wird das Bild dann sichtbar, und zwar 
in Schwarz und WeiJ3. 

Dieses Bild ist jedoch ein N egativ, ein umgekehrtes Bild: was in der 
Natur hell, licht, weiJ3 ist, ist hier schwarz, was dort schattig, schwarz, 
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dunkel, ist bier hell. Und zwar weil gerade das Helle. WeiBe, die Lichter 
in der Natur Licht ausstrahlen, die Zersetzung des Bromsilbers herbei
fUhren und das Silber sehr leicht reduzierbar machen, das dann durch die 
Entwickler auf der Platte geschwarzt wird, wahrend die Schatten in der 
Natur, das Dunkle, Schwarze fast kein Licht austrahlen, es verschlucken 
und deshalb das Bromsilber unzersetzt lassen. 

Wollen wir ein mit der Natur iibereinstimmendes Bild haben, wo das 
Helle, Wei.Be, die Lichter in der Natur wirklich weill sind, das Dunkle, 
der Schatten, wirklich dunkel, die Halbschatten, die nicht alles Licht 
verschlucken, sondern mehr oder weniger zuriickstrahlen, reflektieren, 
auch halbdunkel, mUssen wir von dem Negativ ein Positiv herstellen. 
Wir legen auf das Negativ ein lichtempfindliches, z. B. mit Chlorsilber 
uberzogenes Papier und lassen auf dieses das Licht durch das Negativ 
hindurch einwirken. Es wird die hellen Stellen des Negativs - die 
Schatten in der Natur - durchdringen, das Chlorsilber zersetzen und das 
Papier schwarzen. Die dunklen Stellen des Negativs - die Lichter in der 
Natur -, das reduzierte Silber wird das Licht aber nicht durchdringen, 
das Papier darunter bleibt weill, und wir erhalten ein mit der Natur iiber
einstimmendes Bild. 

Die Photograpbie zerfallt demnach in zwei Teile: 
I. Die Herstellung des Negativs. 

II. Die Herstellung des Positivs. 

I. Die Herstellung des N egativs. 
I. Zur Herstellung des Negativs sind verscbiedene Vorgange erforder

Hch: 
A. Die Aufnahme des Bildes, d. h. die Einwirkung der zurUckge

strahlten, der reflektierten, Lichtstrahlen des vor dem Brennglase 
- der Linse, dem Objektiv des Apparates - liegenden 
Bildes auf die lichtempfindliche Platte. 

B. Das Sichtbarmachen der durch die Aufnahme erfolgten Zer
setzung der Platte, das Hervorrufen, das Entwickeln des Bildes 
vermittels chemischer Agenzien, sog. Entwickler . 

. C. Das Festhalten, das Fixieren des Bildes auf der Platte, d. h. 
das Verbindem einer weiteren Zersetzung dar Platte durch 
das Licht. 

A. Aufnahme des Bildes. 
Um eine Aufnahme machen zu kennen, legen wir eine Glasplatte, 

die auf einer Seite eine Bromsilbergelatinescbicht triigt - eine Trocken
platte oder kurzweg Platte -in einer Dunkelkammer bei rotem Licht mit 
der Schichtseite nach oben in ein lichtdichtes kleines Kastchen - eine 
Kassette -, welche die Platte vollstiindig von Tageslicht oder kiinstlichem 
weill en Licht abschliellt. Nun machen wir den photograpbischen Apparat 
bereit. Er ist, wie wir wissen, ein lichtdichter, innen geschwiirzter Kasten, 
der vorn eine Glaslinse, ein Objektiv tragt. Um sich iiberzeugen zu kennen, 
da.B auch gerade das Bild, was wir aufnehmen wollen, vor dem Objektiv 
liegt, ist an dem Apparat, dem Objektiv gegenuber, dort, wo die Platte 
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eingestellt werden muB, eine matte Glasscheibe, die Matt- oder Visier
scheibe angebracht. 

Beobachten wir auf dieser Mattscheibe das Bild, so werden wir sehen, 
daB dieses, gleichwie spater auf der Platte, entgegengesetzt der Natur, auf 
dem Kopfe steht, da die Lichtstrahlen sich in gerader Linie fortpflanzen 
und die Glaslinse, die, wie wir spater sehen werden, den Lichtstrahl bricht, 
die Hauptrichtung nicht verandert, sondern nur die verschiedenen Strahlen 
vereinigt, sammelt. Um das Bild besser beobachten zu konnen, bedienen 
wir una eines dunkeln Tuches - eines Dunkeltuches, das wir uber den 
Kopf und den Apparat werfen. Das Bild wird nun grolltenteils unklar 
sein, nicht scharf gezeichnet, wir mussen es erst scharf einstellen. 
Dies geschieht durch Ausziehen oder Zusammendrucken des Lederbalges, 
wodUl'ch der Raum zwischen demMittelpunkte derLinse bis zurMattscheibe 
entweder vergroBert oder verkleinert wird. 1st das Bild scharf eingestellt, 
so wird das Objektiv durch die an dem Apparat angebrachte Vorrichtung 
oder durch Auflegen eines Deckels geschlossen, daB kein Licht mehr in den 
Apparat fallen kann, die Mattscheibe entfernt und an ihre Stelle die Kassette 
mit der Platte getan. J etzt offnet man die Kassette dUl'ch Herausziehen 
des Schiebers, zugleich auch das Objektiv, daB die Lichtstrahlen auf die 
Platte einwirken konnen, man belichtet, man exponiert. Da die Zer
setzung des Bromsilbers augenblicklich eintritt, darf die Belichtung, 
die Exposition, nur ganz kurze Zeit wahren. Die Dauer der Belichtung 
richtet sich nach Verschiedenem, teils nach der Gute des Objektivs, teils 
nach der Jahreszeit, der Tageszeit, der Starke des Lichtes, der Empfind
lichkeit, d. h. der Guteder Platten undanderem. 1st die Belichtung beendet, 
wird vor allem das Objektiv geschlossen, daB kein Licht mehr auf die Platte 
fallen kann, darauf ebenfalls die Kassette, und die Aufnahme ist beendigt. 

Wir sehen, daB wir ZUl' Aufnahme eines Bildes des photographischen 
Apparates, verschiedener anderer Gerate und sonstiger Gegenstande be
diirfen. Es sind dies vor allem: 

1. Die lichtempfindliche Platte. 
2. Die Kassette. 
3. Die Dunkelkammer und die Dunkelkammerlampe. 
4. Der photographische Apparat. 
5. Das Objektiv. 
6. Die Blende. 
7. Der Verschlull. 
8. Das Stativ. 

1. Lichtempfindliche Platten sind Glasplatten, die auf einer Seite, 
der Schichtseite, ein inniges kasegelbes Gemisch, eine Emulsion von 
Bromsilber und Gelatinelosung oder Agar-Agarlosung aufgetragen haben. 
Diese Emulsion ist auBerst empfindlich gegen Tageslicht und kiinatliches 
weiBes Licht, nicht so empfindlich gegen gelbes, fast unempfindlich gegen 
rotes Licht. Die Herstellung der Platten, sowie jedes Arbeiten damit, wie 
Einlegen in die Kassetten und das spatere Entwickeln, mussen daher stets 
bei rotem Licht geschehen, da die Platten sonat unbrauchbar werden. Man 
nennt sie Trockenplatten. weil die Schicht trocken ist, im Gegensatz zu 
den fruher angewandten feuchten Kollodiumplatten. Die Trocken
platten werden fabrikmallig hergestellt. Ammoniumbromid oder Kalium-



Photographie. 1125 

bromid enthaltende Gelatine16sung wird mit einer Silbernitrat16sung so 
gemischt, da13 Ammoniumbromid im Dberschu13 ist. Es scheidet sich das 
Silberbromid in au13erst feiner Verteilung aus 

NH4Br + AgNOs AgBr + NH4NOs 
Ammoniumbromid + Silbernitrat = Silberbromid + Ammoniumnitrat. 

Die Mischung erhitzt man, um die Kornung des Silberbromids zu vergro13ern 
und dadurch lichtempfindlicher zu machen, man reift die Masse. Darauf 
wird die Masse abgekiihlt, sie erstarrt, wird jetzt in Streifen zerschnitten, 
mit kaltem Wasser ausgewaschen, um das Ammonium- bzw. das Kalium
nitrat zu entfernen, darauf geschmolzen und moglichst gleichma13ig auf 
Glastafeln ausgegossen, die in die verschiedenen Gro13en zerschnitten werden. 
Solche Platten sind, lichtdicht und trocken aufbewahrt, lange Zeit halt bar, 
miissen aber vor Ammoniak-, Salzsaure-, Schwefelwasserstoff- und derartigen 
Dampfen peinlichst geschiitzt werden. Sie geniigen fiir die meisten Zwecke, 
z. B. Landschaftsaufnahmen vollstandig, zeigen aber den Nachteil, da13 
blaue, violette und ultraviolette Farben bedeutend scharfer auf sie ein
wirken als gelbe, griine und rote, indem das Gelb der Platten blaue und 
violette Strahlen geradezu aufsaugt, absorbiert, hier die Platte starker 
zersetzt wird, die blauen und violetten Farben auf dem Bild unnatiirlich 
hell, die gelben, griinen und roten aber zu dunkel werden. Diesem Dbelstande 
hilft man ab durch Verwendung der orthochromatischen oder farben
empfindlichen Platten. (iewohnliche Bromsilberplatten werden in 
eine Losung eines Teerfarbstoffes wie Erythrosin, Athylrot oder Zyanin ge
taucht oder die Emulsion selbst wird damit vermischt. Sie werden hierdurch 
aufsaugefahig auch fiir die gelben, griinen und roten Farben, also gleich 
empfindlich fiir aIle Farben gemacht. Allerdings wird dadurch nicht die 
bei weitem gro13ere chemische Kraft der blauen Farbe aufgehoben, und so 
verwendet man bei Aufnahmen mit farbenempfindlichen Platten eine Gel b
scheibe, die man vor dem Objektiv anbringt. Durch diese Gelbscheibe, 
die ja die blauen Strahlen schon aufsaugt, wird die Kraft der blauen Strahlen 
abgemildert. Man stellt sich eine Gelbscheibe her durch Dberziehen einer 
Spiegelscheibe mit einer Teerfarbstoffkollodiumschicht. 

Bei Innenaufnahmen gegen Fenster oder von brennenden Lampen, 
wo die Umgebung gewohnlich dunkler gehalten ist, oder von Personen mit 
heller Kleidung auf dunklem Grunde zeigt sich bei Verwendung der ge
wohnlichen Platten meist ein wei13er Schein, der die feineren Zeichnungen 
unkenntlich macht, ein Lich thof. Der Lichthof entsteht dadurch, 
da13 die Lichtstrahlen von der Glasschicht zuriickgestrahlt werden und so 
die Bromsilberschicht nochmals durchdringen. Man sucht diesen Fehler 
dadurch zu beseitigen, da13 man die Platten auf der Riickseite mit einer Auf-
16sung eines tiefroten Teerfarbstoffes iiberzieht und nennt solche Platten 
lichthoffrei. 

Verwendet man als Trager der Bromsilberemulsion nicht GlafJ, sondern 
durchsichtiges biegsames Zelluloid oder Papier, erhalt man die Films oder 
Filme und unterscheidet PIa nfilme oder Bla ttfilme und Rollfilme oder 
Filmpatronen. Planfilme sind bis zur Dicke eines Kartenblattes stark, 
befinden sich haufig auf einer Unterlage von diinner schwarzer Pappe und 
werden genau so behandelt wie Platten. Sie bieten den Vorzug, da13 sic 
lcichter sind, nicht zerbrechen, so da13 sic sich besonders fiir Reisen eignen, 
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sind aber teurer. Rollfilme sind diinne Zelluloidstreifen, auf Spulen auf
gerollt, und zwar fiir sechs oder zwoH Aufnahmen aUBreichend. Sie sind mit 
einem schwarzen, lichtdichten Papiere bedeckt, wodurch ermoglicht wird, 
sie bei Tageslicht in den Apparat zu legen und auszuwechseln, da sich der 
Papierstreifen wieder mit amollt. Man kann mit ihnen schnell hinterein
ander Aufnahmen machen; aber die Verarbeitung spiiter beim Entwickeln ist 
nicht so einfach wie die der Platten, aullerdem geben sie mitunter unscharfe 
Bilder. Ais Ersatz fiir Zelluloidfilme gelten auch Papierfilme. Bei ihnen 
liillt sich das Negativ, iihnlich wie bei den Abziehbildern, von dem Papier
untergrund ablosen, oder man bestreicht das Papier mit etwas Mohnol, 
wodurch es durchsichtig wird. 1st als Triiger der Emulsion eine schwarz
lackierte Eisenblechplatte verwendet, so bildet dies eine Ferrotypplatte, 
wie sie auf Jahrmiirkten zur Automatenphotographie benutzt wird. 
Infolge des schwarzen Grundes erscheint das Bild als Positiv, obwohl es ein 
Negativ ist. Da es nicht durchsichtig ist, kann man von solchem Negativ 
keine Abziige machen. 

2. Kassetten sind lichtdichte, sorgfiiltig gearbeitete, kleine Kiistchen, 
die zur Aufnahme der Platten und Filme bestimmt sind. Sie werden aus 
verschiedenen Stoffen hergestellt, meist aUB Holz oder Eisenblech. Ent
weder sind sie fiir eine oder fiir zwei Platten, Wechselkassetten fiir zwolf 
Platten eingerichtet. Ane Kassetten miissen so gearbeitet sein, dall die 
Platte genau an die Stelle der Mattscheibe zu stehen kommt, da die Bilder 
sonst infolge Kassettendifferenz unscharf werden. Der Schieber, der 
die Platte vor Licht abschliellt und sie im Apparat, wenn herausgezogen, 
freilegt, ist entweder vollstiindig aUBziehbar oder umlegbar. 1m ersteren 
FaU mull beim Herausziehen vorsichtig verfahren werden, daB kein Licht 
in die Kassette fiiUt. Doppelkassetten sind entweder aUB einem Stiick 
gearbeitet, nur in der Mitte durch eine Scheidewand getrennt, so dall zwei 
Abteilungen entstehen, die durch die Schieber geschlossen werden, oder sie 
sind buchartig aufklappbar, und die Scheidewand ist unbeweglich. Wiihrend 
die ersteren von aullen zu fUllen sind, geschieht dies bei den buchartigen 
durch OHnen der Scheidewand. 

Wechselkassetten, Magazinkassetten, die bis zwolf Platten 
oder Planfilme aufnehmen konnen, bestehen aUB zwei ineinanderschiebbaren 
Kiistchen, in die die Platten in kleinen Metallrahmen eingelegt werden. 
Durch Aufziehen und wieder Zuriickschieben wird die belichtete, vorn be
findliche Platte nach hinten befordert. 

Fiir Filme benutzt man Rollka.ssetten oder fiir Planfilme auch die 
Filmpackkassette. In den Rollkassetten befinden sich zwei Spulen. 
Auf die eine wird die Filmpatrone gesteckt, durch Drehen roUt man einen 
Film zur Belichtung ab und roUt ihn nach der Belichtung auf die zweite 
Spule auf. Die Filmpatronen konnen, wie wir schon wissen, auch bei Tages
licht ausgewechselt werden. Die Filmpackkassette fiir Planfilme dient zur 
Aufnahme des Filmpacks, der ebenfalls ein Auswechseln bei Tageslicht ermog
licht. Es wird die Kassette mit einer Filmpackung von zwolf Filmen geladen. 

Alle Kassetten miissen vollig lichtdicht sein. Ma.n priift sie 
durch Belichten einer Platte durch die Kassette hindurch im Son
nenlicht. Beim Entwickeln werden sich die Stellen zeigen, wo Licht 
hindurchgegangen ist. Es ist auch zweckmiillig, neue Kassetten 
vor dem Gebrauche, geoffnet, der Luft aUBzusetzen. LiiBt sich die 
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Kassette nicht ohne Erschiitterung in den Apparat schieben oder der 
Schieber nicht leicht herausziehen, so tut man gut, mit einer geringen 
Menge Graphit einzureiben, doch mull dabei jede Staubbildung vermieden 
werden. 

3. Um die Platten in die Kassette zu legen, haben wir eine Dunkel
kammer notig, einen Raum, worin sich kein weilles Licht befindet, sondern 
der durch rotes Licht ausreichend erhellt wird. Damit beim Offnen der 
Tiir von aullen kein weilles Licht in die Dunkelkammer faIle, tut man gut, 
die Tiir mit einem lichtdichten Vorhange zu versehen. Der Raum wird 
durch eine Dunkelkammerlampe erhellt. Will man ein Zimmer mit einem 
Fenster zur Dunkelkammer einrichten, so versieht man dieses mit einer 
orangegelben Scheibe, auf die man eine rubinrote Scheibe bringt. Bei 
Sonnenlicht oder sehr hellem Tageslicht ist es erforder
lich, diese Scheiben noch durch einen roten Vorhang zu 

verdunkeln. In solcher Dunkelkam
mer ist eine kiinstliche rote Licht
quelle iiberfliissig. 

Die Dunkelkammerlampen kom
men in vielen Arten in den Handel: 
fiir Kerzen, Petroleum, Gas und elek
trisches Licht. Sie sind entweder mit 
einfachem, rubinrotem (Abb. 588) oder 
mit einem Doppelzylinder versehen 
(Abb. 589), wovon der innere orange
farben,deraullererubinrotist, undzwar 
Kobaltrubin, das heillt gleich in der 
Glasmasse rot gefarbt, im Gegensatz zu 
unechtem Kupferrubin, das durch Zu
satz von Kupferoxydul zu der geschmol
zenen Glasmasse erhalten wird. J e nach 
der Art tragen sie Kappen, damit auch 
kein weilles Licht von den Luftlochern, 
ohne die die Lampe nicht brennt, 
in die Dunkelkammer dringe. AIle 
diese Lampen diirfen nicht nur kein 

Abb. 588. weilles Licht durchlassen, sondern sie Abb 589. 
Dunkelkammerlampe .. h di bl d d'" Dunkelkammerlampe 
miteinfach. Zylinder. mussen auc e auen un Ie grunen mit Doppelzylinder. 

Strahlen zuruckhalten. Man priift sie 
auf folgende Weise: eine Platte wird zur Halfte mit lichtundurchlassigem 
schwarzem Papier bedeckt, die andere Halfte in einer Entfernung von 
ungefahr einem halben Meter, der Entfernung, in der man gewohnlich 
von der Lampe entfernt arbeitet, wahrend einiger Minuten der Be
Iichtung durch die Lampe ausgesetzt. Zeigt die Platte nach der Ent
wicklung mit einem gebrauchten Entwickler auf der belichteten Seite graue 
oder schwarze Streifen, so geniigt die Lampe den Anforderungen nicht. 

Bevor man an die Arbeit geht, mull man sich iiberzeugen, dall auch 
aIle Gerate, die gebraucht werden, in der Dunkelkammer sind. Benutzt 
man eine Petroleum-Dunkelkammerlampe, so uberzeuge man sich, ob sie 
genugend Brennstoff enthalt. Weiter mussen vorhanden sein: ein weicher 
Pinsel zum Abstauben der Platten, da sich leicht Staubchen festgesetzt 
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haben konnen, die auf der Platte nadelstichartige Flecke geben; die fur 
die einzelnen Bader erforderlichen Schalen in genugender Anzahl und aus 
verschiedenen Stoffen, um sie daran zu unterscheiden (Abb. 590 und 591); 

Abb.590. 
Glasschale. 

Abb.691. 
Bchale aus gehlirteter Papiermasse. 

auch wahle man fur das Fixierbad und zum Auswassern die Schalen so 
groB, daB sie mehrere Platten aufnehmen konnen; die verschiedenen Chemi
kalien wie Entwickler, ein Flaschchen mit Bromkaliumlosung, Fixierbad, 

Gr. ! 
-too' 

Abb.592. 

ferner reichlich Wasser, einige Mensuren (Abb. 592), ein Glas
trichter und Filtrierpapier, moglichst ein Wasserungskasten, 
eine Flasche, um die gebrauchten silberhaltigen Flussigkeiten 
zu sammeln, Behalter, um die nicht mehr gebrauchsfahigen 
Losungen zu entfernen, und ein Handtuch. 

AIle Gerate mussen peinlich sauber gehalten 
sein, man reinige sie sofort nach dem Gebrauche 
sehr sorghl tig. 

4. Die photographischen Apparate, die Kameras, sind 
von verschiedener Bauart, in den Grundgedanken aber immer 
ubereinstimmend. Wir konnen zwei Hauptgruppen annehmen: 
die Stativapparate, auch wohl Werkstattkameras, 
Atelierkameras genannt, und die Handapparate, auch 

GIasmensur. Moment-, Landschafts- oder Reisekameras, obwohl 
auch zusammenlegbare Stativapparate so bezeichnet werden. 

Die Stativapparate, gewohnlich schwerer und groBer gebaut als die 
Handapparate, eignen sich sowohl fur Momentaufnahmen, worunter 
Aufnahmen zu verstehen sind, deren Belichtungszeit kaum eine Sekunde 
und weniger betragt, als a uch fur Z e ita u f n a h men von langerer Be
lichtungszeit als eine Sekunde. Die Stativapparate werden vermittels 
eines Schraubengewindes auf einem Stativ befestigt, einem DreifuBe mit 
mehr oder weniger langen FuBen. Sie bestehen aus einem Vorderrahmen, 
der das Objektiv tragt, und einem Hinterrahmen, in dem die Matt
scheibe eingefiigt ist. Beide werden verbunden durch einen lichtdichten, 
gewohnlich ledernen Balg, der zum Scharfeinstellen auseinandergezogen oder 
zusammengedruckt werden kann (Abb.593). 

Unbedingt erforderlich ist, daB der Apparat vollstandig lichtdicht 
ist, sonst zeigen sich auf den Negativen bzw. den Abzugen Flecke. Man tut 
gut, die Apparate von Zeit zu Zeit auf Li ch tdi c h ti g kei t z u p rufen. 
Man stellt den Apparat ins Sonnenlicht, zieht ihn so weit wie moglich auf, 
schlieBt das Objektiv, bringt das Gesicht an die Stelle der Mattscheibe, be
deckt den Zwischenraum dicht mit dem Dunkeltuch, aber so, daB die Holz
kamera bzw. der BaIg nicht verdeckt wird und betrachtet nun die Kammer 
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von innen. 1st die Kammer nicht vollig lichtdicht, so wird man nach 
einiger Zeit die Lichtstrahlen £eststellen konnen. 

Die Handapparate (Abb. 594, 595, 596, 598, 599, 600) dienen be
sonders zur Aufnahme mit kurzer Belichtungszeit, wei! man den Ap
parat nicht Hi.nger als einen kurzen Augenblick ruhig freihalten kann, 

Abb.593. 
Statlvapparat. 

Abb.595. 
Han<iapparat (Klappkamera) mit unter dem Objektiv 

angebrachtem Sucher. 

Abb.594. 
Handapparat (Klappkamera). 

Abb. 596. 
Kaeten-Magazinkamera. 

und die Bilder andernfalls verwackelt wiirden, d. h. doppelt oder 
gar vielfach. SteIlt man jedoch eine Handkamera auf einen festen Gegen
stand, einen Tisch, Baumstamm usw., ist man auch imstande, mit einer 
Handkamera Zeitaufnahmen zu machen. AuBerdem sind Handapparate 
vielfach so eingerichtet, daB sie auch auf einem Stativ befestigt werden 
ktinnen. Handkameras werden in vielen Bauarten unter mannigfachen 
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Namen in den Handel gebracht. Sie sind aber in zwei Hauptformen zu 
trennen: in Kasten- oder Magazinkameras und Klappkameras. 

Die Kasten- oder Magazinapparate sind mit sechs bis zu acht 
Platten geladen, so daB das Einlegen der Platten vereinfacht wird, 
und man auch schnell hintereinander Aufnahmen machen kann. Durch 
Bewegen eines Hebels fallt die belichtete Platte auf den Boden der Kamera, 
und die nachste Platte ist zur Aufnahme bereit. Eine Ziihlvorrichtung zeigt 
die Wechslung der Platte an (Abb. 596). Sie haben jedoch den Nachteil, 
daB die Plattenwechslung versagen kann, auBerdem nehmen die Kameras 
einen groBen Raum ein. Eine Mattscheibe ist nicht vorhanden, sondern 
anstatt ihrer ein Sucher, entweder eine kJeine photographisrhe Kammer 
fUr sich mit einer Sammellinse und meistens Spiegelvorrichtung, die das 
Bild nach oben auf eine Mattscheibe wirft, odfilr ein Newton-Sucher, 
eine hohlgeschliffene viereckige Linse init einem Kreuz versehen und in 
einiger Entfernung vor der Linse ein Visier. Der Schnittpunkt des Kreuzes 

Abb.697. Abb.698. 
Newton-Sucber. Klappkamera mit festen Sprelzen. 

und das Visier ergeben die Mitte des Bildes (Abb. 597). Die Sucher zeigen 
gewohnlich mehr Bild als die Mattscheibe, so dad man sich dadurch 
nicht t1i.uschen lassen. Man kann auch nach Feststellung des Unter
schiedes die Sucher dementsprechend an den Seiten etwas mit Papier 
verkleben. 

Eine besondere Art der Kastenkamera ist die Kassetten - Spiegel
Reflex - Kamera. Es ist keine Magazinkammer, sondern ffir jede Auf
nahme muB eine Kassette eingefugt werden. 1m Innern der Kammer ist 
ein Spiegel, der das von dem Objektiv empfangene Bild auf eine Mattscheibe, 
die auf der Oberseite des Apparates angebracht ist, in voller GroBe widt, 
so daB man bei dieser Kastenkamera auf der Mattscheibe einstellen kann. Zur 
Aufnahme legt sich der Spiegel an die Mattscheibe, den Apparat lichtdicht 
machend. Nach der Aufnahme erscheint aas aufgenommene Bild wieder 
auf der Mll.ttscheibe, der Spiegel ist in seine ursprungliche Lage zuruck
gegangen, so daB man das aufgenommene Bild nochmals beobachten 
kann. Auch kommen die Spiegel-Reflex-Kameras als Klappkameras in den 
Handel und stell en so die zweckmliBigsten aller Kameras dar, da man mit 
ihnen stets schade Bilder erzielt. 

Klappkameras sind, wie der Name schon sagt, zusammenklappbar. 
Dadurch nehmen sie einen auBerst geringen Raum ein und haben auBerdem 
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den Vorteil eines geringen Gewichtes. Sie sind mit einem groBen Balg aus
gestattet, der es ermoglicht, Aufnahmen von groBer Nahe zu machen, 
haben sowohl eine Mattscheibe wie einen Sucher, konnen als Stativ- und 
Handapparat benutzt werden und sind so als U ni versala p para te 
sehr beliebt. Nur sind sie nicht sofort aufnahmebereit. Sie miissen 
erst aufgeklappt und der Balg muB erst herausgezogen werden (Abb. 594 
u. 595). 

Bei Klappkameras mit festen Spreizen, die nur einen 
kurzen Balg haben, ist durch das bloBe Herausziehen des Balges der 
Apparat aufnahmebereit. Das Einstellen geschieht am Objektiv selbst 
(Abb.598). 

Rollfilmkameras sind im Bau wie Klappkameras, nur daB sie auch 
bei Tage auswechselbare Filmpatronen aufnehmen konnen. GroBtenteils 
sind sie auch fiir Aufnahme von Platten geeignet und mit einer Mattscheibe 
versehen (Abb. 599). 

Eine Filmkamera ist auch die Kinematographenkamera zur Her
stellung lebender Photographien. Ein bis 20 m langer, schmaler Film, 
der fiir eine Aufnahme von etwa 2 Minuten aus
reicht, wird durch ein Raderwerk, das durch 
Drehen einer Kurbel in Bewegung gesetzt wird, 
auBerst schnell abgerollt, dem Einfluase des Ob
jektivs ausgesetzt und auf die zweite Spule wieder 
aufgerollt. In dieser Zeit von 2 Minuten macht 
der Apparat iiber 1000 Aufnahmen. Bei jeder 
Aufnahme tritt eine ganz geringe Unterbrechung 
der Rolltatigkeit ein, das Objektiv schlieBt sich 
fiir einen Augenblick, bis der Film so weit abge
rollt ist, daB die neue Aufnahme geschehen kann. 
Nach der Entwicklung hat man ein Filmnegativ 
aus lauter kleinen Bildchen bestehend, eine 
Bilderreihe oder Reihenbild, von dem Abb.599. Rollfilmkamera. 

man in derselben Kammer ein durchsichtiges 
Positiv, einen Diapositivfilm herstellt. Bringt man diesen Diaposit.ivfilm 
in einen Projektionsapparat, eine Laterna magica in vollendeter 
Bauart, auch die Kinematographenkameras selbst sind zum Teil dazu zu 
verwenden, so vereinigen sich, infolge der raschen Weiterrollung des Film
bandes, die einzelnen Bildchen zu einem gemeinsamen Bilde, das von dem 
Auge wahrgenommen wird. Durch die Vereinigung der einzeln aufge
nommenen Bewegungen wird der V organg so sprechend gezeigt, daB wir 
glauben, diesen in Natur vor uns zu haben. 

Eine besondere Art von KaILeras sind die Stereoskopkameras 
(Abb. 600), und zwar insofern, als sie mit zwei, aber voll!<tandig gleichen 
Objektiven ausgerustet sind. Diese sind auf dem Objektivbrette so ange
bracht, daB die Durchschnittsentfernung des Mittelpunktes des einen 
Objektives vom Mittelpunkte dp.s anderen 65 mm betragt, also gleich ist der 
durchschnittlichen Entfernung des einen menschlichen Auges yom anderen. 
Die Stereoskopkamera ist durch ein geschwarztes lichtdichtes Brett der 
Lange nach in zwei Teile geteilt oder mit zwei lichtdichten Lederbalgen 
ausgestattet, so daB wir bei der Aufnahme zu gleicher Zeit zwei Bilder 
erhalten, ein linkes und ein rechtes. Diese beiden Bilder sind aber ni~ht 
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vollstandig gleich, sondern etwas voneinander verschieden. Sie entsprechen 
den Bildern, wie sie von dem menschlichen Auge wahrgenommen werden. 
Betrachten wir einen Gegenstand mit dem linken Auge, so sehen wir ihn 
etwas anders als bei gleicher Kopfstellung mit dem rechten, mit beiden 
Augen zusammen aber als ein Bild. Betrachten wir nun die beiden Stereo
skopbilder in einem Stereoskopkasten, durch Linsen, so sehen wir 
sie ebenfaJls nur als e i n Bild. 

Bei den Handkameras im allgemeinen ist noch zu beachten, daB die 
Einstellung des Bildes bei den verschiedenen Apparaten auch verschieden 
bewerkstelligt wird. Wahrend die einen mit einem Balg ausgestattet sind, 
ist bei anderen das Objektiv selbst verstellbar, so daB dadurch der Abstand 
von diesem bis zur Platte verandert werden kann. Bei billigen Kasten
apparaten kann eine Veranderung des Abstandes nicht herbeigefiihrt 
werden, sie befinden sich in fixer, feststehender Einstellung. Das Objektiv 
ist einmal auf eine bestimmte Entfernung genau eingesteIlt, und man 

Abb. 600. Stereoskopkamera. 

nimmt an, daB iiber diese Entfernung hinaus aIle Aufnahmen scharf werden. 
Man wahlt eine Entfernung von 100 m und bezeichnet solche Einstellung 
als unendlich. 

Beim Verkauf von photographischen Apparaten, wo man nicht einen, 
sondern verschiedene Apparate vorlegt, muB man sehr vorsichtig mit den 
Apparaten umgehen, um jede Verletzung zu vermeiden. So ist es sehr 
zweckmaBig, die Apparate nicht auf die Holz- oder Glastafeln zu setzen, 
sondern mit Pliisch iiberzogene Platten vorratig zu halten. 

Es empfiehlt sich auch, die Balgen innen auf Freisein von Staub zu 
untersuchen, da der Staub haufig Flecke auf den Platten hervorbringt. 
Man blast den Staub aus dem vollig ausgezogenen Balgen vorteilhaft z. B. 
mit einer sog. Gummiinsektenpulverspritze heraus. 

5. Ein sehr wichtiger Teil der Kamera ist das Objektiv. Es besteht 
aus einer oder mehreren Glaslinsen, die in einem MetaIlrohre befestigt 
sind. Glaslinsen sind geschliffene Glaser, die eine oder zwei gekriimmte 
F1achen haben. Sind sie in der Mitte dicker als am Rande, heiBen sie kon
vexe oder Sammellinsen (Abb. 601), sind sie dagegen am Rande dicker 
als in der Mitte, konkave oder Zerstreuungslinsen (Abb. 602). Beide 
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Arten yon Linsen konnen bi-, plan- oder periskopisch-konvex oder 
ko nka v sein. Bikonvex bzw. bikonkav heiBt die Linse, wenn sie auf beiden 
Fliichen nach entgegengesetzter Seite gekriimmt ist. Plankonvex bzw. 
plankonkav, wenn nur eine Seite gekriimmt, die andere eben ist. Peri
skopisch-konvex bzw. periskopisch-konkav, wenn die Kriimmungen nach 
gleicher Richtung gehen, aber verschiedene Wolbung zeigen. 

Mit Ausnahme des Achsenstrahles, d. h. des Lichtstrahles, der in 
der Kriimmungsachse einfiillt, werden samtliche durch eine Linse gehenden 
Lichtstrahlen abgelenkt, gebrochen. Die konvexen Linsen heiBen nun 
Sammellinsen, weil sie die Lichtstrahlen so brechen, daB sie sich hinter 
der Linse einander nahern, sich vereinigen. AIle Strahlen, die von sehr 
groBer Entfernung aus die Linse treffen, fallen parallel in diese ein und 
vereinigen sich in einem Punkte, dem Brennpunkt oder Fokus (F). 

) ~ 
Abb.601. 

Sammellinsen. 
1. bikonvex, 
2. plankonvex, 
3. periskopisch-konvex. 

Abb.603. 
Brechung der Llchtstrahlen durch eine 

konvexe Linse. 

Abb.602. 
Zerstreuungslinsen. 

1. bikonkav, 
2. plankonkav, 
3. periskopisch-konkav. 

~-
:;:--=: ---

Abb.604. 
Brechung der Llchtstrahlen durch eine 

konkave Linse. 

Die Entfernung dieses bis zum Mittelpunkte der Linse heiBt die Brenn
weite (Abb. 603). Es ist die Brennweite also die Entfernung von der Linse 
oder dem Objektiv, in der sich sehr weit entfernte Gegenstande hinter der 
Linse scharf abbilden. Bei einem einfachen Brennglase die Entfernung von 
ihm bis zu dem Punkte, wo die Sonne eine Entziindung hervorruft. 

Beim Durchgang der Lichtstrahlen durch konkave Linsen werden 
die Strahl en nicht gesammelt, sondern zerstreut, sie weichen auseinander. 
Ihre Verlangerungen fallen vor der Linse in einem Punkte zusammen, 
dem negativen Fokus (Abb.604). 

Gleich wie durch ein Glasprisma wird auch durch eine Sammellinse 
ein weiBer Lichtstrahl in seine Grundfarben zerlegt, in: Rot, Orange, Gelb, 
Griin, Blau, Indigo und Violett. Man nennt diese Farben Regenbogen
farben, da der Regenbogen aus ihnen zusammengesetzt ist. Die Ent
stehung des Regenbogens erklart man sich dadurch, daB die Sonnenstrahlen 
beim Durchgang durch in der Luft schwebende Dunstbliischen in die Farben 
zerlegt, zerstreut werden, daB somit das Sonnenlicht eine Farbenzerstreuung, 
eine Dispersion, erleidet. 

Zugleich mit der Zerstreuung des weiBen Lichtes bei Durchgang durch 
ene Sammellinse werden aber auch die hierbei auftretenden Farben ver-
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schieden stark abgelenkt, verschieden stark gebrochen, und zwar Violett 
am starksten, Rot am wenigsten. Es werden sich demnach in der photo
graphischen Kammer die violetten Strahlen naher hinter der Linse vereinigen 
als die roten und gelben Strahlen, somit werden mehrere hintereinander
liegende Bilder entstehen, die sich nicht decken. Das Ganze ergibt ein un
scharfes Bild, das im Brennpunkte der leuchtenden roten und gelben Strahlen 
eingestellt, aber im Brennpunkte der chemisch stark wirkenden blauen 
Strahlen entstanden ist. 

Dieser F 0 k u s d i ff ere n z wegen konnen gewohnliche Sammellinsen 
nicht gut als Objektive benutzt werden, sondern man verwendet hierfiir 
zusammengesetzte Linsen, ein Linsensystem oder Glied. Nur fiir 
Aufnahmen von Personen, wo man durch die Farbenzerstreuung eine ge
wiinschte Weichheit der Gesichtsziige erzielen kann, wird mitunter eine 
einfache Sammellinse - ein Monokel - als Objektiv gewahlt. Es mull 

jedoch, um die Fokusdifferenz einigermallen auszugleichen, 
nach dem scharfen Einstellen der Balg um 1/60 verkiirzt wer
den. Zusammengesetzte Linsen bestehen aus einer Sammel
und einer Zerstreuungslinse, die zusammengekittet sind. Sie 
zeigen beide den Fehler der Farbenzerstreuung, aber entgegen-

Abb. 605. gesetzt, und. so wird dieser durch die Vereinigung beider aus-
ACh~:::::~sche geglichen. Damit aber nicht zugleich die strahlensammelnde 

Kraft der konvexen Linse aufgehoben werde, verfertigt man 
die Linsen aus besonderen, verschiedenen Glassorten. Diese zusammenge
setzten oder achromatischen Linsen (Abb. 605) stellen bei weitem 
die meisten Objektive dar. Wir konnen sie einteilen in: einfache Achro
mate oder Landschaftslinsen (Abb. 606) und in Doppelobjektive. 

Die einfache achromatische Linse zeigt den Fehler, daB am Rande der 
Bilder alle geraden Linien krumm wiedergegeben werden. Man nennt diesen 
Fehler Verzeichnung. Um ihn moglichst wenig bemerkbar zu machen, 
ist man gezwungen, die Randstrahlen durch sog. Blenden, die man vor 
dem Objektiv anbringt, abzuschneiden. Das Objektiv wird aber dadurch 
verkleinert, somit lichtarmer, und es mull langere Zeit belichtet werden. 
Es eignen sich diese einfachen achromatischen Objektive sehr gut fiir Land
schafts- und Personenaufnahmen, aber nicht fiir Bauten- oder sog. Moment
aufnahmen, wo man eines lichtstarken Objektivs bedarf. 

Doppelobjektive sind, wie die Bezeichnung schon sagt, aus zwei 
Linsengliedern gebildet, sie sind frei von Verzeichnung. Man kann sie 
unterscheiden in Periskope, Aplanate und Anastigmate. 

Periskope werden Objektive genannt, wo zwei gewohnliche peri
skopische Sammellinsen in einem Metallrohr entgegengesetzt angeordnet 
sind (Abb. 607). Ais Doppelobjektive sind sie frei von Verzeichnung. Als 
gewohnliche Sammellinsen aber weisen sie Fokusdifferenz auf, die nach 
dem Einstellen ausgeglichen werden muB. Zu diesem Zwecke sind oft 
die Objektive selbst mit einer Vorrichtung versehen, daB sie ungefahr 1/60 

der Brennweite der Mattscheibe genahert werden konnen. Periskope sind 
billige, sehr brauchbare Objektive, die gute, scharfe Bilder liefern. 

Aplanate werden aus zwei vollstandig gleichen - symmetrischen 
-, aber entgegengesetzt angeordneten achromatischen Linsen gebildet 
(Abb. 608). Sie sind frei von Verzeichnung, sind bedeutend lichtstarker 
als die einzelnen Glieder, zerren aber haufig Punkte oder Kreise am Rand 
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oval in die Lange, sie verursachen Punktlosigkeit, Astigmatismus. 
Auch mit diesen lichtstarken Objekt~ven erzielt man noch nicht vollig 
einwandfreie Platten, man muB auch hier mit Blenden arbeiten, die man 
zwischen den Linsengliedern anbringt. Die vollkommensten Objektive 
sind die Anastigmate, die aus besonders zubereiteten Glasmassen her
gestellt und durch besondere Linsenzusammenstellung erhalten werden. 

Abb. 606. Elnfacher Achromat. Abb.607. DoppeJobjektiv (Periskop). 

AuBerst lichtstark konnen sie ohne Blenden verwendet werden. Sie weichen 
in imem Aufbau haufig voneinander ab. Sie sind entweder symmetrisch 
oder unsymmetrisch, entweder verkittet oder nicht verkittet. 
Die nichtverkitteten bestehen gewohnlich aus vier einzelnen Linsen, zwei 
Sammel- und zwei Zerstreuungslinsen, sie sind billiger als die verkitteten 
und meist symmetrisch (Abb. 609). 

Abb.608. Abb.609. Abb.61O. 
Achromatischer ApJanat. Anastigmat, nicht verkittet. Anastigmat, verkittet. 

Die verkitteten sind meist aus sechs oder acht Linsen zusammen
gesetzt, entweder symmetrisch, also die beiden Linsenglieder vollstandig 
ubereinstimmend wie Goerz Dagor (Abb. 610) oder wie Ritschels Linear 
mit je vier Linsen, oder nicht symmetrisch wie Rodenstocks lIeligonal, 
wo das vordere Glied aus zwei, das hintere Glied aus vier Linsen gebildet 
wird. Es sind die vollkommensten Objektive. 

Die hinteren Linsen der Aplanate und Anastigmate sind meist fUr 
sich als Landschaftslinsen zu verwenden, sie haben dann doppelte Brenn-
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weite, so daB die aufzunehmenden Gegenstande groBer werden als mit dem 
Doppelobjektiv. 

Die Aplanate und Anastigmate sind auch meist als Weitwinkel
o bj ektive zu betrachten, d. h. sie zeichnen die Platte schad aus und konnen 
fiir Innenaufnahmen benutzt werden, wo die Aufnahme sehrnahe zu machenist. 

Um von weitliegenden Gegenstanden groBere Aufnahmen zu erhalten, 
als dies mit gewohnlichen Objektiven moglich ist, benutzt man Tele
objektive. Dies sind Doppelobjektive, wo die eine Linse eine achroma
tische Sammellinse, die andere eine Zerstreuungslinse ist, wodurch die Ver
groBerung bewirkt wird. 

Um die Linsen der Objektive zu reinigen, verwendet man nur ganz 
weiches Leder, sog. Fensterleder oder weiche a I te Leinenlappchen und reinigt 
ohne jedweden Druck. 

6. Blenden bezwecken, wie wir schon wissen, die Randstrahlen ab
zuschneiden, um moglichst bis zum Rand schade Bilder zu bekommen. 
Sie sollen aber auch die Bilder in der Tiefe scharf machen. Darunter ver
stehen wir, daB hintereinanderliegende Gegenstande schad gezeichnet sind. 
Es fallen bei geringeren Entfernungen nicht aIle Strahlen parallel ein, so 
daB verschiedene Brennpunkte und somit Unscharfe entstehen wiirden, 
wenn die nicht parallel einfallenden Strahlen nicht abgeschnitten wiirden. 

Blenden sind geschwarzte Blech- oder Hartgummiplatten, die bei ein
fachen Objektiven vor dies en, bei Doppelobjektiven zwischen den ein
zelnen Linsengliedern angebracht sind. Man unterscheidet a) Steck
oder Schieberblenden, Platten mit einem runden Loch in der Mitte, 
das verschieden groB ist. Hat ein Apparat Steckblenden, so muB sich stets 
eine Blende in dem Apparat befinden, da sonst das Objektiv leicht ver
stiiubt. b) Revolver- oder Rotationsblenden, runde Scheib en mit 
vier verschieden groBen runden Lochern, die gedreht werden konnen 
(Abb. 606) und c) Irisblenden, aus sichelformigen Blattchen bestehend, 

die an einem Ringe befestigt sind. Durch 
Drehung eines Hebels wird die Offnung 
in der Mitte vergroBert oder verkleinert 
(Abb. 611). 

Je kIeiner man die Blende wahlt, 
desto schader wird das Bild in der Tiefe 
und am Rand, da ja mehr nicht
parallele Strahlen abgeschnitten werden, 
aber auch desto dunkIer ist das' Bild 
auf der Mattscheibe, desto lichtarmer 
das Objektiv, desto Hinger die Belich
tungszeit. 

Die GroBe der angewandten Blende, 
Abb.611. Irisblende. die Blendenoffn ung gibt man in 

Bruchteilen der Brennweite des Objek
tivs an, dem Offn ungsverhiiltnis. 1st die Brennweite des Objektivs, 
der Fokus (F) Z. B. 180 mm, der Durchmesser der Blendenoffnung 20 mill, 

so ist das Offnungsverhaltnis ~~o = 9, die Offnung der Blende der neunte 

Teil der Brennweite FIg, oder wird die Brennweite mit der VerhaltniszahI 1 
bezeichnet, 1: 9. 



Photogra phie. 1137 

Bei einer BIendenoffnung von 10 mm 118~ = 1: 18 und bei einer Blenden

offnung von 5 mm 1:0 = 1: 36. 

Wir bekommen bei den Offnungsverhii.ltnissen 1: 18 bzw. 1: 36 be
deutend weniger Licht auf die Platte und miissen deshalb langer belichten. 
Aber nicht, wie man annehmen konnte, bei 1: 18 noch einmal, bzw. bei 
1: 36 viermal so lange als bei 1: 9, sondern bei 1: 18 viermal, bei 1: 36 
sechzehnmal Iiinger als bei 1: 9, da die Helligkeit des Bildes im Geviert, 
quadratisch, mit der Blendenoffnung wachst oder abnimmt. Die Gevierte, 
Quadrate, der Offnungsverhaltniszahlen 9, 18 und 36 = 81, 324 und 1296 
bzw. die Gevierte der Blendenoffnungsdurchmesser 5, 10 und 20 = 25, 
100 und 400 stehen nun im Verhaltnis 1: 4: 16 . . 

Dieses Offnungsverhaltnis gibt zu gleicher Zeit AufschluB iiber die 
Lichtstarke und so im allgemeinen iiber die Giite eines Objektivs. 
Man beurteilt das Objektiv also im allgemeinen nicht nach der GroBe der 
Linse, sondern nach dem Durchmesser der groBten Blende, die angewendet 
werden muB, urn ein an den Randern und in der Tiefe scharfes Bild zu er
halten. Dabei ist aber zu beachten, daB der Satz gilt: je lichtstarker ein 
Objektiv, desto geringer die Tiefe. 

Die Dauer der Belichtung wird also zum groBen 'reil von der Licht
starke des Objektivs abhangig sein. Fiir Zeitaufnahmen geniigen licht
schwachere Objektive, fiir sog. Momentaufnahmen und besonders fiir ganz 
kurze Momentaufnahmen bis zu 1/2200 Sekunde herab sind aber immer 
lichtstarke Objektive erforderlich. 

7. VerschluB. Urn die Objektive rechtzeitig zu schlieBen, kann man 
sich bei Zeitaufnahmen des Objektivdeckels bedienen, den man auf 
die Linse legt. Bei Momentaufnahmen geht dies 
nicht. Hier miissen Vorrichtungen am Apparat sein, 
die den VerschluB des Objektivs schneller bewerk
stelligen. Die Apparate miissen!nit einemMoment
verschl uIl au,sgeriistet sein (Abb. 612). Die Bauart 
dieser Verschliisse ist sehr verschieden. Ebenfalls 
wechselt der Ort, wo sie angebracht werden. Ent
weder befinden sie sich vor dem Objektiv und sind an 
dem Metallringe, der iiber das Objektiv hinausragt -
der Sonnenblende - befestigt oder zwischen den 
Linsen - ZentralverschluIl - oder auch hinter 
dem Objektiv. 

AuIlerst schnell arbeitende Verschliisse, wie der 
Ro ulea uschli tzverschl uIl, haben ihren Platz 
unmittelbar vor den Platten, so daIl das Objektiv 
moglichst ausgeniitzt wird. Sie sind meist so gebaut, 
qaIl die Geschwindigkeit, !nit der sie arbeiten, ab

Abb.61l!. 
MomentverschluB. 

geandert werden kann und sie auch fiir Zeitaufnahmen zu verwenden sind 
(Abb. 6'13). Die Auslosung des Verschlusses geschieht durch Druck auf einen 
Hebel, und zwar entweder mit der Hand oder durch Luftdruck, pneu
matisch !nittels eines Kautschukballes oder !nittels des Drahta uslosers. 
Dies ist eine umsponnene Spirale, worin sich ein Draht befindet, cler 
durch Druck in Tatigkeit tritt. 

Buchheister-Ottersbach. L 15. Auf]. 72 
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Bei einfachen Verschliissen, wie dem Fallverschl u.B, bewegt sich vor 
dem Objektiv eine mit einer Offnung versehene Metallscheibe vorbei, bei 
dem Konstantverschlu.B zwei durch Ausschnitte abgerundete Metall
scheiben. Bessere Verschliisse sind Sektoren- und Roulea u verschliisse. 
Sektoren werden durch Metall-Lamellen, Metallblattchen gebildet, 
die sich von der Mitte aus offnen und zur Mitte zu wieder schlie.Ben. Man 
erzielt dadurch eine gleichma.Bigere Belichtung. Bei dem Rouleauverschlu.B, 
der meist vor dem Objektiv angebracht wird, geht vor diesem ein schwarzes 
Stiick Zeug vorbei, das einen rechtwinkligen Schlitz tragt (Abb. 614). Bei 
den am schnellsten arbeitenden (bis zu %200 Sekunde) Rouleauschlitzver
schliissen, die, wie wir schon wissen, 
unmittelbar vor der Platte einge
fiigt sind, kann der Schlitz breit 
und schmal bis zu 2 mm gestellt 
werden, so da.B auch hierdurch die 
Belichtung geregelt werden kann. 

Abb. 613. RouJeauschlltzverschluB. Abb. 614. RouleauverschluB. 

8. Das Stativ. Die Bezeichnung Stativapparat sagt uns, da.B wir eines 
Stativs bediirfen, eines Gestelles, das dem Apparat als Stiitzpunkt dient. 
1st es fiir Zeitaufnahmen unumganglich erforderlich, so empfiehlt es sich, 
auch bei Momentaufnahmen ausgiebig davon Gebrauch zu machen. Das 
Stativ besteht aus drei Fiillen, die an einem Sta ti v ko pfe befestigt sind, 
entweder unbeweglich, wie bei den schwerfalIig gebauten Stativen fiir die 
Werkstatt, oder beweglich, wie bei den meist gebrauchlichen, leichter 
gebauten Stativen fiir Reise- und Handkameras. Diese haben an den 
Fii.Ben unten Eisenspitzen. Will man das Stativ · auf glattem Boden be
nutzen, verhindert man das Wegrutschen der Fii13e durch Anwendung 
eines Stativfeststellers oder man befestigt an den Spitzen Kautschuk
pfropfen oder Kork-, Leder- oder Linoleumscheiben. Stative sind entweder 
aus Holz oder aus Metall, und zwar meist aus Messing oder Aluminium ver
fertigt. Holzstative konnen in zwei, drei oder vier Teile zusammengelegt 
oder teilweise ineinandergeschoben werden, sie sind haltbar und standfest 
(Abb. 615). Metallsta ti ve bestehen aus vier-, fUnf- oder siebenteiligen 
run den oder kantigen Rohren, die ineinanderzuschieben sind und so 
nur eine Lange bis herunter zu 28 cm einnehmen, sind aber nicht so 
standfest wie gute Holzstative. Zumal Aufnahmen bei Wind im Freien 
werden leicht bei Anwendung eines Metallstativs verwackelt (Abb. 616 
und 617) . 
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SolI das Stativ auf Schnee gestellt werden, so verhindert man daB 
Einsinken der Fii.I3e dadurcb, daB man die Fiille auf mit einem in der 
Mitte befindlichen und fiir die Spitze bestimmten Loche versehene Zink
bleche stellt, die die Form eines Dreieckes haben, dessen Seitenlangen etwa 
25 em betragen. Die Spitzen der Dreieeke werden in etwa 12 em Lange 
nacb unten gebogen. 

Kleine, leicht mitnehmbare Stative werden unter verschiedenen Namen 
in den Handel gebraeht, z. B. Piccolo. Es sind Platten, die durch Ketten 
und Stiitzen an allen mogliehen Gegenstanden, wie Baumen, Stiihlen, Tele
graphenstangen usw., schnell befestigt werden ktinnen. 

Wir kehren jetzt wieder zur eigentlichen Herstellung eines photo
graphischen Bildes zuriick, und zwar zur Dauer der Beliehtung oder 

Abb.615. 
Holzstativ. 

der Exposition. Wir wissen schon, daB sich diese 
nach der Lichtstarke des Objektivs, der Empfindlieh. 

Abb. 616. Metallstativ, 
ineinandergeschoben. 

keit der Platten und der 
Starke der Lichtquelle 
zu richten hat. Hinzu 
kommt noch die Entfer
nung desaufzunehmenden 
Gegenstandes von der 
Kamera. Je naher der 
Gegenstand ist, desto 
langer mull belichtet wer
den. Es lassen sieh also 

Abb.617. 
Stativkopf. um die Kamera 
nach links oder rechta drehen zu 
kiinnen, ohne die Stellung des 

Statlvs zu verandem. 

nicht feste Regeln aufstellen, sondern die Beliehtungszeit muB von Fall zu 
Fall festgelegt werden. 1m allgemeinen aber laBt sich sagen, daB fiir Zeit
aufnahmen die Belichtungszeit im Freien 1-5 Sekunden betragt, im Waldes
innern bis zu 10 Sekunden und fiir Landschaften mit Sonne 1 Sekunde. 1m 
Zimmer muB die Belichtung von 10 Sekunden bis zu 1 Minute und mehr 
wahren. Bei Aufnahmen von Schneelandseha£ten und an der See darf nur 
ganz kurze Zeit heliehtet werden. Ais Grundsatz gilt: Friihmorgens und in 
der Dammerung, ebenso im Winter, Fruhjahr und Herbst muB langer he· 
lichtet werden. Die beste Tageszeit fiir Aufnahmen ist im Sommer von 
9-6, im Winter von 11-1 Uhr. 

1m allgemeinen dad nicht gegen die Sonne helichtet werden, und man 
nimmt Aufnahmen hesser bei wolkigem Himmel vor. Mondschein
wirkungen und Stimmungsbilder aber erzielt man durch ganz kurze Belich
tung gegen die Sonne, wohei das Ohjektiv selhst mtiglichst nicht von Sonnen-

72* 
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strahlen getroffen werden darf. Man belichtet, wenn die Sonne hinter Wolken 
geht. Auch Aufnahmen bei Sonnenuntergang ergeben wirkungsvolle Bilder. 

Als Hilfsmittel, die richtige Belichtungszeitdauer jeweils festzustellen, 
dienen die Bel i c h tun g s m e sse r. Teils wirken sie chemisch, teils op
tisch. Die chemischen Belichtungsmesser sind vielfach in Uhrform im 
Handel. Kurz vor der Aufnahme belichtet man ein Stuckchen lichtemp
findliches Papier in einer vorhandenen Offnung des Belichtungsmessers 
so lange, bis es die Farbe der Umgebung erreicht hat. Nach der bis zur 
Dunkelfarbung erforderten Zeit liest man auf dem Belichtungsmesser die 
notige Belichtungsdauer abo 

Die optischen Belichtungsmesser stellen meist kleine Fernrohre dar, 
die mit Kobaltglasern oder Kobaltprismen von verschiedener Dicke oder 
Farbe ausgestattet sind. Durch Verschiebung der Dicke oder der Farbung 
der Glaser, z. B. durch Drehen eines Ringes, werden nur noch die hellsten 
Teile des aufzunehmenden Gegenstandes deutlich sichtbar, worauf man 
dann die Belichtungsdauer abliest. 

Aufnahmen bei Abend oder des Nachts werden bei Magnesi umlich t 
gemacht, das erhalten wird durch Verbrennen von reinem Magnesium
pulver, das man in der Pustlampe durch die Flamme bUist. Fur Bild
nisse eignet sich aber besser ein explosives Magnesiumgemisch, sog. Blitz
pulver, meist ein Gemisch von Magnesium oder Aluminium mit einem 
Chlorat oder Nitrat oder Mischungen von Magnesium mit Kaliumperman
ganat. Diese durfen aber niemals in einer Pustlampe verwendet 
werden. 

Man schuttet es diinn und lang auf eine Blechplatte oder KohlenschaufeI 
und entzundet es vorsichtig mit einer langen Lunte aus Salpeterpapier 

Abb. 618. BHtzlampe. 

oder einem Gasanzunder, niemals mit 
einem Streichholz, was leicht zu Un
glucksfallen fUhren kann. Blitzpulver muB 
sehr trocken aufbewahrt werden. Auch hat 
man sich zu huten, mit brennenden Zi
garren in die Nii.he von Blitzpulver 
zu kommen. Zum Verbrennen des Blitz
pulvers sind auch besondereLampen, Blitz
lampen, im Handel (Abb.618). Das auf
geschuttete Pulver wird hier durch ein Zund
blattchen zum Brennen gebracht. Das Zund
blii.ttchen selbst entzundet man durch Schlag 
mit einem kleinen Hammer, der durch den 
Druck eines Gummiballes in Bewegung ge

setzt wird. Bequem ist auch die Verwendung des Blitzpulvers in Patronen
form. Es ist dann meist in Salpeterpapier verpackt, mit einer Vorrichtung 
versehen, daB es an einem Gegenstand aufgehangt werden kann. Die 
Patronen sind verschieden schwer, da sich die Menge des anzuwen
denden Blitzpulvers nach der Entfernung des aufzunehmenden Gegen
standes richtet, und man desto mehr notig hat, je weiter der Gegenstand 
entfernt ist. Zur Aufnahme stellt man das Bild bei kiinstlichem Licht ein, 
schraubt dieses vor der Belichtung etwas niedriger, verlOscht es aber nicht 
ganz, um Blendung der Augen zu vermeiden. Das Blitzlicht wird dann so 
aufgestellt, daB es sich mindestens 2 m von dem aufzunehmenden Gegen-
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stand entiernt, vor diesem und 2 m hoch, am besten etwas seitwarts, hinter 
dem Objektiv befindet. Vorteilhaft ist es, zwischen Lichtquelle und den 
aufzunehmenden Gegenstand einen gro13en Bogen Seidenpapier oder licht
durchlassigen, diinnen, wei13en Stoff, Vorhange usw. anzubringen, um zu 
gro13e Gegensatze, Kontraste zu vermeiden. 

B. Sichtbarmachen des Bildes. 
1st die Aufnahme beendet, geht es an das Sichtbarmachen der durch 

die Aufnahme erfolgten Zersetzung der Platte, an das Hervorrufen odeI' 
Entwickeln. 

Es ist jedoch nicht notig, die belichtete, die exponierte Platte sofort nach 
der Belichtung zu entwickeln. Dies kann noch nach W ochen geschehen, 
da sich die Platte, wenn gut vor Licht geschiitzt, nicht weiter zersetzt. 
Ein volliger Abschlu13 von schadlichem Licht ist aber unbedingt er
forderlich. 

Durch die Aufnahme ist, wie wir wissen, das Silberbromid an den Stellen, 
wo es vom Licht getroffen wurde, in leicht reduzierbares Silbersubbromid 
und freies gasformiges Brom zersetzt. Diese Zersetzung ist au13erlich nicht 
wahrzunehmen, sie ist latent. Behandeln wir aber die Platte mit che
mischen Agenzien, die das Brom leicht aufnehmen, so wird das Silber reduziert 
und bleibt metallisch als ganz feine schwarze Kornung auf der Platte zuriick, 
und das Bild ist jetzt sichtbar. Und zwar wird es dort am schwarzesten sein. 
wo am meisten Silber reduziert ist, wo am meisten Lichtstrahlen auf das 
Silberbromid aufgefallen sind. Solche chemischen Stoffe, die bewirken, da13 
das Silber auf der Platte reduziert wird, nennen wir Entwicklungssub
stanzen und ihre Losungen Entwickler, Hervorrufer. Entwicklungs
substanzen sind z. B.: 

Amidol, das Hydrochlorid des Diamidophenols (CeHa(NHa)20H), 
Brenzkatechin s. dieses, 
Edinol, das Hydrochlorid des Metaamidoorthooxybenzylalkohols, 
Eikonogen - das Natriumsalz der Amidobetanaphtholsulfosaure, 
Glyzin - OxyphenyIglykokoll, 
Hydrochinon, s. dieses, 
Metol - das Hydrochlorid des MethylparaamidometakresoIs, 
Pyrogallol, s. dieses, 
RodinaI, das Hydrochlorid des Paraamidophenols 
und Eisenoxalat. 
Sie sind fast samtlich organischen Ursprungs, Abkommlinge, Derivate 

des Kohlenwasserstoffes Benzol, CeH,. AIle diese Entwicklungssubstanzen 
besitzen gro13e Affinitat zu Brom und Sauerstoff, entziehen dem Silbersub
bromid das Brom und lassen das Silber auf der Platte zuriick. Um das 
Brom bzw. die durch die Entwicklungssubstanz entstehende Saure aufzu
nehmen, mu13 ein Entwickler einen Zusatz eines Alkalis erhalten, wie Na
triumhydroxyd, Ammoniakfliissigkeit oder auch ein Alkalikarbonat, Kalium
karbonat und Natriumkarbonat-alkalische Entwickler. Diese bin
den das Brom und fUhren es in Natriumbromid, Ammoniumbromid oder 
Kaliumbromid iiber. Von dies en wirkt am starksten Ammoniakfliissig
keit, weshalb damit sehr vorsichtig umgegangen werden mu13; ihm folgt 
das Nat.riumhydroxyd, das ebenfalls sehr scharf eingreift. 
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Infolge der groJ3en Affinitiit zu Sauerstoff, . die noch groBer ist als zu 
Brom, wiirde der Entwickler durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft 
sehr bald oxydieren und dadurch untauglich werden, das Brom vom Silber 
zu trennen. Man md deshalb einer Entwicklerlosung Stoffe zusetzen, 
die eine noch groBere Affinitiit zum Sauerstoff haben als die Entwickler
substanzen selbst, die den Entwickler dadurch haltbar machen, daB sie den 
Bauerstoff aufnehmen. Derartige Erhaltungsmittel, Konsernerungsmittel, 
sind vor al1em schwefligsaures Natrium, Natriumsulfit und saures schweflig
saures Natrium, Natriumbisulfit. Wollen wir einen Entwickler also nicht 
sofort verbrauchen, sondern ihn vorratig halten, md unbedingt ein Erha!
tungsmittel zugesetzt werden, wiihrend das Alkali erst unmittelbar vor dem 
Gebrauche des Entwicklers hinzugefugt zu werden braucht. Wir sehen hieraus, 
daB ein Entwickler aus drei Teilen besteht, 1. der Entwicklungssubstanz, 
2. dem Alkali und 3. dem Erhaltungsmittel. 

Und zwar wirkt ein Entwickler desto schneller, je mehr er Alkali
gehalt hat. Aber auch die Entwicklersubstanzen selbst wirken verschieden 
schnell, so dall wir drei Gruppen unterscheiden konnen: 1. La ngsa me Ent
wickler, 2. Bchnell- oder Rapidentwicklerund 3. Gemischte Entwickler. 

Zu den langsamen Entwicklern gehoren Glyzin, Hydrochinon und 
Pyrogallol. Sie eignen sich besonders fur solche Platten, die zu lange dem 
Licht ausgesetzt waren, die uberlichtet, uberexponiert sind, wiihrend 
Rapidentwickler wie Amidol, Edinol, Eikonogen, Metol und Rodinal an
gebracht sind bei Momentaufnahmen und bei zu wenig belichteten -
unterlichteten, unterexponierten-Platten. Legt man die belichtete 
Platte in einen langsamen Entwickler, so bleibt sie anfiinglich vollig un
veriindert, erst allmahlich erscheint das Bild, und zwar zuerst die hOchsten 
Lichter, die WeiBen in der Natur, darauf die Halbschatten und schlie.Blich 
die Einzelheiten der Schatten. Bei Anwendung eines Rapidentwicklers 
erscheint das Bild sofort beim Hineinlegen der Platte. Es mull dann aber 
noch langere Zeit in der Entwicklungsflussigkeit liegen, um die notige 
D i'c h t e, d. h. einen genugenden lichtundurchlassigen Niederschlag von 
metallischem Silber und dadurch die erforderlichen Gegensatze -
Ko n tr as te - zu erhalten, durch zu langes Liegen im Rapidentwickler tritt 
jedoch haufig S chleier ein, ein Grauwerden der ganzen Platte, was man durch 
Zusatz einer kleinen Menge Bromkalium beim Entwickeln zu vermeiden sucht. 
Beide Entwicklerarten ffir sich haben also gewisse Vorteile und auch ge
wisse Nachteile, und so werden gemischte Entwickler, aus langsamen und 
Rapidentwicklern bestehend, wie Hydrochinon-Metol oder Hydrochinon
Eikonogen die Vorzuge beider vereinigen, ohne ihre Nachteile zu haben. 
Metol wird das Bild rasch erscheinen lassen, die Zersetzung schnell her
beifiihren, wahrend Hydrochinon dem Bilde die Dichte verleiht, die Silber
kornung vermehrt. Die Entwickler konnen gebrauchsfertig angesetzt 
werden oder in gesattigter, konzentrierter Form, sie sind dann halt
barer. Um einen gesattigten Entwickler gebrauchsfertig zu machen, ver
dunnt man ihn mit destilliertem Wasser. Fur aIle Losungen, die vor
ratig gehalten werden sollen, darf nur destilIiertes Wasser ver
wendet werden. Alle Chemikalien mussen chemisch rein und 
nicht verwittert sein. 

Wollen wir nun ein Bild entwickeln, nehmen wir in der Dunkelkammer 
bei rotem Licht die belichtete Platte aus der Kassette, stauben sievorsichtig 
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mit einem weichen Pinsel ab, legen sie mit der Schichtseite nach oben in eine 
Schale von Zellhorn, Zelluloid, braunem Glase usw. und gieBen den Ent
wickler in einem Zuge auf die Platte, daB sie sogleich iiberall mit dem 
Entwickler bedeckt ist. Darauf bringt man die Schale in schaukelnde 
Bewegung, um die Platte gleichmaBig mit dem Entwickler zu iiberspiilen. 
Legt man die Platte 1 Minute in eine Losung von Phenosafranin 1 + 20000 
oder fiigt man auf 100 ccm des Entwicklers 10 ccm der Phenosafranin
losung hinzu, kann die Entwicklung bei gelbem Lampenlicht oder einer 
gewohnlichen Kerze geschehen. Man kann auch die Entwicklung mit 
ruhendem Entwickler vornehmen, d. h. ohne die Schale zu schaukeln. 
Man tut dies bei Blitzlichtaufnahmen und solchen mit sehr groBen Unter
schieden in den Lichtern, darf aber dann die Platte nicht vor der voll
standigen Entwicklung aus der Schale heben. Filme entwickelt man in 
einem Filmentwickler, einem kleinen Troge mit einer Walze, durch 
Hin- und Herziehen des Filmbandes (Abb. 619). Bei Anwendung eines 
langsamen Entwicklers werden nach 1 bis 
2 Minuten die hellsten Lichter erscheinen, die 
schwarzesten Stellen, und nach und nach das 
ganze Bild. Die Platte bleibt jetzt noch so 
lange in dem Entwickler liegen, bis man durch 
die hOchsten Lichter bei Durchsicht die rote 
Flamme der Dunkelkammerlampe nicht mehr 
erkennen kann. Es wird solche Entwicklung 
bei richtiger Belichtungszeit eine Zeitdauer 
von 5 Minuten und mehr erfordern. Darauf 
wird die Platte herausgenommen, tiichtig mit 
Wasser abgespiilt, und man geht zu dem 
dritten Teile der Herstellung des Negativs 
iiber: zum Fineren. 1st die Entwicklung 
innerhalb einer Viertelstunde nicht beendet, 
kann man annehmen, daB die Platte zu 
wenig belichtet, unterexponiert ist. Abb. 619. EntwicklungvonFilmen. 
Man fiigt daher, um die reduzierende Kraft 
des Entwicklers zu erhOhen, entweder einige Tropfen Ammoniakfliissig
keit oder eines anderen Alkalis, oder etwas konzentrierten Entwickler 
hinzu. Doch ist zu beachten, daB die Ammoniakfliissigkeit niemals auf 
die Platte getropfelt werden darf, sonst wird diese sofort unklar, ver
schleiert. 1st die Platte aber iiberlichtet, iiberexponiert, so erscheint 
das Bild zu schnell, man ist gezwungen, die Entwicklung zu verzogern, da
durch, daB man etwas Bromkaliumlosung zutropfelt und so die reduzie
rende Kraft des Entwicklers abschwacht, oder dadurch, daB man den 
Entwickler mit Wasser verdiinnt. Es ist auch zweckmaBig, stets frischen und 
gebrauchten Entwickler vorratig zu halten, die iiberlichtete Platte wird dann 
in alten Entwickler gelegt. Zeigt der alte Entwickler aber braune Farbe, so 
ist er nicht mehr zu verwerten. Wiirde man die Dberlichtung nicht aufzu
heben trachten, wiirde die Platte keine Gegensatze zeigen, die Lichter wiirden 
nicht schwarz, die Schatten nicht weiB, sondern alles grau sein, und die 
Positive von solchen Platten wiirden kein hiibsches Aussehen zeigen. 

Besonders fiir iiberlichtete Platten ist auch die Standentwicklung 
a'ngebracht. Hierzu bedient man sich eines Glastroges, worin gleich mehrere 
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Platten entwickelt werden Ronnen, und verdunnt den Entwickler mit der 
zwanzig- bis dreiBigfachen Menge Wasser. Von dieser Flussigkeit mussen 
die Platten vollstiindig uberragt werden. Die Platten miissen aber, um 
Streifenbildung zu vermeiden, so in den Entwicklungstrog gestellt werden, 
daB die hochsten Lichter nach unten stehen. Die Entwicklungsdauer betriigt 
hierbei 1/2 Stunde und bei ullterlichteten Platten bedeutend liingere Zeit. 
Um ein etwaiges AblOsen der Gelatineschicht von dem Untergrunde zu ver
hiiten, kann man dem Entwickler 1 % 35 prozentige Formaldehydliisung 
zusetzen. 

AIle Entwickler miissen gut verkorkt aufbewahrt werden, um nicht Luft 
auf die Entwicklersubstanz einwirken zu lassen. 

C. Das Festhalten des Rildes. Fixieren. 
1st das Bild hervorgerufen, das Negativ entwickelt, so enthiilt es noch 

viel unzersetztes Silberbromid, das von Lichtstrahlen nicht getroffenund 
deshalb auch wiihrend des Entwickelns von dem Entwickler nicht zersetzt 
wurde, da die Entwickler in dieser kurzen Zeit nur das Silbersubbromid 
reduzieren. SoIl das Negativ nicht unbrauchbar werden, so muB das Silber
bromid entfernt werden, denn es wiirde sonst durch das Licht zersetzt. Die 
Platte wird deshalb fixiert. Zu diesem Zwecke legt man das Negativ in 
ein Fixierbad, eine 30--40 prozentige Losung von Natriumthiosulfat -
Fixiernatro n-, das die Eigenschaft hat, die meisten in Wasser nicht oder 
sehr schwer loslichen Salze, wozu Bromsilber gehtirt, durch Dberfiihrung 
in ein Doppelsalz aufzulasen. Noch besser eignen sich hierzu sa ure 
Fixierbiider: Losungen von Natriumsulfit und Natriumthiosulfat, denen 
hiiufig noch einige Kubikzentimeter reine Schwefelsiiure zugesetzt werden. 
In solcher Lasung liiBt man das Negativ so lange, bis alles Silberbromid 
entfernt, d. h. bis das Negativ vollstiindig' schwarz geworden ist, nimmt 
es dann aber noch nicht aus dem Fixiernatron heraus, sondern liiBt eli! noch 
eine Zeitlang darin liegen. 

ZweckmiiBig ist es auch, die Platte in zwei Fixierbiider zu legen; hat 
das erste Bad eine Zeitlang auf die Platte eingewirkt, sie geschwii.rzt, so 
legt man sie in eine zweite frische Fixierltisung. 

AgBr + Na2S20 a NaAgS20 a + NaBr 
Silberbromid + Natriumthiosulfat = Silbernatrium- + Natriumbromid. 

thiosulfat 

Durch DberschuB von Natriumthiosulfat geht das Silbernatrium
thiosulfat in ein weiteres leicht ltisliches Doppelsalz (NaAgS20 3)2 • Na2S03 

iiber. Darauf miissen durch reichliches Wiissern das Doppelsalz und das 
iiberschiissige Fixiernatron bzw. das entstandene Silbernatriumthiosulfat 
entfernt werden. Bei flieBendem Wasser geniigt hierfiir eine Stunde. Hat 
man dies nicht zur Verfiigung, muB Iiinger gewiissert und das Wasser tifter 
gewechselt werden. Sehr geeignet hiediir sind Wiisserungsgestelle, in die 
man die Negative stellt (Abb. 620). Die Salzltisung als spezifisch schwerere 
Fliissigkeit bleibt am Boden des GefiiBes und flieBt durch ein AbfluBrohr 
ab, so daB hierdurch das Auswassern beschleunigt wird. 

Um sich zu iiberzeugen, daB alIes Fixiernatron ausgewaschen ist, fiigt 
man dem Wasser einige Tropfen eine? Kaliumpermanganatltisung zu; so
lange noch Fixiernatron zugegen ist, wird die rote Farbe der Losung 
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in Braun umgewandelt infolge der Ausscheidung von Mangansuperoxyd
hydrat. So dient eine Kaliumpermanganatlosung zugleich dazu, die Au s
was s e run gab z u k ii r zen. Zeigen sich infolge Ausscheid ung des 
Mangansuperoxydhydrats auf dem Negativ briiunliche Punkte oder gar 
Flecke, so entfernt man diese durch eine Losung von Oxalsaure. Auch 
einige Trop£en Eau de Javelle dem Wasser zugesetzt, ent£ernen leicht die 
letzten Spuren de, Natriumthiosulfats. 

Sollte sich infolge der Baderbehandlung die Gelatineschicht an den 
Randern krauseln, legt man das Negativ gleich nach dem Fixieren in 
eine Alaun-, Chromalaun- oder 
FormaldehydlOsung, wodurch 
die Gelatineschicht widerstands
fahiger wird, und wassert dann 
geniigend aus. Zu beach ten ist, 
daB beim Entwicklungsverfah
ren vom Fixierbade nichts in 
den Entwickler komme, da 
sonst Flecke auf dem Negativ 
entstehen. 

Nach dem Auswassern 
trocknet man das Negativ auf 

Abb. 620. Wiisserungsgestell. 

einem Trockenstander an einem moglichst staub£reien Orte (Abb. 621). 
Man vermeidet hierbei Of en- oder Sonnenwarme; auch steIIt man die 
Platten nicht zu eng zusammen, vor allem aber riickt man eng aneinander
gestellte nicht spater auseinander, es entstehen hierdurch leicht Flecke. 
SolI das Trocknen einmal sehr beschleunigt werden, so erreicht man dies 
dnrch Einlegen des Negativs in 95prozentigen Spiritus, der als stark 
wasseranziehender Korper das Wasser aus der Gelatineschicht herauszieht. 
Doch wendet man dieses Verfahren nur im auBersten Notfall an, da sich 
dabei ebenfalls o£ter Flecke bilden. Mit dem Trocknen ist der erste Teil 
der Herstellung eines photographischen Bildes, die Herstellung des Nega
tivs, beendigt. Will man das Negativ Iangere 
Zeit aufheben, was niemals in bedrucktem 
Papier geschehen darf, so kann man es 
durch Lackierung schiitzen. Man iiberzieht 
es mit Negativlack. Man faBt das trockene 
Negativ mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger 
der linken Hand an der unteren linken Ecke, 
erwarmt es maBig und vorsichtig iiber einer 
kleinen Spiritusflamme, gieBt reichlich Lack 
auf die Mitte der Platte und laBt ihn durch 

Abb.621. Trockenstiinder. 

Bewegen der Platte schnell iiber die ganze Flache und dann iiber die 
rechte untere Ecke in die Flasche zuriicklaufen. Jede Blasenbildung ist dabei 
zu vermeiden. Der Lack muB haufig filtriert werden. Wird N ega ti v kal t
lack, Zaponlack verwendet, ist ein Erwarmen des Negativs iiberfliissig. 

Lackieren wird man ein Negativ aber erst dann, wenn es fehlerfrei 
- gut durchgearbeitet, normal ist. Es kann auch Fehler zeigen: 
es ist zu d ii n n, d. h. es war richtig belichtet, wurde aber nicht lange genug 
entwickelt, oder es ist zu fl au, es ist iiberlichtet und die Entwicklung nicht 
danach geregelt, es wurde zu wenig Bromkalium zugesetzt, die Lichter 
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sind nicht geniigend geschwii.rzt, es sind zu gerlnge Gegensii.tze. Platten, 
die diese Fehler zeigen, miissen verstii.r kt werden, die Silberkomung mull 
vtJrdichtet, die Gegensii.tze vermehrt werden. Hierzu benutzt man z. B. 
das Quecksilbersublimat-Ammoniakverfahren. Man Iegt das gut gewii.sserte 
Negativ bei Tageslicht in eine QuecksilbersublimatlOsung, worln es so 
lange verbleibt, bis es weiB geworden ist und das Bild positiv erscheint, 
indem sich Silberchlorid und Quecksilberchloriir gebildet haben. Nun kommt 
das N egativ nach reichlichem Auswii.ssem in eine ganz schwache Ammoniak
losung, wodurch es unter Niederschlagung der Metalle und Entstehung 
von Ammoniumchlorid wieder geschwii.rzt und zugleich dichter wird. 

Will man nur einzelne Teile der Platte verstiirken, so bedeckt man die 
iibrigen mit einem leicht zu entfemenden Lack, ell kann so die Verstiirker
losung nur auf den nichtlackierten Teil einwirken. 

Andererseits konnen die Platten aber auch zu dich t sein, die Gegen
sii.tze zu stark. Sie drucken dann zu langsam und miissen daher abge
schwii.cht werden. Zum Abschwachen benutzt man rotes Blutlaugensalz 
mit Natriumthiosulfat oder Ammoniumpersulfat. Alle Abschwachungs
verfahren beruhen darauf, Silber in ein in Wasser losliches Salz iiber
zufiihren und so den Silberniederschlag auf dem Negativ zu vermindern. 
So fiihrt z. B. rotes BIutlaugensalz das Silber in Ferrozyanidsilber 
iiber, das dann durch das Natriumthiosulfat zur Losung gebracht wird. 
Nur ist zu beachten, daB dieser Abschwacher auBerst heftig wirkt und 
gerade zarte Zeichnungen leicht zerstort. Er wirkt von oben nach unten, 
darf nur bei sehr dichten Negativen verwendet und nur ganz kurze Zeit 
damit zusammengebracht werden. 1st die gewiinschte Abschwachung erreicht, 
mull sofort griindlich abgespiilt und darauf hinreichend gew8.ssert werden. 
Ammoniumpersulfat greift im Gegensatz zum Blutlaugensalzabschwacher 
zuerst die dichtesten Stellen an und schont die zarten Zeichnungen. 

Ein hiiufiger Fehler ist das Schleiern, sog. Grauschleier. Die Platte 
wird iiberall grau und hat gar keine Gegensatze. Man entfernt Grauschleier 
zumal bei dichten Negativen mit dem Blutlaugensalzabschwiicher. 

Auch Gelbschleier findet sich mitunter. Er liiBt sich wie Grauschleier 
entfernen, oder, falls er yom schlechten Ausfixieren herriihrt, durch er
neutes Einlegen in ein Fixierbad. 

Kleinere Flecke auf der Platte, wie Nadelstiche, die von Staub her
fiihren oder von BIasen in der Gelatineemulsion, entfemt man durch Re
tus che vermittels des BIeistiftes oder des Pinsels und der Wasser
farben. 

ll. Die Herstellung des Positivs. 
Wir wissen schon, daB wir ein Positiv, eine Kopie, einen Abzug oder 

Druck von dem Negativ dadurch erhalten, daB wir eine lichtempfindliche 
Schicht auf das Negativ legen und das Licht durch dieses hindurch auf die 
lichtempfindliche Schicht einwirken lassen. Wir erhalten so ein Bild, 
das mit der Natur iibereinstimmt, da das Licht nur durch die hellen Stellen 
des Negatives dringt, nicht aber durch die dunklen Teile, das reduzierte 
Silber, so daB die lichtempfindliche Schicht darunter nicht zersetzt wird. 

Zur Herstellung der Positive bedient man sich gewohnlich licht
empfindlicher Papiere, die in einem Kopierrahmen (Abb.622) oder bei 
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groBeren Drucken auf ein Kopierbrett mit dem Negativ Schicht auf 
Schicht gelegt, dem Einflusse des Lichtes ausgesetzt werden. 

Diese Papiere unterscheidet man in: 
1. A usko pierpa. piere, wosichinfolgedesEinflussesvonLichtdasBild 

durch Dunkelwerden der lichtempfindlichen Schicht sofort zeigt und 
2. Entwicklungspapiere, wo das Bild gleichwie bei den Trocken

platten nach der Belichtung latent ist und erst durch Hervorrufer 
entwickelt werden muJ3. 

1. Auskopierpapiere sind vor allem Chlorsilberpapiere, denen meist 
dElr Haltbarkeit halber etwas Zitronensaure zugesetzt wird, so daB sich 
neben dem Silberchlorid auch Silberzitrat in dem Papiere befindet. Man 
teilt sie je nach dem Emulsionsmittel ein in· 

a) Zelloidin- oder Chlorsilber kollodi u m pa piere. 
b) Aristo- oder Chlorsilbergelatinepapiere. 
c) Protalbin- oder ChlorsilberpflanzeneiweiBpapiere, diesen 

ahnlich die Kaseinpapiere, auch Kasoidinpapiere genannt. 
d) Albuminpapiere, die auch fertig im Handel zu haben sind, viel

fach aber nur Papiere sind, die 
mit einer natriumchloridhaltigen 
EiweiIllosung iiberzogen sind, und 
die ma.n sich selbst erst licht
empfindlich machen muB, indem 
man sie auf einer Silbernitrat
losung schwimmen laBt. Es tritt 
Wechselwirkung ein. Wirerhalten 
ein ChlorsilbereiweiBpapier und Abb.622. Koplerrahmen. 

in Losung Natriumnitrat. 
AIle diese Papiere unterscheiden sich nicht viel voneinander, nur 

eignen sich Aristopapiere besonders fiir £laue Negative. Sie kommen mit 
glanzender und matter Oberflache in den Handel, und man wahlt die matten 
Papiere, wenn Unwesentliches unterdriickt, das Wese~tliche hervorgehoben 
werden soll. Um das Einsinken des Bildes in die Papierfaser zu verhindern, 
werden die Papiere mit einer Barytschicht iiberzogen. Das Papier selbst 
ist entweder glatt fiir kleinere Bilder, oder rauh, hauptsachlich fiir Land
schaften, oder grobnarbig, das fiir besondere Zwecke gewahlt wird. Zelloidin
papiere sind an und fiir sich gegen die wasserigen Bader widerstandsfahiger 
als Aristopapiere, nur diirfen sie nicht zu warm aufbewahrt werden, da 
sie sonst leicht hornig werden, d. h. sie bekommen kreisrunde Flecke und 
geben keine WeiBen. In diesem Faile legt man sie nach dem Drucken in 
ein Bad von 1 Teil Spiritus und 2 Teilen Wasser. Wollen wir ein Positiv 
herstellen, legen wir das sauber gereinigte Negativ in den Kopierrahmen, 
die Schichtseite nach obell, darauf die Schicht des Auskopierpapieres, 
schlieBen den Kopierrahmen und setzen ihn dem Tageslichte so lange aus, 
bis das Bild dunkel genug erscheint. Doch ist bei dem Kopierrahmen 
darauf zu achten, daB die Federn das Papier gleichmaBig an die Platte driik
ken, sonst muB durch Filtrierpapier oder eine diinne Filzlage ein Ausgleich 
geschaffen werden. Die Kopierrahmen sind so eingerichtet, daB man sich, 
()hne das Papier zu verschieben, durch Aufklappen der Halite des Kopier
rahmenbrettes vergewissern kann, wieweit die Zersetzung vorgeschritten ist. 
Das Einlegen der Auskopierpapiere in die Kopierrahmen, ebenso das Nach-
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sehen, ob das Bild auch schon die notige Kraft hat, geschehe nur bei gelbem 
oder sehr gedampftem Tageslicht. Hierbei darf die Schichtseite der Papiere, 
zumal der Chlorsilbergelatinepapiere, nicht mit den Fingern beriihrt werden. 
Dichte Negative konnen in der Sonne gedruckt werden, doch tut man gut, ein 
Stuck Seidenpapier oder eine Mattscheibe daruber zu legen, da die Drucke 
sonst zu weich werden, d. h. nicht scharf genug gestochen sind. Vorzuziehen 
ist fiir gut durchgearbeitete Negative ein Drucken bei zerstreutem Licht. 
Dunne oder £laue Negative druckt man nur bei zerstreutem Licht und ver
zagert die Zersetzung aullerdem durch Auflegen von Seidenpapier oder einer 
Mattscheibe. Hierdurch werden die Gegensatze starker. AIle Drucke mUssen 
dunkler gedruckt werden, als das Bild sein soll, da fast alle Papiere in den er
forderlichen nachfolgenden Badern zUrUckgehen. Gleichwie die Trockenplatten 
nach der Entwicklung durchFi xi er e n von dem nichtzersetzten Silberbromid 
befreit werden mUssen, mull dies auch mit den Chlorsilberdrucken geschehen, 
um das uberschussige, nicht geschwarzte Silberchlorid unschiidlich zu machen. 
Die Drucke werden ebenfalls in ein Bad von Fixiernatron gelegt. Hierdurch 
erhalt das Silberbild eine nicht sehr hubsche rotbraune Farbe. Deshalb 
uberzieht man es, um den eigentlichen, blaulichen photographischen Ton 
zu erhalten, ganz diinn mit Gold, man goldet, man tont es. Zugleich 
wird das Bild dadurch haltbarer. Dieses Tonen kann entweder fiir sich, 
und zwar vor dem Fixieren geschehen, oder man vereinigt beides in einem 
Tonfixierbade, man goldet und fixiert zu gleicher Zeit. Tonfixierbiider 
brauchten eigentlich nur zu bestehen aus einer Goldsalzlasung und einer 
Losung von Natriumthiosulfat. Der Haltbarkeit wegen und, um die Wirkung 
zu erhohen, die Saure des Goldsalzes zu binden, werden ihnen aber Stoffe zu
gesetzt, wie Natriumazetat, Bleinitrat, Ammoniumthiozyanat usw. Das 
Goldbad wird hierdurch neutral oder schwach sauer und liefert blauvio
lette Tone. Werden die Drucke im Tonfixierbade griinlich, so ist dieses zu 
goldarm, es mull etwas Chlorgold oder Chlorgoldkalium zugesetzt werden. 

Wird mit getrennten Biidern gearbeitet, tut man gut, urn das Gold
bad vor schneller Zersetzung zu bewahren, den Druck, wie er aus dem 
Rahmen genommen I wird, einige Minuten in gewohnlichem Wasser zu 
baden, das after gewechselt werden mull, und zwar so lange, bis das Wasser 
nicht mehr milchig wird. Hierdurch entfernt man einen Teil des Silbersalzes. 

Sowohl das Vorwassern als auch das Golden und Fixieren haben bei 
sehr gedampftem Tageslicht oder bei Lampenlicht zu geschehen. Es ist zu 
empfehlen, die Schale, worin getont und fixiert wird, mit Pappe, die man mehr
mals mit Asphaltlack bestrichen hat, zu bedecken. 

Zu langes Tonen erzeugt schiefergraue Bilder, zu schnelles Tonen, also zu. 
goldreiche Bader, nicht haltbare Bilder. Ebenso ist ein zu warmes Goldbad 
zu verwerfen, es soll maglichst Zimmerwarme haben. Man kann das Gold 
auch ersetzen durch Selen-, Barium- oder Bleiverbindung. 

Sind das Tonen und Fixieren beendigt, hat das Bild den gewiinschten 
Ton, mull durch Wassern, entweder 1 Stunde lang in fliellendem oder 
2 Stunden bei 8-10maligem Wasserwechsel alles Fixiernatron entfernt 
werden. Es wiirde sonst das Bild zerstart werden. 

Selbsttonende Papiere enthalten bereits die natige Menge Gold
salz und die sonstigen zur Tonung erforderlichen StoHe. Sie werden nur 
in eine NatriumthiosulfatlOsung gelegt oder man legt sie in eine Natrium
chloridlOsung. Darauf mu/3 griindlich gewaschen werden. 
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Beim Trocknen der Bilder, was vielfach auf Fliel3papier geschieht, 
ist zu beachten, daB alle Gelatinepapiere, die nicht durch ein Alaunbad 
gehartet sind, niemals zwischen Fliel3papier getrocknet oder mit der Schicht
seite nal3 auf Fliel3papier gedruckt werden diirfen, wo sie infolge der er
weichten Gelatine ankleben, sie mussen stets Schicht nach oben auf 
Fliel3papier gelegt, trocknen. Gegerbt konnen sie wie Zelloidinpapier be
handelt und gleich Albuminpapier zwischen FlieBpapier trocknen. 

Entweder noch feucht oder nach dem Trocknen und Beschneiden, was 
zweckmiil3ig mit der Beschneidefeder oder einem beweglichen Rade, einem 
Trimmer geschieht, werden die Bilder mit nicht 
saurem knotchenfreien Kleister aufgeklebt. Um 
ihn knotchenfrei zu erhalten, prel3t man ihn 
frisch durch ein Leinentuch. Der Kleister wird 
gleichmiil3ig aufgestrichen, das Bild auf die Pappe, 
Karton, gebracht, mit Wachs- oder Pergament
papier bedeckt und mit dem Ballen der Hand 
fest aufgedruckt. Um es glatt zu trocknen, legt 
man das Bild zwischen zwei Glasplatten, die man 
schwach und vorsichtig beschwert. Sollen grol3ere 
Bilder auf Glanzpappe geklebt werden, bestreicht Abb.623. Rollenquetseher. 

man die Unterseite der Glanzpappe mit ein wenig 
Weingeist, darauf die Oberseite zweimal mit etwas Wasser. Wunscht man 
besonderen Glanz, preJ3t man die Drucke vor dem Aufkleben mittels eines 
Rollenq uetschers (Abb. 623) auf eine mit Talk gleichmiil3ig abgeriebene 
Glasplatte oder auf eine mit Schmelz uberzogene Eisenblechplatte. Aristo· 
papier springt von solchen Platten von selbst abo Zelloidindrucke liiftet 
man an einer Ecke, worauf man sie von der Tafel abziehen kann. Aristo
papiere, bei denen sich die Gelatineschicht leicht verschiebt, mussen aber 
nach dem Tonbade 5 Minuten in einem Alaun- oder Formaldehydbade ge
gerbt werden. 

Man kann auch 
Satiniermaschi
nen benutzen, um 
den Bildern Hoch
glanz zu verleihen. 
Dies ist ein Walzen
paar, durch das man 
die Bilder treibt. 
Meist erwiirmt man 
die Walzen(Abb.624}. 

Abb. 624. Satiniermasehine. 

Chlorsilberdrucken konnen bei Verwendung von Platintonbiidern an 
Stelle eines Goldtonbades verschiedene Farbtone verliehen werden, von 
Rotel bis tief Braunschwarz, je nachdem der Druck nach vorherigem 
Wiissern kurzere oder liingere Zeit im Platinionbade liegenbleibt. Bei 
ganz kurzer Einwirkung erhiilt man rotlichen Ton. Nach dem Tonen muJ3 
in saurem Fixierbade, wie es fur Platten vorgeschrieben ist, grundlich 
fixiert werden. 

Will man aufgezogene Bilder wieder von derGlanzpappe losen, 
legt man das Bild mit der Schichtseite auf FlaneIl, auf die Glanzpappe 
ein nasses Handtuch nnd plattet dieses so lange mit einem heil3en Pliitt-
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eisen, bis die Feuchtigkeit in die Glanzpappe gezogen ist. Der Klebstoff 
wird sich losen und man kann das Bild abziehen. 

2. Entwicldungspapiere sind Chlorbromsilberpapiere, Gaslicht
papiere genannt, Bromsilberpapiere und gewissermaBen auch Platin
papiere, die jedoch auch als auskopierbar in den Handel kommen. 

Die Chlorbromsilber- oderGaslichtpapiere eignensich besonders 
zur Herstellung von Positiven im Winter, wo die Belichtungszeit sehr ab
gekiirzt ist. AuJ3erdem bediirfen sie nicht eines Goldtonbades. Infolge des 
Gehaltes an Chlorsilber sind sie nicht so lichtempfindlich, ausgenommen 
gegen Tageslicht, und mUssen deshalb etw8s langer ala reine Bromsilber
papiere belichtet werden. Zum Einlegen in den Kopierrahmen benotigt 
man nicht die Dunkelkammerlampe, sondern kann das Papier etwas abseits 
der gewohnIlchen kiinstlichen Lichtquelle auf das Negativ legen. Man ver
meidet die Tageslichtbelichtung und wendet kiinstliches Licht an. Und 
zwar belichtet man in einer Entfernung von ungefihr II. m einige wenige 
Minuten. Bei Uberlichtung werden die Drucke schwarz, schlie13lich zeigen 
sie Schleier, bei Unterlichtung nehmen sie ein kreidiges Aussehen an. Die 
Stufenleiter der Starke, die Intensitit des Lichtes ist: Petroleum
lampenlicht, gewohnliches Gaslicht, elektrisches Gliihlicht und Gasgliih· 
licht. Man gewohne sich aber, moglichst bei ein und derselben Licht
quelle zu arbeiten. Auch zum Entwickeln bedarf man nicht der 
Dunkelkammer, sondern nimmt die Entwicklung etwas abseits yom 
gewohnlichen Lampenlicht vor. Als Entwickler eignet sich besonders 
der Glyzin- oder der Metol-Hydrochinon-Entwickler. Bromsilber
pa piere sind bedeutend lichtempfindlicher ala die Gaslichtpapiere, aber 
nicht ganz so empfindlich wie die Bromsilberplatten. Sie diirfen nur 
in dar Dunkelkammer verarbeitet werden, und die Belichtung geschieht 
nicht bei Tageslicht, sondern am besten bei gewohnlichem Lampenlicht 
oder nicht zu st&rkem Gaslicht. Die Kopierrahmen stellt man je nach der 
Starke des Lichtes 1/2-1 m entfernt auf und belichtet ungefihr 15 Sekunden. 
Bei zu langer Belichtung erhilt das Bild keine Gegensitze, bei zu kurzer wird 
es zu reich an Gegensitzen, zu kontrastreich. Zum Entwickeln, das nur bei 
Dunkelkammerlicht geschehen darf, konnen samtliche Entwickler verwendet 
werden, jedoch in Verdiinnung und unter Zusatz von Bromkalium. Die 
Bilder entwickeln sich sehr schnell und gehen beim Entwickeln nicht zuriick. 

Sowohl bei Gaslicht- wie Bromsilberpapier mul3 die Entwicklung bei der 
richtigen Kraft des Bildes sofort durch eine 5 prozentige EisessiglOsung ge
hemmt werden. Das Fixieren geschieht wie bei Trockenplatten, nur wendet 
man ausschlie.Blich saures Finerbad an. Nach dem Fineren wird griindlich 
ausgewi88ert. 

Durch Urantonbad konnen die grauschwarzen Bromsilberbilder in Rotel 
und Braun iibergefiihrt werden. Solche gefirbte Bilder mUssen aber dann in 
ein Salzsiure-Zitronensiurebad. Die reinen Bromsilberpapiere verwendet man 
vornehmlich fiir V e r gr 0 13 er u n g en, die man bei Tageslicht oder kiinstlichem 
Licht vornehmen kann. 

In einem vollstandig lichtdichtenKasten, dessen Boden das Format der ge
wiinschten GroBe hat, ist in einer Entfernung, die mehr als die doppelte Brenn
weite betragt, ein Objektiv befestigt, das meist von auBen geoffnet und ge
schlossen werden kann. In einiger Entfernung dariiber befindet sich eine Vor
richtung zur Aufnahme des Negatives (A b b. 625). SolI nun vergro13ert werden, 
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befestigt man ein Stiick Bromsilberpa pier am Boden des Kastens, legt das N e
gativ auf den oberen Rahmen und halt den Kasten gegen den Himmel, daB das 
Licht durch das Negativ und das Objektiv hindurch auf das Bromsilberpapier 
fallt. Nach der Belichtung wird dasBromsilberpapier entwickelt und weiter be
handelt. Will man mit kiinstlichem Licht arbeiten, so kann dies nur in einer 
Dunkelkammer, einem vollstandig dunkeln Zimmer geschehen. Man bedarf da
zu einer Lampe, deren Licht durch ein vollstandig lichtdichtes Gehause nach 
aullen abgeschlossen ist (Laterna magica). Dieses Licht wird durch eine groBe 
Sammellinse zusammengefaBt und durch das Negativ auf das Bromsilber
papier geworfen, das man auf einem Gestell oder an der Wand befestigt hat. 

Da die Sammellinsen aber so stark arbeiten, daB auch jeder kleine 
Kratzstrich mit vergroBert wird, ersetzt man auch die Sammellinse der 
Vergro13erungsapparate durch eine Spiegelvor
richtung. 

Wichtig ist bei dem Verfahren, daB kein 
anderes Licht das Bromsilberpapier treffe, als 
das durch das Negativ gehende. 

Auch sind kleine photographische Appa
rate im Handel, zu denen gleich eine Ver
groBerungsvorrichtung gehOrt, so daB man 
mittels des Objektivs der Kamera auch die 
VergroBerung herstellen kann. Man erhalt so 
von Bildgro13e 4,5 X 6 cm VergroBerungen von 
etwa 10 X 14 cm. 

Platinpapiere sind als Entwicklungs
papiere und auskopierbar im Handel. Sie 
unterscheiden sich voneinander dadurch, daB im 
Auskopierpapier neben dem Kaliumplatin
chloriir, das fiir sich allein nicht lichtempfind
lich ist, ein Doppelsalz: oxalsaures Eisenoxyd-
kalium enthalten ist, das infolge der Belichtung Abb. 625. Vergr6llerung. 

und etwas Feuchtigkeit der Luft als Entwickler 
wirkt und metallisches Platin ausscheidet. Platinentwickl ungs pa piere 
dagegen haben neben dem Kaliumplatinchloriir nur einen Gehalt an oxal
saurem Eisenoxyd neben Bleioxalat, aber nicht Kaliumoxalat. Diese 
Papiere miissen nach dem Drucken, wodurch man ein schwaches Eisen
oxydulbild erhalt, in ein Bad von Kaliumoxalat gebracht werden, worin 
dann durch die reduzierende Kraft des Salzes ein Platinbild entsteht. 

Platinpapiere sind nicht so lichtempfindlich wit> Bromsilberpapiere, 
sie konnen wie Chlorsilberpapiere bei sehr gedampftem Tageslicht in den 
Kopierrahmen gelegt werden. Beide Papiere miissen in 2 prozentiger Salz
saurelosung, die mehrmals gewechselt wird, ausfixiert werden, um die iiber
schiissigen Platin- und Eisensalze zu entfernen. 

Die auskopierbaren werden wie Chlorsilberpapiere gedruckt, die Ent
wicklungspapiere bei gewohnlichem Lampenlicht entwickelt. 

Pigmentverfahren oder Kohledruck. 
Zu dem Pigmentverfahren oder Kohledruck benutzt man die 

Eigenschaft der chromsauren SaIze, der Chromate: mit Leim gemischt 
und dem Licht ausgesetzt, in Waaser unloslichen Chromleim zu bilden. 
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Man verwendet Gelatine, die mit einem beliebigen Farbstoffe versetzt wird, 
um farbige Drucke herzusteIlen, und iiberzieht damit Papier. Dieses macht 
man dann mit einer durch Ammoniak neutralisierten Kaliumdichromatli:isung 
lichtempfindlich. Die Belichtung durch das Negativ hindurch ist dieselbe 
wie bei Zelloidinpapier, aber infolge des Pigmentes schlecht nachzupriifen, 
weshalb man sich einer Kopieruhr oder eines Streifens Zelloidinpapier, der 
mitbelichtet wird, bedienen muB. 

Durch die Belichtung ist die Pigmentschicht mehr oder weniger un
li:islich geworden. Diese Unli:islichkeit der Gelatine wird aber in den oberen 
Partien groBer sein, wahrend die unterste Schicht, wo das Licht keine Ein
wirkung mehr gehabt hat, noch li:islich ist. Um diese li:isliche Schicht zu 
entfernen, was geschehen muB, damit das ganze Bild bei dem Entwickeln 
nicht von dem Papier abschwimmt, weicht man den Druck bei Lampen
licht in kaltem Wasser auf. Darauf preBt man ihn mit einem zweiten 
Papier, das mit geharteter unloslicher Gelatine iiberzogen ist, dem Dber
tragungspapier, Schicht auf Schicht fest zusammen. Nun entfernt man 
durch Behandeln mit warmem Wasser die li:isliche, nicht vom Licht ge
troffene Schicht, zieht das belichtete Papier vorsichtig ab und hat jetzt 
die unlosliche Pigmentschicht fest auf dem Dbertragungspapier aufgepreBt. 

Nun beginnt die eigentliche Entwicklung. Man behandelt mit heiBem, 
schlieBlich kochendem Wasser, bis aIle li:isliche Gelatine mit dem Farbstoff 
abgestoBen und die WeiBen des Bildes tadelfrei sind. 

SchlieBlich gerbt man in einem Alaunbad und trocknet. Durch das 
Dbertragen ist das Bild seitenverkehrt geworden, weshalb bei Bildnissen 
eine doppelte Dbertragung erforderlich ist. 

Gummidruck. 
Ahnlich wie das Pigmentverfahren ist der Gummidruck. Hierzu wird an 

Stelle der Gelatine Gummiarabikum durch chromsaure Salze, durch Chromate 
lichtempfindlich gemacht. Wie beim Pigmentverfahren werden die belichteten 
Stellen unloslich, wahrend sich die von den Lichtstrahlen nicht getroffenen 
Schichten mit kaltem Wasser leicht abli:isen lassen. Eine Dbertragung ist 
nicht notig. Diese Drucke leiden jedoch darunter, daB einfache Drucke 
selten wirklich schOn sind und man erst durch wiederholtes Dberdrucken ein 
und desselben Papieres tadelfreie Positive erhalt, die dann allerdings kiinst
lerisch vollkommen sind. Das Dberdrucken bedingt auch ein wiederholtes 
Sensitieren, fiir Licht empfindlich machen, und ein peinlich genaues Auf
legen des Papieres auf dieselbe Stelle des Negativs wie beim ersten Druck. 

Auch beim Gummidruck kann man durch Zumischen beliebiger Farben 
zum Gummiarabikum beliebig farbige Positive erzeugen. 

BromOldruck. 
Er beruht auf der Quellbarkeit der Gelatine. Man stellt mittels eines Brom

silberpapiereseinenDruck her, verwendet dabeizumEntwickeln desBromsilber
bildes zweckmaBig Amidol-Entwickler und fixiert mit saurem Fixierbade. Das 
Bromsilberbild bleicht man darauf durch eine Losung von Kupfersulfat und 
Kaliumbromid, der man eine Losung von Kaliumdichromat zugefiigt hat, und 
fiihrt dadurch das auf dem Drucke bef1ndliche Silber in Silberbromid iiber. 
Dieses Silberbromid entfernt man durch ein saures Fixierbad und trocknet 
das Papier aus. Dort, wo das Silberbild gewesen, ist das Papier in seiner Quell-
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barkeit verii.ndert, die Gelatine ist gegerbt, und so an den Stellen am wenigsten 
fiir Wa~ser aufnahmefahig geworden, wo am meisten Silber niedergeschlagen 
war, es stuft sich demnach die Quellbarkeit entsprechend der vorhanden ge
wesenen Silbermenge ab. Um nun einen Bromaldruck herzustellen, weicht man 
das geger bte Pa pier gut in kaltem Wasser ein, es zeig t sich j etzt das Bild wieder 
in Form der mehr oder weniger bzw. gar nicht aufgequollenen Gelatine. Das 
von der Gelatine nicht aufgenommene Wasser entfernt man durch ein auf 
das Bild gelegtcs Leinentuch und bringt mittels eines Dachshaarpinsels 
eine 2ubereitete Olfarbe durch Auftupfen auf die Gelatineschicht. Die 
1!'arbe wird desto reichlicher aufgenommen, je mehr die Gelatine gegerbt 
ist, desto geringer, je mehr Wasser die Gelatine aufgenommen hat. 

Diapositive. 
Werden zur Herstellung von Positiven nicht undurchsichtige Papiere, 

sondern Trockenplatten, lichtempfindliche Zellhorn-, Zelluloidstreifen oder 
abziehbare ZeIloidin- und Aristopapiere und derartiges verwendet, erhalt 
man Diapositive, die zur Fensterverzierung und zum Dbertragen auf aIle 
moglichen Sachen wie Glaser, Tassen usw. dienen. Die Diapositiv
Trockenplatten sind gleich den Gaslichtpapieren Chlorbromsilber
platten und werden ebenso behandelt wie diese. Die Anfertigung von 
Diapositiven aus Zellhorn-, ZeIluloidstreifen schlieBt sich ganz dem 
Druckverfahren von Zelloidinpapier an. Diapositive miissen klare Lichter 
haben. 1st dies nicht der Fall, legt man sie unter Beobachtung der 
natigen Vorsicht in den Blutlaugensalzabschwacher. 

Blaudruck. 
Eine besondere Art des Druckens ist das Blaudruck- oder Lichtpause

verfahren, wozu jedes Negativ verwendet werden kann, das aber meistens 
benutzt wird, um Zeichnungen zu kopieren. Die Zeichnungen werden ent
weder auf Pausepapier angefertigt, oder man macht sie durch Trii.nken 
mit einer Mischung von Leineil und Terpentinol durchsichtig. Darauf 
bereitet man sich eine Lasung von rotem Blutlaugensalz in Wasser und 
ebensolche von zitronensaurem Eisenoxydammonium, Ammoniumferri
zitrat und mischt diese kurz vor der Verwendung. Mit diesem Gemische 
macht man bei gedii.mpftem Tageslicht oder bei Lampenlicht Papier licht
empfindlich, sensitiert es, indem man die Lasung mit einem Pinsel aufstreicht. 
Das lichtempfindlich gemachte Papier wird nach dem Trocknen auf ein 
Brett gespannt, dariiber die Zeichnung befestigt und unmittelbar dem 
Sonnenlicht ausgesetzt. Bei bedecktem Himmel ist es erforderlich, die 
Belichtung mehrere Stunden wahren zu lassen. N ach der Belichtung wird 
ausgewii.ssert, kurze Zeit in ein Bad von 2 prozentiger Salzsaureliisung gelegt 
und wiederum ausgewassert. Das Eisenoxyd des Ferriammoniumzitrats 
ist zu Eisenoxydul reduziert und dieses ergibt mit dem roten Blutlaugen
salz Berlinerblau. Erforderlich ist aber, daB das rote Blutlaugensalz kein 
gelbes Blutlaugensalz und das Ferriammoniumzitrat kein Oxydul enthalten. 

Die Vorschriften fiir die in der Photographie gebrauchten Mischungen 
und Lasungen wie Entwickler, Fixierbader, Verstarker usw. siehe Buch
heister - Ottersbach, Drogisten - Praxis II, Vorschriftenbuch. 

Buchheister-Ottersbach. I. 1/;. Auf!. 73 
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Farben und Farbstofle. 
Bei der Besprechung der Farbwaren laBt sich eine streng wissen

schaftliche Einteilung noch viel weniger durchfiihren aIs in der ersten Ab
teilung. Ebensowenig ist hier die lateinische Bezeichnung anwendbar: 
wir wahlen daher die deutsche Bezeichnung in der gebrauchlichsten Form 
in der Reihenfolge der Buchstaben und teilen sie in drei groBe Gruppen: 
A) Farbwaren fiir die Farberei, B) Farben fiir Malerei und Druckerei 
und C) Sikkative, Funisse und Lacke. Manche Farben werden fiir ver
schiedene Zwecke verwendet; wir fiihren sie dort auf, wo sie sich am natiir
lichsten einreihen lassen. Einzelne Stoffe sind auch schon in der ersten 
Abteilung "Drogen" besprochen; bei diesen verweisen wir zuriick. Bei den 
Farben haben wir diejenigen Stoffe, welche nach dem Giftgesetz als Gifte 
anzusehen sind, gleich wie bei den iibrigen Drogen und Chemikalien mit 
einem t bezeichnet. 

Farbwaren fiir die Fiirberei. 
Anilin- oder Teerfarbstoffe. 

Es sind kaum einige Jahrzehnte vergangen seit der Entdeckung der 
Teerfarbstoffe, denn so miissen wir statt Anilinfarbstoffe sagen, da eine 
ganze Reihe von anderen Bestandteilen des Steinkohlenteeres auBer dem 
Anilin zur Herstellung von Farben dienen, und doch beherrschen diese 
Farben, wegen ihrer prachtigen Farbtone und wegen ihrer bequemen 
Anwendung fast die ganze W oll- und Seidenfarberei und teilweise auch 
die Malerei. Immer mehr und mehr wird die Anwendung der friiher ge
brauchlichen Farbstoffe zurUckgedrangt, und es ist die Zeit wohl nicht 
fern, wo mit Ausnahme einiger wenigen, wie Blauholz, Koschenille, aIle 
anderen ganzlich verdrangt sein werden. Alljiihrlich werden viel neue Teer
farben hergesteIlt, und es gibt kaum noch einen Farbton, der nicht durch 
sie hervorgerufen werden konnte. Auch hat man gelernt, sie wasch
echt zu machen; ihr einziger Dbelstand besteht darin, daB sie zum Teil nicht 
sehr licht- und luftbestandig sind. Die Beseitigung dieser unangenehmen 
Eigenschaft ist schwierig; denn sie beruht auf der groBen Vielfaltigkeit 
ihrer Zusammensetzung und den zarten Farbtonen, die durch die Teer
farbstoffe erzeugt werden konnen. Ihre Ausgiebigkeit ist beim Farben 
so iiberaus groB, daB sie wohl kaum von einem anderen Farbstoff erreicht 
wird. Wir konnen hier die Darstellung der zahllosen Teerfarben, ebenso 
ihre Zusammensetzung nur oberfliichlich betrachten, weil sowohl die Dar-
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stellung sehr verwickelt, haufig auch geheim gehalten ist, andernteils auch 
die chemischen Vorgange oft nicht sehr einfach sind. - Die Bestandteile oder 
auch Umsetzungserzeugnisse des Steinkohlenteeres, aus denen die Farben 
dargestellt werden, sind Benzol, Toluol, Xylol, Phenole, Kresole, Naphthalin 
und Anthrazen, ferner hauptsiichlich Anilin, Phthaleine und Toluidin. 
Der wichtigste und friiher auch der einzige der genannten Karper ist das 
Anilin, auch Amidobenzol oder Phenylamin, C6H7N oder CSH5(N~), ge
nannt (s. chemische Abt.). Es wurde schon in den 20er Jahren des vorigen 
J ahrhunderts bei der trockenen Destillation des Indigos entdeckt, und 
hiervon stammt auch der noch heute gebriiuchliche Name Anilin, da "Anil" 
im Spanischen Indigo bedeutet. Spater fand Runge im Steinkohlenteer 
denselben Stoff und nannte ihn, wegen seiner blauen Reaktion, die er mit 
Chlorkalklasung gab, Kyanol. Noch spiiter lernte man ihn durch Des
oxydation des Nitrobenzols herstellen. Ende der 40er und Anfang der 
50 er Jahre des vorigen J ahrhunderts waren es namentlich die groJ3artigen 
Untersuchungen von Professor A. W. Hofmann, die darauf hinwiesen, 
wie wertvoll das Anilin fiir die Farbenherstellung werden kanne. Von 
dieser Zeit stammen die ersten Anfiinge der Teerfarbenherstellung, die 
dch heute zu einem der wichtigsten Zweige der chemischen Technologie 
entwickelt hat. Namentlich ist es Deutschland, das den bedeutendsten 
Teil der ganzen Herstellung in Anspruch nimmt. 

Das Anilin ist im Steinkohlenteere selbst in so geringen Mengen ent
halten und so schwierig daraus gesondert zu gewinnen, daJ3 man seine 
Darstellung unmittelbar aus dem Teere ganz aufgegeben hat und es nur 
aus dem Benzol des Handels (s. d.) darstellt. Das Benzol wird zuerst durch 
Behandlung mit konzentrierter Salpetersiiure in Nitrobeillol (s. d.) iiberge
fiihrt und dieses dadurch in Amlin umgewandelt, daB man es mit Wasserstoff 
in statu nascendi, d. h. im Augenblick des Entstehens, in Bernhrung bringt 
Der Wasserstoff wirkt in der Weise reduzierend, daB er sich mit dem Sauer
stoff der Nitroverbindung zu Wasser verbindet und dann an die Stelle 
des Sauerstoffes selbst tritt. Auf diese Weise wird aus dem Nitrobenzol, 
CSH5(N02), das Anilin, CSH5(NH2), hergestellt. 

CaH5(NOs) + 6 H = CaH5(NH2) + 2 ~O 
Nitrobenzol + Wasserstoff = Anilin + Wasser. 

Die Umwandlung geschieht in der Weise, daJ3 man das Nitrobenzol 
in einem hohen Kessel, der mit Riihrvorrichtung versehen ist, mit 
Eisenfeile mengt und nun nach und nach auf je 100 kg Nitrobenzol 5 bis 
10 kg Salzsiiure zuflieBen liiJ3t. Die Umwandlung beginnt sofort unter so 
starker ErhOhung der Wiirme, daB ein Teil der Fliissigkeit iiberdestilliert 
und von Zeit zu Zeit in den Kessel zurnckgegeben werden muB. Nach be
endeter Reaktion wird die Masse im Kessel mit Kalziumoxydhydrat ver
setzt und nun durch eingeleiteten Dampf der Destillation unterworfen. 
Das erhaltene Erzeugnis teilt sich in zwei Schichten, bestehend aus Wasser 
und rohem Anilin, dem sog. Anilinal des Handels. Es ist durchaus kein 
reines Anilin, sondern entsprechend dem Benzol des Handels, das ein Ge
menge von Benzol, Toluol und geringen Mengen von Xylol darstellt, eine 
verschiedenartig zusammengesetzte Mischung von Anilin, Toluidin, 
CsH,(CHs)(NH2), Jlnd Spuren von Xyloidin. Es wird, um es von etwa 
noch beigemengtem Nitrobenzol, Benzol und etwaigem Ammoniak zu be-

73* 
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freien, rektifiziert. Zur Priifung auf seine Reinheit wird esin ver 
diinnter Salzsiiure gelost. 1st mehr als 1/2 % der eben genannten Ver
unreinigungen vorhanden, so erscheint die Losung triibe, nicht klar. 

Das Anilin des Handels stellt eine olige, anfangs helle, bald aber rotlich 
bis briiunlich werdende Fliissigkeit dar, von einem spezifischen Gewicht, 
das eben iiber dem des Wassers liegt. Es siedet bei etwa 180°, hat einen 
eigentiimiichen, nicht unangenehmen Geruch und scharfen, brennenden 
Geschmack. In Wasser ist es nur sehr wenig loslich, die Losung ist von 
schwach alkalischer Reaktion, leicht loslich in Weingeist, Ather, Chloro
form und fetten Olen. Das Anilin bildet mit Sauren leicht und gut kristaIIi
sierende SaIze. Es gilt als giftig! 

Man steHt auch zur Bereitung einzelner Farben reines Anilin her, 
das wenigstens nur Spuren von Toluidin enthiilt. Man benutzt es namentlich 
zur Herstellung von Fuchsinblau und Anilinschwarz in der Zeugdruckerei 
und zum Schwarzfiirben von Baumwollfaser. Fiir die meisten Zwecke hin
gegen ist die im AnilinOl enthaltene Beimengung von Toluidin nicht nur 
kein Fehler, sondern fiir die meisten Farben sogar notwendig. 

Die Umwandlung des Anilins in Anilinfarben beruht niimlich groJ3ten· 
teils auf einer weiteren Oxydation des Anilins und des Toluidins. Es ent.· 
stehen haher oxydierte Basen, z. B. Rosanilin. Diese und die aus ihnen 
hergestellten Salze, sowie Verbindungen derselben mit Jod und Brom 
bilden die verschiedenen Anilinfarben. Zuweilen werden auch einzelne 
Wasserstoffatome in den Verbindungen durch Alkoholradikale, wie Methyl 
- Monomethylanilin (CaHsNH. CHa) , Dimethylanilin (CaHsN(CHa)2)'
und Athyl ersetzt. Friiher geschah die Oxydation des Anilins fast immer 
durch Arsensaure. Der groBe Dbelstand, daB das Arsen die Anilinfarben 
verunreinigte, und die bedeutenden Schwierigkeiten, die den Herstellern 
durch die mit groBen Mengen arseniger Siiure vermischten Riickstande er
.wuchsen, bewogen diese von diesem Verfahren abzugehen. Man oxydiert 
jetzt durch andere Stoffe, namentlich durch Nitrobenzol und Nitrotoluol 
bei Gegenwart von metaHischem Eisen und Salzsaure. Die durch irgend
eine dieser Oxydationsverfahren entstehenden Umsetzungserzeugnisse sind 
. zum groBten Teil Rosanilin: 

CaHs(NH2) + 2 CsH,(CHa)(NH2) + 3 0 = C2oH19Na + 3 HaO 
Anilin + Toluidin + Sauerstoff = Rosanilin+ Wasser. 

Dieses ist ungefarbt, gibt aber mit Siiuren schon farbige Verbindungen, 
von denen die wichtigste die mit Salzsaure, das sog. Fuchsinrot ist. Die 
Verbindungen haben aHe die Eigentiimlichkeit, im trockenen Zustande bei 
auffallendem Lichte metallgliinzend, meist griingoldig, zuweilen auch kupfer
farbig zu erscheinen. 

Das Fuchsin bildet die Grundlage zu einer ganzen Reihe anderer 
.Farben; es liiJlt sich aus ihm nicht nur Violett, sondem auch Blau, Griin, 
auch andere Farbtone, wie das schone Safranin, herstellen. 

Die Bildung von Anilinschwarz erfolgt BUS demAnilin durch die oxy
dierende Einwirkung von Kaliumchlorat und Kupferchlorid oder, wie vielfach, 
durch vanadinsaure Salze oder auch aus dem Anilinhydrochlorid durch Oxy
Aation mitteIs Chromsii.ureverbindungen. Dieser Farbstoff ist infolge seines 
leichten spezifischen Gewichtes und der Fiihigkeit, in groJlerer Menge zuge
setzt, gut zu decken~ von besonderer Wichtigkeit fiir Zelluloselacke geworden. 
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Weiter liefem Teerfarben das Phenol und die Kresole (Phenol
farbstoffe), namentlich Pikrinsaure, KoraIlin und Braun; das Naph
thalin die Naphthalinfarbstoffe: Martiusgelb, Magdalarot, Bordeaux, 
Ponceau, Kongorot und Neuviolett; das Phthalein die Phthaleine: 
Eosin und andere ahnIiche Farben und endlich das Anthrazen: Alizarin und 
Alizarinblau. Ferner sind eine Menge Azofarbstoffe im Handel, z. B. 
Chrysoidin, Bismarckbraun, Indischgelb, Methylorange, Farbstoffe, die die 
zweiwertige Gruppe, N2 , enthalten und durch Einwirkung von Diazoverbin
dungen auf Phenole oder Amine hergestellt sind. Diazoverbindungen 
entstehen dadurch, daB man auf ein Anilinsalz z. B. Anilinhydrochlorid, 
CaHoNH2 • HCI, unter starker Abkiihlung salpetrige Saure einwirken laBt. 

CaHoNH2HCI + HN02 CaHoN2CI + 2 ~O 
Anilinhydrochlorid + salpetrige Saure = Diazobenzolchlorid + Wasser. 

Es lagert sich hierbei der Stickstoff der salpetrigen Saure an den Stickstoff 
des Anilinhydrochlorids. 

Auch das zu mattgelben Farben, Cremefarben, Verwendung findende 
Chrysoidin ist ein Azofarbstoff, namlich die Verbindung der Salzsaure mit 
Diamidoazo benzol. 

Unter Chinonimidfarbstoffen versteht man Farbstoffe, die von 
Abkommlingen des Chinons, CaH40 2, von den Chinonimiden, CaH4{NH)2' 
gewonnen werden. Es sind schone blaue, violette und griine Farben, die 
Indamine genannt werden; aber auch gelbe, rote, graue und schwarze 
Chinonimidfarbstoffe sind im Handel. 

Fettlosliche Teerfarbstoffe sind mit Stearinsaure oder Olein auf
geschlossen. 

Je nach der Art der Anwendung unterscheidet man die Teerfarbstoffe in 
solche, deren Losungen ohne weiteres farben, in substantive Far bstoffe, 
ferner in solche, die nur auf Zutun eines sauren oder basischen Stoffes zu farben 
vermogen, in Beizenfarbstoffe und sohlieBlich in Kiipenfarbstoffe, 
unlosliche Farben, die, durch Reduktionsmittel in losliche entfii.rbte Leuko
verbindung zuriickgefiihrt, von dem zu farbenden Stoffe aufgenommen und 
darauf durch Oxydation in dem Stoffe wieder zu dem urspriinglichen unlos
lichen Farbstoffe werden. Geradediese Kiipenfarben, wozu die Indanthrene 
gehoren, sind sehr beliebt, da sie alB licht- und wasserecht gelten. 

Einige Teerfarbstoffe finden in der Heilkunde hauptsachlich alB anti
septische Mittel Verwendung, so das Methylviolett, das Hydrochlorid des 
Penta- und Hexamethylpararosanilins, das unter der Bezeichnung Pyok
tanin im Handel ist. Ferner das Met h y len b I au, Tetramethylthionin
chlorid, griine, in Wasser aber mit blauer Farbe lOsliche KristalIe, sowie 
einzelne Akridinfarbstoffe, Abkommlinge des Diphenylketons, auch Benzo
phenon genannt, wie das rotbraune in Wasser gelOste gelbrotliche Fla vizid, 
das gelbe Trypaflavin und Rivanol. 

Blauholz. Blutholz. Kampecheholz. Lignum campechianum. 
Bois de campilche. Campeachy wood. Logwood. 

HaematOxylon campechitin'Um. Oaeaalpinioideae. 
Zentralamerika. 

Der Name Kampecheholz stammt von der Kampechebay in Mexiko, 
Provinz Yukatan, wo der Baum urspriinglich heimisch war, und von wo 
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das Holz fruher nach Europa versandt wurde. Jetzt ist der groBe statt
liche Baum durch Anbau uber ganz Westindien verbreitet und wird von 
den Hollandern auch in ihren ostindischen Kolonien angepflanzt. Der 
groBte Teil des Bedarfes wird jetzt von Jamaika ausgefuhrt. 

Das Holz ist fest, nur schwierig spaltbar, auBen mehr oder weniger 
dunkelrotbraun bis schwarzlich, haufig mit Rissen versehen, die grungoldig 
glanzen. 1m Innern ist es im frischen Zustande gelblichrot, erst allmahlich 
dunkler werdend. Der Geruch ist eigentumlich, schwach veilchenartig, 
der Geschmack herb zusammenziehend. Der Speichel wird beim Kauen 
violett gefarbt. Es kommt in verschieden groBen, 15-50 kg schweren 
Scheiten, die von Rinde und Splint befreit sind, in den Handel. 

Die wichtigsten Handelssorten sind: 
Echtes Kampecheholz von Yukatan, auBen blauschwarz, die 

Scheite an einem Ende spitz zugehackt, Spanish cut. 
Jamaikaholz, an beiden Enden gerade zugeschnitten, English cut, 

meist etwas heller und ohne Risse. 
Domingo-, Martinique- und Guadeloupe-Blauholz ist meist 

dunner, die Scheite oft gedreht, nicht ganzlich vom Splint befreit und arm 
an Farbstoff. 

Fur den Gebrauch wird das Holz geraspelt oder gehobelt und kommt 
so in den Handel. Da die Raspelspane anfangs nur eine helle Farbe haben, 
so schichtet man sie angefeuchtet ubereinander und uberlaBt sie einer Art 
Garung, man fermentiert sie, hierdurch werden sie dunkel und die besten 
Sorten erscheinen oft metallglanzend. 

Bestandteile: Gerbstoff, Hamatoxylin (C16H140 0 + 3 H20) usw. 
Letzteres ist der eigentlich farbende Stoff des Holzes, obschon es im reinen 
Zustande keine Farbe besitzt, sondern ei ne sog. Leu k 0 v e r bin dun g 
darstellt. Es bildet, durch Ather ausgezogen, kleine, farblose oder gelbliche 
Kristallnadeln von suBholzartigem Geschmack. In kaltem Wasser ist es 
wenig, in heiBem leicht lOslich; mit Alkalien gibt es purpurne oder violette 
Losungen. An der Luft verwalidelt es sich bei Gegenwart von Ammoniak 
infolge von Oxydation in C10H120 6 , in Hama tei n. Dieses bildet getrocknet 
eine dunkelgrungoldige Masse, die mit Alkalien verschiedcnfarbige Ver
bindungen eingeht. 

Die dunkelrote Abkochung des Holzes wird durch Sauren hE-ller, durch 
Alkalien purpurn oder violett. Alaun gibt einen violetten, Bleizucker einen 
blauen und Gallapfel einen schwarz en Niederschlag. Das Holz ist am besten 
im feuchten Keller aufzubewahren. 

A n we nd u ng. In der Farberei zur Darstellung der verschiedensten 
dunkeln und schwarzen Farben j besonders zur Schwarzfarbung von Seide, 
ferner in groBen Massen zur Tintenbereitung, da die Abkochung mit Ferro
sulfat oder Kaliumchromat violettschwarze, allmahlich immer dunkler 
werdende Losungen gibt. Unfermentiert wird es innerlich gegen Durch
fall verwendet und kann ohne Nachteil langere Zeit angewendet werden, 
der Harn wird hierbei rot gefiirbt. 

Blauholzextrakt. Extractum Ligni campechiani. Unter 
diesem Namen kommt die eingedickte Abkochung des Blauholzes in groBen 
Massen in den Handel; selten in halbflussiger, meistens in fester Form. 
In letzterer bildet es schwarze, glanzende, in der Kiilte sprode und in der 
Wiirme mehr weiche Massen, die im Au13ern dem schwarzen Pech ahnlich 



Farben nnd Farbstoffe. 1159 

sind. Es kommt namentlich von Nordamerika oder von Jamaika in HoIz
kisten von 25-100 kg Inhalt eingegossen in den Handel; jedoch sind auch 
in Europa, Deutschland und Frankreich grolle Extraktfabriken entstanden. 
Von den amerikanischen sind die beliebtesten Marken: Sandford, Boston 
und Gravesend 'mills. 

Fernambuk- oder Pernambukholz. Rotholz oder Brasilienholz. 
Lignum Fernambuci. Bois de Pernambouc. Bois rouge du Bresil. 

Brasilwood. Peach wood. 

Es kommen sehr verschiedene Sorten von Rotholz in den Handel. 
die aus Biidamerika, Westindien, Afrika und dem siidostlichen Asien stammen, 
und zwar simtlich aus der Familie der Leguminosae, Hiilsenfriichtler, 
Unterfamilie Zaesalpinioideen. Als die beste Sorte gilt das echte 

Fernambuk- oder Brasilienholz, das aus der Provinz und dem 
Ausfuhrhafen Pernambuko in den Handel kommt. Es ist das von Rinde 
und Splint befreite Kernholz von Caesalpinia brasiliensis. Die Scheite sind 1/4 
bis 1/2 m dick, 11/2 bis reichlich 2 m lang, aullen rot, innen gelbrot, fein
faE'erig. geruchlos und von siiIllichem Geschmack, beim Kauen den Bpeichel 
rot fii.rbend. (Unterschied von Sandelholz.) 

Sa nMartharotholz, von Caesalpinia echinata,kommtin weitgrolleren 
Mengen als das vorhergehende in den Handel. Die Bcheite sind arm- bis 
beindick, 5-20 kp; schwer; sie haben auBen unregelmillige, weit vortretende, 
leistenartige Vorspriinge und zwischen diesen Leisten liegen hiufig noch 
Teile der grauen rissigen Rinde, an einem Ende sind sie rund, am anderen 
scharf abgesagt. Die Farbe ist aullen rot, innen gelblichbraun, auf dem 
Querschnitte harzglanzend; der Farbstoff ist geringer als bei der ersteren 
Borte. 

Hierher gehoren auch Mazatlan-, Nikaragua- und Kostarika
rotholz, 'vielfach gedrehte Bcheite. 

W esti ndisches oder Brasiletterotholz von Caesalpinia crista. 
Es bildet diinne Bcheite, leichter, weniger dicht. braunlichgelb, eine violette 
Abkochung liefernd. 

Sapan- oder Japanrotholz von Caesalpinia sapan, in Hinter
indien heimisch, auf den Molukken, Philippinen, in China und Japan an
gebaut. Es bildet 1 m lange, gespaltene, armdicke Scheite von hochroter 
Farbe und groBer Dichtigkeit. Der Farbstoff dieser Sorte ist schwerer 
auf der Faser festzuhalten. zu fixieren. Es enthaJt auBer Brasilin noch das 
farblose Bapanin. 

Alles Rotholz wird erst in Europa geraspelt, dann feucht in Haufen 
geschichtet, um den Farbstoff zu entwickeln. Die frischen Spane sind hell 
und werden erst an der Luft lebhaft rot, indem das sog. Brasilin (C16H140o) 
eine farblose Leukoverbindung darstellt, die sich an der Luft in Brasi
lei n (ClsH1200)' den eigentlichen Farbstoff, umwandelt. 

Die frische Abkochung des Rotholzes ist gelbrot, an der Luft und 
dem Lichte dunkelrot werdend. Sauren machen sie gelb, Alkalien violett, 
Alaun, Blei- und Zinnsalze geben gefarbte Niederschlage, sog. Lacke, 
hierauf beruht die Fixierung des Farbstoffes auf der Faser. AuBer in 
der Firberei verwendet man das Holz in der Kunstti8chlerei. 
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Gelbbeeren. Graines d' Avignon. 
Es sind die unreifen, getrockneten Beeren verschiedener Rhamnus

arten. Die unga:cischen Gelbbeeren stammen von Rhamnus tinctoria, die 
franzosischen von Rhamnus infectoria, die persischen von Rhamnus amyg
dalina und saxatilis. Als geschatzteste Sorte gilt die persische. Die Farb
stoffe der Gelbbeeren sind Rhamnetin, Rhamnazin und Querzitrin. Die 
Gelbbeeren dienen in der Farberei, zusammen mit Zinnchlorid oder Alaun, 
zur Hervorbringung gelber und gelbgriiner Farben; femer zur Darstellung 
von gelbem Karmin, Karmingelb oder sog. Schiittgelb. Rier wird 
der Farbstof£ mit Kreide niedergeschlagen und der breiige Niederschlag 
in Hiitchen geformt. 

Chinesische Gelbbeeren. Unter diesem Namen kommen die ge
trockneten Bliitenknospen von Sophora jap6nica in den Handel. Ihr 
Farbstoff ist Querzitron. 

Gelbholz. Fustikholz. Gelbes Brasilienholz. Alter Fustik. 
Lignum citrfnum: Bois de lustet. Fustic. 

Es ist das von Rinde und Splint befreite Stammholz des Farbermaul
beerbaumes, Morus tinctoria, in Siidamerika, West- und Ostindien heimisch. 
Es kommt in Stammabschnitten oder Scheiten von 10-15 kg in den Handel; 
die Scheite sind an beiden Seiten abgesagt, innen blaJ3gelb, mit dunkleren 
Adern. Ais beste Sorte gilt Kuba-, weniger geschiitzt sind Tampiko- und 
Jamaikagelbholz, noch geringer Portoriko- und Brasiliengelbholz. Es 
enthalt zwei Farbstoffe, in Wasser schwer losliches Morin und leicht 
losliches Maklurin, ersteres ist oft an Kalk gebunden. Man benutzt das 
Gelbholz in der Farberei mit Alaunbeize zur Hervorbringung sehr dauerhafter, 
aber nicht sehr schOner gelber Farben. Dann auch zu Mischfarben, wie 
braun und griin. 

AuJ3er diesem echten Gelbholze kommt noch aus Ungam und Siideuropa 
ein anderes: 

Ungarisches, auch Jungfustik oder Fisetteholz, Viset ge
nannt, es stammt vomsog. Periickenbau m, Rhus cotinus, aus der Familie 
der Anakardiazeen, der Sumachgewachse. Es bildet diinne Kniippel von 
hartem, festem HoIz, auJ3en braunlich, innen gelbgriin. Der Farbstoff wird 
Querzetin, von anderen Fustin genannt; er ist weniger haltbar. Es 
wird hauptsiichlich noch zum Farben von Leder benutzt. 

Gelbschoten, chinesische. Gousses de Chine. Wongshy. 
Es sind die getrockneten Friichte verschiedener Gardeniaarten, G. 

£lorida, G. radicans, G. grandiflora; in China, Japan und Kochinchina 
heimisch. Sie sind 3--5 cm lang, mit 6 hervorstehenden Langsrippen, 
sehr zerbrechlich; im Inneren mit zahlreichen, in gelbes Mark eingebetteten 
Samen versehen. Sie enthalten Krozin, dem Farbstoffc des Krokus gleich. 

Indigo. Indicum. 

Diese wichtigste aIler blauen Farben ist schon seit dem Altertume be
kannt; schon in den Schriften der Romer und Griechen wird sie erwiihnt, 
wenn auch iiber ihre Natur vielfach irrige Ansichten verbreitet waren, 
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man hielt sie lange Zeit fiir eine Erde, die bergmannisch gewonnen wiirde. 
Der Anbau von indigoliefernden Pflanzen scheint von jeher in allen warmeren 
Landern gebrauchlich gewesen zu sein; denn auch in Amerika fanden die 
Spanier bei der Entdeckung dieses Weltteiles den Indigoanbau vor. Aller 
natiirlicher Indigo des heutigen Handels stammt von Indigoferaarten aus 
der Familie der Papilionatae, der Schmetterlingsbliitlergewachse; doch liefern 
auch andere Pflanzengattungen Indigo, wenn auch nur in geringer Menge. 
So wurde z. B. friiher in Deutschland und anderen europaischen Landern 
der Waid, Isatis tinct6ria, zu diesem Zweck angebaut, und in China 
verfertigte man Indigo aus Knotericharten (Polygonum). Aile diese Pflanzen 
traten aber ganzlich zuriick, seitdem die Englander den Anbau der Indigo
feraarten in ihren Kolonien in groBem MaB und mehr vernunftgemaJ3er 
Weise betrieben. Heute sind es vor allem Ostindien und der indische Archipel, 
die die weitaus groBten Mengen liefern. Die dortige Gewinnung beziffert 
sich auf jahrlich 4-5 000 000 kg. Man baut in den einzelnen Landern 
eine groBe Reihe verschiedener Arten an. Die hauptsachlichsten sind: 
1. tinct6ria in Bengalen, Madagaskar, Isle de France, St. Domingo; I. pseudo
tinct6ria in Ostindien; I. disperma liefert den Guatemalaindigo; I. argentea 
in Afrika liefert nicht viel, aber guten Indigo. Der Anbau der Indig~pflanzen 
erstreckt sich iiber Ost- und Westindien, China, Mexiko, Karakas, Agypten, 
Algerien usw. 

Das Indigoblau ist in den Pflanzen nicht fertig gebildet, sondern ent
steht erst durch die Einwirkung des Sauerstoffes der Luft auf einen farb
losen, in Wasser lOslichen Bestandteil der Pflanzen, den man Indikan 
genannt hat. Der Anbau und die Gewinnung geschehen in £olgender Weise. 
Man zieht die Pflanzen in gut beackertem Boden aus Samen, halt den 
Boden sorgsam von Unkraut frei und schneidet nach einigen Monaten die 
etwa meterhohen SchOI31inge abo In Ostindien kann ein derartiger 
Schnitt 2 -3 mal in einem Jahre vorgenommen werden, in Amerika dagegen 
nur 1-2 mal. Aile 3 Jahre werden die Felder von den alten Pflanzen be
freit und neu besat. Die Pflanze selbst ist ein strauchartiges Kraut mit 
einfach gefiederten Blattern, in den Blattwinkeln mit gelben oder roten 
Bliitenstanden. Unmittelbar nach dem Schnitte, nur an einzelnen Orten 
verwendet man das Kraut getrocknet, werden die Zweige oder besser nUT 
die Blatter in ausgemauerte Behalter geschichtet, mit Wasser iibergossen 
und mit Steinen beschwert, um sie unter Wasser zu halten. Bei der groBen 
Warme jener Gegenden tritt rasch eine Art Garung ein; es entwickeln sich 
ziemlich groBe Mengen von Kohlensaure, auch Wasserstoff und Stickstoff 
entweichen und die Oberfliiche bedeckt sich bald mit Schaum. Sobald 
dieser braun erscheint, was gewohnlich nach 12-16 Stunden der Fall ist, 
laBt man die gelbge£arbte Fliissigkeit in tie£er stehende steinerne Kufen 
abo Das Glykosid Indikan ist durch die Garung in blaues I ndigoti n und 
Indigogluzin gespalten, jedoch der blaue Farbstoff zu IndigoweiB 
reduziert. Die Fliissigkeit wird nun unter fortwahrendem Riihren und 
Schlagen der oxydierenden Einwirkung der Luft ausgesetzt, auch benutzt 
man hierzu Schaufelrader, die man in die Kufen bringt; sie farbt sich anfangs 
griin, dann blau durch ein darin in der Schwebe gehaltenes Pulver, den 
eigentlichen Indigo. Nach etwa 5-6 Stunden ist auch dieser Vorgang be
endet und die Fliissigkeit wird zum Absetzen der Ruhe iiberlassen. Nach 
dem AbflieBen der iiherstehl'Ilden Fliissigkeit wird der Indigoschlamm ge-
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wohnlioh nooh mit ganz verdiinnter Kalkmiloh gewasohen, g e soh 0 n t, ein
mal in Wasser aufgekooht, auf Tiioher gebraoht, ausgepreBt und die PreB
kuohen meist dumh Drahte in viereokige Stuoke zersohnitten. Diese werden 
sohlieBlioh bei maBiger Warme vollig ausgetrooknet und bilden den natiir
liohen Indigo des Handels. Gew6hnlioh liefern 140-160 Pflanzen 1 kg Indigo. 

Guter Indigo muB looker sein, auf Wasser sohwimmen und, an die 
feuohte Zunge gebraoht, anhaften; der Bruoh ist gleiohmaBig, mattblau 
oder violett, beim Reiben mit dem Fingernagel zeigt er einen soh6nen Kupfer
glanz. Er darf mit Sauren nioht aufbrausen und beim Verbrennen nur 
einen geringen Asohegehalt von 6-7% hinterlassen, mit wenig Wasser soIl 
die Misohung nioht sohleimig werden. Er ist geruoh- und gesohmaoklos. 
Die ganze Priifung seines Wertes beruht nur auf dem wirkliohen Gehalt 
an Indigoblau, dem sog. Indigotin. Gute Sorten enthalten hiervon 40 bis 
60%, mittlere 20-30%, ganz sohleohte Sorten oft nur 10%. Der Farber 
nimmt diese Priifung gewohnlich dumh vergleiohende Farbeversuohe vor. 
Chemisoh laBt sioh der Gehalt annahernd daduroh feststellen, daB man 
eine, dumh reines Indigotin genau eingestellte ChlorkalklOsung so lange 
einer verdiinnten sohwe£elsauren IndigolOsung zusetzt, bis eine vollstandige 
Entfarbung eintritt. N aoh der verbrauohten Chlorkalkl6sung wird dann der 
Prozentgehalt an Indigoblau bereohnet. AuBer dem Indigblau enthalt der 
Indigo nooh Indigrot, duroh Ather und Weingeist, und Indigbraun, 
dumh Laugen ausziehbar. Das Blau laBt sioh zum Teil sublimieren; es ent
stehen beim Erhitzen rote Damp£e, die sioh beim Erkalten zu kleinen, kupfer
glanzenden Kristallen verdiohten. Indigo ist in Wasser, Weingeist, Ather, 
Alkalien und verdiinnten Sauren unloslioh; mit konzentrierter Salpeter
saure behandelt, bildet er Trinitrophenol, Pikrinsaure; Chlorkalk und 
andere reduzierende Korper entfarben ihn, in rauohender Sohwefelsaure 
lOst er sioh zu einer tiefblauen Verbindung von I ndigsoh wefelsa ure. 
Diese ist. in Wasser IOslioh und eine solohe Losung fiihrt den Namen 
Indigosolution oder -komposition. Aus ihr stellt man auoh den 
blauen Karmin oder Indigkarmin her, indem man sie mit einer 
Natriumohlorid- und NatriumkarbonatlOsung versetzt, solange nooh ein 
Niedersohlag entsteht. Dieser besteht aus i ndig soh wefelsa ure m 
Natrium, das in reinem Wasser, nioht aber in NatriumohloridlOsung los
lioh ist. Man wasoht den Niedersohlag so lange mit reinem Wasser aUB, bis 
dieses an£angt, sioh zu blauen, trooknet dann bis zur Teigform ein, ver
setzt mit etwas Glyzerin und bringt den Niedersohlag so, oder seltener 
vollstandig ausgetrooknet in den Handel. Der Indigkarmin wird wegen 
seiner bequemen Anwendung von den Farbern gern benutzt. 

Bringt man Indigblau mit reduzierenden Stoffen, wie Eisenvitriol, 
arseniger Saure, sohwefliger Saure, Traubenzuoker, in wasseriger Losung 
in Beriihrung, so verwandelt es sioh in das in Alkalien IOsliohe I ndig
weiB. Auf dieser Eigentiimliohkeit beruht die Darstellung der Indig
kiipe und der duroh sie bedingten Farberei. Man stellt die Kiipe in der 
Weise dar, daB man gepulverten Indigo mit diinner Kalkmiloh oder auoh 
mit KaliumkarbonatlOsung und Ferrosulfat zusammenbringt. Letzteres 
reduziert das Blau zu IndigweiB, das sioh im Kalziumoxydhydrat oder 
dem Kaliumkarbonat klar lOst. In diese klare Fliissigkeit wird die zu 
farbende Faser eingetauoht und dann der Luft ausgesetzt. Sie farbt sioh 
zuerst griin, dann, zufolge der oxydierendell Wirkung des Luftsauerstoffes, 
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durch regeneriertes Indigblau tiefblau. Diese Art der Farberei liefert 
allerdings einen nicht ganz so feurigen Farbton wie die mit Indigschwefel
saure, aber sie ist dauerhafter und greift die Faser auf keine Weise an. 
Aus der klaren Kiipe setzt sich, wenn man sie der Einwirkung der Luft 
iiberlii.J3t, reines Indigblau abo Es ist dies also ein Verfahren, aus der kauf
lichen Ware das Blau rein herzustellen. Man hat dies, namentlich in Eng
land, auch getan und das Praparat als Indigextrakt in den Handel 
gebracht. 

Ein anderes Indigpraparat, das sog. Neublau, ist Starke, die mit 
Indigkarmin blau gefarbt ist. 

Der Indigo kommt in zahllosen Sorten, nach den Gewinnungslandern 
benannt, in den Handel; als beste Sorten gelten Bengal, Java, Guatemala, 
Karakas und agyptischer. 

Die besten Javasorten sind spezifisch sehr leicht. Koromandel-I. ent
halt sehr viel Kalk. Nach den Farbtonen unterscheidet man dann wieder 
rot, violett, blau und kupferfarbig, nach dem Werte meliert, sortiert, 
schlechtgefeuert, feingefeuert. Die ostindischen Sorten kommen in 1/1-' 
1/2- und l/a-Kisten, letztere mit 40-50 kg Inhalt in den Handel, die ameri
kanischen in Seronen aus Biiffelhaut. Bei den ostindischen und J avasorten 
sind die Wiirfel vielfach mit dem Stempel der Faktoreien bezeichnet, ebenso 
tragen die Kisten eine Bemerkung, ob sie ganze oder zerbrochene Stiicke 
oder Grus enthalten. Die Hauptmarkte fiir Europa sind London und Amster
dam, letzteres fiir Javaware, ersteres fiir ostindische und amerikanische 
Erzeugnisse. An beiden Platzen werden alljahrlich zwei Versteigerungen 
abgehalten, durch die der Preis ffir die ganze Welt geregelt wird. 

Diesem aus den Indigoferaarten hergestellten Indigo ist ein sehr groBer 
Wettbewerb entstanden durch die kiinstliche Darstell ung des Indigos, 
die besonders in groBem MaI3stabe von der Bad. Anilin- und Sodafabrik und 
von den Farbwerken vorm. Meister Lucius und Briining in Hochst betrieben 
wird. Orthoamidobenzoesaure, Anthranilsaure, wird mit Glyzerin und 
Kalilauge auf etwa 300° erhitzt, bis die Masse braunrot g~worden ist. Sie 
enthalt jetzt IndigoweiI3, das nach Auflosen in Wasser durch Einblasen 
von Luft in Indigo iibergefiihrt wird. Oder es wird aus der Anthranilsaure 
durch Einwirkung von Monochloressigsaure die Phenylglykokollorthokarbon
saure dargestellt, die dann durch Schmelzen mit Kalilauge in Indigo iiber
geht. Die Anthranilsaure wird aus dem Naphthalin gewonnen. Dieses 
wird durch Oxydation in Phthalsaure, dann in Phthalsaureanhydrid bzw. 
Phthalimid iibergefiihrt, das mit Brom behandelt die Anthranilsaure gibt. 

Karmin. Carminum. CBrmin. 

Unter Karmin im chemischen Sinn ist der reine Farbstoff der Kosche
nille zu verstehen. Er ist eine schwache Saure, die mit Basen schon gefarbte 
Verbindungen bildet. Der Karmin des Handels ist aber niemals ganz reine 
Karminsaure, sondern meist eine Verbindung dieser mit Tonerde. Seine 
Darstellung ist sehr einfach, erfordert aber allerlei kleine Kunstgriffe, da 
duxchaus nicht alle Fabriken eine gleich schone Ware liefern. Man kocht 
Koschenille mit Wasser aus und schlagt den im siedenden Wasser gelosten 
Farbstoff mittels Tonerde nieder, oder man kocht die Koschenille mit 
sehr diinner Natriumkarbonatlosung, kliirt mit EiweiI3 oder Hausenblase 
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und fiillt den Farbstoff mit verdiinnter Schwefelsaure aus. Namentlich 
letzteres Verfahren liefert eine sehr schone Farbe. Der Karmin bildet 
leichte Kliimpchen oder ein feines Pulver von feurigroter Farbe, das in 
Salmiakgeist mit Hinterla88ung eines sehr kleinen Riickstandes von Ton
erde vollst8.ndig loslich sein muB. Zugemengte andere Stoffe, wie Kreide, 
groBer Tonerdegehalt, Bowie ein etwaiger Gehalt an Zinnober oder Chrom
rot lassen mch hierbei erkennen. 

Eine der beliebtesten Sorten des Karmins ist Nacarate. 
Eine geringere Sorte Karmin stellen die sog. Karminlacke dar, die 

unterdem Namen Florentiner-, Miinchener-, Wiener- und Berliner
Lac k in den Handel kommen. Diese dienen ausschlieBlich fiir die Zwecke der 
Malerei und werden erhalten, indem man alaunhaltige Koschenilleaus
ziige mit Natriumkarbonat ausfiillt. Ihr Wert richtet sich nach dem mehr 
oder minder groBen Gehalt an Karmin im Verhaltnis zur Tonerde. Diese 
Lacke werden heute aber auch aus Teerfarbstoffen hergestellt (5. Farb
lacke). 

Anwendung findet der Karmin in der Zeugdruckerei, wird jedoch 
fiir diesen Zweck immer mehr durch die roten Azofarbstoffe (s. d.) verdrangt; 
mm Farben von Zuckerwaren, in der Malerei, zur Rerstellung schaner 
roter Tinten und zu Mitteln fiir die Raut- und Mundpflege, Schminken, 
Pudern, Zahnpulvern, Zahnpasten usw. 

Gelber Karmin ist ein Farblack, hergestellt durch AusfalJen einer 
Abkochung von Gelbbeeren (s. d.) mittels Tonerde. 

Krapp oder Fiirberrote. Radices Ritbiae Tinctorum •. Garance. 

Es ist dies die Wurzel von Rubia tinct6rum oder peregrina, Familie 
der Rubiazeen, der Krappgewachse. Urspriinglich im Orient heimisch, 
ist die Pflanze nach den Kreuzziigen in allen europii.ischen Lii.ndern von 
gemii.Bigtem Klima angebaut worden. Namentlich Frankreich und Holland 
haben bedeutende Massen angebaut, doch auch in Deutschland war der 
Anbau friiher sehr groB, bis nach der Entdeckung des kiinstlichen Alizarins 
die Wichtigkeit des Krapps geringer wurde und daher der Anbau iiberall 
zuriickging. J etzt werden nur noch geringfiigige Mengen in Frankreich 
angebaut. 

Die Wurzel ist lang, zylindrisch, strohhalm- bis federkieldick. die 
orientalischen sogar bis fingerdick, auBen graurotlich bis brii.unlich, mit 
gelblichem Rolzkern. Der Geruch ist schwach, der Geschmack bitter, 
zusammenziehend. Die groBen Wurzeln sind am meisten geschii.tzt. Ale 
beste Sorte galt der Levantiner Krapp, der ungemahlen als Lizari oder 
Alizari in den Handel kam. 

1m frischen Zustand enthalt die Wurzel einen eigentiimlichen Stoff, 
das Ruberythrin, oder die Ruberythrinsii.ure, dio durch Garullg, 
durch Sauren, zum Teil auch schon durch das Trocknen, in Zucker und 
zwei Farbstoffe gespalten wird, das Alizarin oder Krapprot und das 
Purpurin. Auf diesen beiden Farbstoffen beruhte die friiher so ungemein 
groBe Verwendung des Krapps zum Farben von Tiirkischrot, rosa, violett 
usw. Das an sich farblose Purpurin gibt mit Alkalien farbige Losungen 
und bildet mit Tonerde, am besten mit Ammoniakalaun, schOn gefii.rbte, 
rote Lacke, wie Krapprosa und Krappkarmin. 
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Da die Menge des Farbstoffes in der Krappwurzel verhaitnismiiJ3ig 
gering ist, hat man sich von jeher bemiiht, diesen moglichst zusammen
zudrangen; so entstanden eine ganze Reihe von Praparaten, von denen 
folgende die wichtigsten sind: 

Garancine oder Krappkohle. Wird hergestellt, indem man ge
mahlenen Krapp mit konzentrierter Schwefelsaure behandelt, darauf gut 
auswascht und trocknet. Die Schwefelsaure verkohlt die meisten organischen 
Bestandteile der Wurzel, ohne den Farbstoff zu zerstoren, so daB dieser 
mit wenig Kohle gemischt zuruckbleibt. Dieses Verfahren war von jeher 
in Frankreich gebrauchlich, daher der Name, der von dem franzosischen 
Worle Garance = Krapp abstammt. 

Garanceux. Da beim Ausfarben mit Krapp die Wurzel nur zum 
Teil erschOpft wird, verkohlt man den Ruckstand ebenfalls mit Schwefel
saure, um den Rest des Farbstoffes zu gewinnen; ein solches Praparat 
heiBt Garanceux. 

Krappblumen, Fleurs de garance. Gemahlener Krapp wird mit 
Wasser angemengt, gewohnlich mit etwas Hefe versetzt und so einer Garung 
unterworfen. In Frankreich gewinnt man dabei als Nebenerzeugnis einen 
ganz geringwertigen Branntwein, den sog. Krappbranntwein. Nach
dem die Garung vollendet ist, wird die Flussigkeit abgepreBt und der Ruck
stand getrocknet. 

Kolori n 1st der weingeistige Auszug aus dem Garancine; es soIl 40- bis 
50 mal mehr Farbekraft besitzen als Krappwurzel. 

Alizari n (verte et jaune) wurde hergestellt durch Ausziehen der 
Wurzel mit verdunnter schwefliger Saure; die Auszuge wurden dann ge
kocht, um die schweflige Saure bzw. Schwefeldioxyd zu verjagen; hierbei 
schied sich das Alizarin in unreinem Zustand abo Heute ist diese Gewin
nungsweise, die bei der Ausbeute von nur 1 % niemals sehr bedeutend war, 
ganz aufgegeben, seitdem 1868 die kunstliche Herstellung aus dem Anthra
zen, einem festen Kohlenwasserstoffe des Steinkohlenteeres, entdeckt wurde. 
Alizarin wird nunmehr dadurch hergestellt, da.6 man das Anthrazen mit 
SchwefeIsaureanhydrid (s. d.) behandelt. Es entsteht dadurch eine Sulfo
verbindung, die man mit Natriumkarbonat neutralisiert; das so erhaltene 
Salz wird getrocknet und mit Xtzkali auf 250 0 erhitzt. Aus dieser Mischung 
wird das entstandene Alizarin durch eine Saure abgeschieden, es fallt 
flockig nieder und wird meist in Teigform von 10 bzw. 20% Gehalt in den 
Handel gebracht. Das chemisch reine Alizarin, das sich daraus darstellen 
laBt, bildet dunkelgelbe, durchsichtige Kristalle, die bei 1000 ihr Kristall
wasser verlieren und rot werden. Sie sind in kaltem Wasser sehr wenig 
loslich, leicht dagegen in heiBem Weingeist, Essig und Holzgeist. Diese 
Losungen sind gelb; in Alkalien lost es sich mit violetter Farbe. 

Das kunstliche Alizarin verdriingt die Verwendung der Krappwurzel 
immer mehr und mehr. Diese Darstellung wird namentlich in Deutschland 
im groBartigsten MaI3stabe betrieben. Die jahrliche Gewinnung wird auf 
mehrere Millionen Kilogramm 10 prozentiger Pasta angegeben. 

Lackmoos oder Lackmus. Laccs Musci. Tournesol. 
Dieser Farbstoff hat seit de! Entdeckung der Teerfarben seine ganze 

Bedeutung verlorenj nur hier und da findet er noch als Zusatz zum Kalk 
oder zur Kreide, beim Wei.6en der Decken, eine technische Verwendung. 
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Wichtig elagegen ist er zur Herstellung von Reagenzpapier, Lackmuspapier, 
und in der MaBanalyse. 

Bereitet wird er aus denselben Flechten, die zur Bereitung der Orseille 
dienen, namentlich aus Rockzellarten und Lecanora tart8.rea, einer haufig 
an den Felsenkiisten Schwedens, Norwegens und Schottlands, auch auf 
den kanarischen Inseln und den Azoren, ferner in Ostindien vorkommenden 
Flechte. Diese wird besonders in Holland zuerst gemahlen, dann mit 
Kaliumkarbonat und ammoniakalischen Fliissigkeiten, z. B. faulendem 
Harn, einer Garung iiberlassen. Nach einigen Wochen wird der Brei von 
neuem mit Kaliumkarbonat, Kalk und Ammoniak gemengt und so lange 
sich selbst iiberlassen, bis die ganze Masse eine blaue Farbe angenommen 
hat; schlielllich wird sie mit Kreide oder Gips gemengt und halb aus
getrocknet in kleine Wiirfel geformt. Der wichtigste Bestandteil dieses 
Farbstoffes ist das Azolitmin. Dies ist in freiem Zustande rot, in Alkali
verbindung aber blau. 

Orlean. Orleana. Roucou. Anotto. 
Der Farbstoff stammt von einem in Siidamerika heimischen, aber 

auch dort, wie auf Sansibar und auf den Sandwichinseln angebauten Baume, 
Bixa orellana, abo Dieser tragt stachelige, bei der Reife sich mit 2 Klappen 
offnende Friichte; sie haben unter der harten Schale ein gelbes Frucht
mark, worin die kleinen Samen eingebettet sind. Das Fruchtmark ist der 
Trager des Farbstoffes. Aus ihm wird der Orlean in der Weise gewonnen, 
daB man die Friichte mit etwas Wasser zerstampft, 8-10 Tage der Garung 
iiberlallt und die Masse durch ein Haarsieb treibt, um sie von Samen und 
Hiilsen zu trennen. Der vom Wasser moglichst befreite Fruchtbrei bildet 
den Orlean. Er ist gewohnlich von ziemlich weicher Beschaffenheit, oder er 
ist starker eingetrocknet und zu Kuchen geformt, die in Pisangblatter 
eingewickelt werden. Friiher kam zuweilen eine sehr schone Sorte in Stangen
form in den Handel. Frisch solI der Orlean einen angenehmen Geruch 
haben, doch da er, um eine lebhaftere Farbe zu erhalten, mit ammoniaka
lischen Fliissigkeiten, wie man sagt, faulendem Harn, benetzt wird, so ist 
der Geruch der Ware, wie sie zu uns kommt, nicht angenehm. 

Der beste Orlean kommt aus Brasilien in mit Blattern ausgelegten 
Rohrkorben von 20 kg Gewicht. Er ist teigformig, frisch von angenehmem 
Geruch, spii.ter wird er schmierig und der Geruch unangenehm. Kayenne
Orlean kommt nur noch wenig in den Handel. Er bildet in Blatter ein
geschlagene Kuchen, die in Fasser verpackt und mit Salzlake iibergossen 
waren. Der Geruch ist sehr unangenehm. Guadeloupe - Orlean, der 
viel im Handel ist, ist dem Kayenne ahnlich, von weniger unangenehmem 
Geruch und grobkorniger. 

B est and t e i I e. Der Orlean enthalt verschiedene Farbstoffe: einen 
gelben, in Wasser loslichen, und einen harzartigen, B i x i n oder 0 r e II i n 
genannten, der nur in Weingeist, fetten und iitherischen Olen und in 
Ather mit orangeroter Farbe loslich ist. Alkalien losen den Farbstoff 
dunkelrot, Schwefelsaure verwandelt ihn in Blau, elann Griin, zuletzt in 
Violett. 

Anwendung findet der Orlean in der Farberei nur noch sehr selten, 
ela die mit ihm erreichbaren Farben weder schon noch haltbar sind. Da
gegen dient er vielfach zum Farben von Ellwaren, Backwerk und Zucker-
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waren, vor allem als Kase- und Butterfarbe. Chester, Edamer und andere 
Kasesorten verdanken ihre Farbe meist dem Orlean. 

Zu diesem Zwecke wird gewohnlich eine Losung des Farbstoffes in 
fetten Olen hergestellt. Derartige Butter- oder Kasefarben haben einen 
hochst unangenehmen Geruch, der nur dadurch vermieden werden kann, 
daB man zuerst einen alkoholischen Auszug des Orleans herstellt, den AI
kohol abdestilliert und das so erhaltene Extrakt in warmem 01 auflost. 

Orseille. Persio. Orchill. Cudbear. 
Diese Farbstoffe werden aus verschiedenen Flechtenarten, namentlich 

Lecan6ra tartarea und zahlreichen Rokzellarten bereitet. Man sammelt 
die Flechten fast an allen felsigen Kiisten nicht nur Nord- und Siideuropas, 
sondern auch in dem ostindischen Archipel, China, Japan, den Kap Verdischen 
Inseln usw. In den Flechten ist ein farbloser Korper Orzin, CsHaCHa(OH)2' 
vorhanden, der durch Ammoniak und Einwirkung der Luft in Orzein, 
C2sH24N207' iibergeht. Zu ihrer Verarbeitung werden die Flechten in 
'Wasser aufgeweicht und in faulem Harn oder ammoniakalischem Wasser 
einer Garung iiberlassen, bis nach etwa 6 W ochen die ganze Masse in 
einen violetten Brei verwandelt ist. Dieser Brei bildet die Orseille. Wird 
der Brei zur Trockne gebracht und gepulvert, so heiBt die Ware Persio 
oder Cudbear. Der Farbstoff lOst sich in Wasser scharlach- bis violett
rot, Alkalien machen die Farbe dunkler, Sauren hellrot; Aluminiumsalze 
liefern braunrote, Zinnsalze hellrote Niederschlage. AuBer der teigformigen 
Orseille und dem Persio kommt auch ein bis zur SiTupdicke eingedicktes 
Extrakt in den Handel und endlich ein sehr schOn feurigroter Farbstoff 
Orseillepurpur, pourpre fram;aise, oder vegetabilischer Purpur. 

Orseille oder Persio dienen in del' Farberei namentlich zum Grun
dieren, vor allem in der Wollfarberei fiir Braun, Olive usw. 

Querzitronrinde. Ecorce de quercitron. 

Es ist dies die gemahlene, von der dunklen Korkschicht befreite Rinde 
der in den Siidstaaten Nordamerikas heimischen Farbereiche, Quercus 
tinct6ria. Sie ist braunlichgelb, von schwachem Geruch, herbem, bitterem 
Geschmack und farbt den Speichel gelb. Neben Gerbstoff enthalt sie einen 
kristallisierbaren, gelben Farbstoff, das Querzitrin, das in Wasser schwer, 
in alkalischen Laugen leicht loslich ist und sich durch Kochen mit ver
diinnten Mineralsauren in Querzetin und Isod ulzit spaltet. Das Quer
zetin besitzt groBere Farbekraft als das Querzitrin. Dient in der Farberei 
zur Herstellung gelber, rotgelber, brauner und olivgriiner Farben. 

Auch Querzitronextrakt kommt in den Handel, ebenso ein daraus 
dargestellter Farbstoff, das sog. Fla vi ne. Dies kommt in Teigform in 
den Handel und wird dadurch hergestellt, daB man den Farbstoff, den 
man durch Kochen der Rinde mit Soda geWst hat, mit Schwefelsaure 
ausfallt. 

Saflor. Wilder Safran. Fiirberdistel. Flores Carthami. Safran bitard. 
Fleurs de earthame. 

Der Saflor des Handels besteht aus den getrockneten Rohrenbliitchen 
der Farberdistel, Carthamus tinct6rius. Diese Pflanze war urspriinglich 
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in Ostindien heimisch, wird aber auch in Persien, Agypten, Spanien, Frank
reich, selbst noch in Deutschland angebaut, doch sind die aus den heiBel1 
Landern stammenden Bliiten am farbstoffreichsten. Sie sind safranfarben, 
rohrenformig, 2-3 cm lang; fast geruchlos und von fadem Geschmack, 
nach dem Trocknen erscheinen sie mehr hochrot. Die meisten Handels
sorten sind zuvor mit kaltem Wasser oder Salzwasser ausgezogen und 
dann getrocknet, urn einen gelben Farbstoff, Saflorgelb, der in den 
Bliiten vorhanden, aber beim Farben hinderlich ist, daraus zu entfernen. 
Nul' bei dem spanischen oder portugiesischen Saflor ist dies nicht der Fall. 

Von den verschiedenen Handelssorten wird der persische Saflor 
am hochsten geschatzt. Er ist sehr rein, weich, von lebhafter Farbe, aber 
selten. Indischer oder Bengal- S. kommt meist in Form kleiner, zu
sammengepreBter Kuchen von hellerer Farbe vor. Agyptischer S. ist 
gleichmaBig dunkel, mehr braunrot, sehr weich und kommt in Ball en von 
300-350 kg Gewicht in den Handel. Spanischer oder portugie
sischer S. besteht aus getrockneten, nicht gewasserten, gepreBten Bliiten. 
AhnIich, aber sehr arm an Farbstoff ist der de u tsche S. aus Thii
ringen usw. 

Der Saflor enthalt neben dem schon genannten, unbrauchbaren, in 
Wasser IOslichen, gelben Farbstoff einen sehr schanen roten, in Weingeis1 
und alkalischen Fliissigkeiten leicht IOslichen Farbstoff, das Saflorrot 
oder Kartha min. Es hat getrocknet bei auffaIIendem Licht, ahnlich dem 
Fuchsin, einen starken Goldkaferglanz, im durchscheinenden Lichte zeigt 
es ein schones Rosa. Es kommt mehr oder weniger unrein als Tassenrot, 
Rosablech, Rouge vegetal, Rouge de Portugal in den Handel. 
In dieser Form steIIt es diinne Blattchen dar, die man dadurch erhalt, 
daB man eine eingedickte Losung des Karthamins auf Blech oder PorzeIIan 
eintrocknen laBt. Auch die sog. Blattschminke ist nichts weiter als ein 
mit Karthamin bestrichenes Papier. Das Karthamin dient, namentlich 
in Verreibung mit Talk, zur Bereitung roter Schminken, hierbei tut man 
gut, das Karthamin zuvor in Weingeist zu losen und diese Losung mit 
dem Talk zu verreiben. Es kommt auch ein Karthamin in Teigform 
mit dunkler, violetter Farbe in den Handel, es dient zur HersteIIung einer 
vorziiglichen Jakarandapolitur. 

Die Anwendung des Saflors zum Farben, :Q.amentlich der Seide, zu 
prachtvoHen rosaroten Farbtonen hat seit der Entdeckung der Teerfarben 
sehr nachgelassen. Von diesen sind es hauptsachlich Magdalarot, Eosin 
und vor aHem Safranin, die als Ersatz dienen. 

Sandel-, Santel- oder Kaliaturholz. Lignum santalinnm. 
Bois de santal. Sandal wood. 

Das Holz stammt von Pterocarpus santaIinus, einem riesigen Baum 
aus der Familie der Papilionatae, der SchmetterIingsbliitlergewachse, in Ost
indien und einem Teil Afrikas heimisch. Die Hauptausfuhrplatze sind 
Bombay, Madras und Kalkutta, von wo es in groBen, oft zentnerschweren 
BlOcken oder Scheiten in den europaischen Handel kommt. Es ist von 
grobfaserigem Gefiige, mit schrag verlaufenden und sich kreuzenden Fasern. 
Aul3en ist es schwarzbraun, innen blutrot, schwerer als Wasser und von 
schwach wiirzigem Geruch. Die schwersten und dunkelsten Stiicke werden 
Kaliaturholz genannt und in der Kunsttischlerei verwendei. In Europa 
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wird das Holz zu feinem Pulver gemahlen und kommt auch mit violetter 
Farbe, die durch Behandeln mit Alkalien erhalten wird, als violetter 
Sandel in den Handel. Der Farbsto££ ist ein saures Harz, Santalin oder 
Santalsiiure genannt; in Wasser ist er vollstiindig un16slich, leicht 
16slich in Weingeist mit roter und in Alkali en mit violetter Farbe. Reines 
Sandelholz darf, mit kaltem Wasser ausgezogen, keinen Farbsto££ an dieses 
abgeben, andernfalls ist es verfiilscht. Ebenso ist der Farbstoff in den 
meisten iitherischen Olen nicht 16slich, wohl aber, wenn sie mit Alkohol 
verschnitten sind, daher seine Anwendung zur Priifung dieser. 

Die Verwendung des Sandels zum Fiirben von Zeugen und W oIle 
mochte wohl ganzlich aufgehOrt haben, dagegen dient er noch vielfach zum 
Fiirben von Likoren, Polituren usw. Das rote Pulver dient auch zur Dar
stellung der roten Riiucherkerzchen. AuBer diesem roten Sandelholz ist 
noch weiBes Sandelh olz imHandel, das in der Mobeltischlerei verwendet 
wird, vor allem aber zur Herstellung des iitherischen Sandelholzoles, das 
auch zur Herstellung von Blumendiiften dient (s. Oleum Ligni Santali). 

Sumach. Schmack. Sumac des corroyeurs. Sumach. 

Unter diesem Namen kommen die grob gepulverten Bliitter und jungen 
Zweige von Rhus coriaria, einer strauchartigen Anakardiazee Siideuropas, 
in den Handel. Guter Sumach muB moglichst lebhaft graugriin gefiirbt 
sein, verblaBter oder schwiirzlich gewordener, dumpfig riechender S. ist 
zu verwerfen. Man unterscheidet im Handel franzosischen Sumach: 
dunkelgriin, in Ballen von 100-150 kg; spanischen oder Malaga - S.: 
mehr gelblich und von starkem Geruch, in Ballen von 50-60 kg; Sizilia ner 
S., Karini, die hiiufigste und beste Sorte, ist fein gepulvert, griin, ohne 
Holzstiickchen, von kriiftigem Geruch. Der Tiroler oder Venezianer S. 
stammt von Rhus c6tinus und kann nur zur Gerberei, nicht zum Fiirben 
benutzt werden. 

Bestandteile. Gerbsiiure etwa 20%; Gallussiiure und ein gelblich
griiner Farbstoff. 

An wend ung. In der Fiirberei, teils mit Eisenvitriol zur Hervor
bringung grauer Farben, teils zum Tonen und Festbeizen von Mischfarben. 

Der nordamerikanische Sumach, von dort wachsenden Rhusarten ab
stammend, soIl bis zu 27% Gerbsiiure enthalten und wird zum Gerben 
feiner Ledersorten benutzt. Ferner in der BleiweiBbereitung, anstatt des 
Pferdedungs. Auch ein eingedicktes Extrakt kommt in den Handel. 

Aile die zahlreichen Stoffe, meistens Chemikalien, die in der Fiirberei 
als Beizen und zur Hervorbringung besonderer Farbtone benutzt werden, 
finden sich in vorhergehenden Abteilungen besprochen. 

Farben fur Malerei und Druckerei. 
1m Gegensatz zu den Stoffen der vorigen Abteilung, die fast aIle orga

nischer Natur, d. h. von pflanzlicher oder tierischer Abstammung sind, 
werden diejenigen Farben, welche als Mal- und Druckfarben dienen, zum 
groBen Teil aus anorganischen, d. h. mineralischen Stoffen gewonnen. 
Wiihrend die Farben, um sie zum Fiirben benutzen zu konnen, stets zu
vor in Losung gebracht werden muBten, werden die Farben dieser Abteilung 
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in ungelostem Zustande mit gewissen Bindemitteln, wie 01, Lack oder wiisse
rigen Fliissigkeiten, nur gemengt und bilden einen undurchsichtigen Oberzug. 

Aus dem eben Gesagten geht hervor, daB die erste Bedingung ffir 
ihre Giite darin besteht, daB die Farben auf das allerfeinste gepulvert, 
gemahlen oder geschliimmt sind. J e kleiner die einzelnen Teilchen der 
Farbe sind, desto groBer wird ihre Deckkraft sein; denn es wird durch 
eine gleiche Menge bei feinerer Verteilung eine weit groBere Oberfliiche be
deckt werden konnen, als bei grobem Pulver. Nur wenige sind von so 
feststehender Zusammensetzung, daB die chemische Untersuchung auf 
ihre etwaige Reinheit maBgebend ffir ihre Beurteilung ist. Bei einer weit 
groBeren Anzahl geben die physikalischen Eigenschaften, als Feinheit, 
Deckkraft und Reinheit des Farbtones den Ausschlag. Vielfach sind 
die helleren Farbtone einer bestimmten Farbe iiberhaupt nur mit nicht
fiirbenden Beimischungen hergestellt, so daB hier eine chemische Unter
suchung nicht ausschlaggebend ist. Wir werden also im folgenden nur 
dort Priifungsverfahren angeben, wo es sich um bestimmte chemische 
Verbindungen handelt, bei denen jede fremde Beimengung unangebracht 
ist. Hierher gehOren z. B. BIeiweiB, ZinkweiB, Zinnober usw. 

Vielfach teilt man sie in zwei Gruppen, erstens in Erdfarben oder 
natiirliche Mineralfarben, d. h. solche, die aus natiirlich vor
kommenden Erden oder Mineralien durch bloBes Pulvern und Schlii.mmen 
oder doch durch einfaches Verarbeiten, wie Brennen, gewonnen werden. 
Hierzu gehoren z. B. Kreide, Ocker, Terra di Siena, griine Erde usw. 
Zweitens chemische, auch kiinstliche Mineralfarben genannt, 
die durch besondere chemische Vorgiinge kiinstlich aus anderen Korpem 
hergestellt werden. Sie sind teils einfache Oxyde, wie Zinkoxyd, Blei
oxyd, teils Schwefelmetalle, wie Zinnober, teils wirkliche SaIze, d. h. 
Verbindungen von Oxyden mit Siiuren, wie Bleichromat, Chromgelb. 
Wir halten eine solche Einteilung fiir ziemlich iiberfliissig, da die Grenzen 
der beiden Abteilungen nirgends scharf zu ziehen sind. Ebensowenig 
wiirde dadurch etwas erreicht werden, wenn man versuchen wollte, die 
Farben nach ihren hauptsiichlichsten Grundstoffen wissenschaftlich ge
ordnet einzuteilen. Auch dieses wiirde zu den groBten Obelstii.nden fiihren, 
weil dadurch Farben nebeneinander kiimen, die ganz verschiedener Natur 
sind, andererseits aber auch wieder solche weit auseinandergerissen wiixden, 
die ihren physikalischen Eigenschaften nach nebeneinander geMren. Die 
einzige ffir den Geschiiftsbetrieb brauchbare Einteilung ist die nach den 
einzelnen Farben, wie sie der Sprachgebrauch kennt. 

SeIbst diese einfache Einteilung kann nur oberfliichlich sein, da die 
Obergiinge, z. B. von Gelb in Rot, so allmii.hlich erfolgen, daB eine genaue 
Feststellung der Grenze gar nicht moglich ist. 

Eine weitere Schwierigkeit bei der Besprechung liegt in der grenzen
losen Verwirrung, die betreffs ihrer Benennung herrscht. Ein und derselbe 
Name wird oft den allerverschiedensten Farben beigelegt, und der schlimmste 
Umstand ist der, daB die Namen hochst BelteD nur andeuten, woraus die 
Farbe besteht, sondern im Gegenteil ganz beIiebig gewii.hlt sind, oft nach 
einem Ort, oft tiach dem Hersteller oder irgendeiner besonderen Eigen
schaft. Unter einem Namen wie Bergblau, Konigsrot, Schweinfurtergriin 
kann man aich alles mogliche denken, nur nicht das, was auf die Kenntnis 
der Natur und der Zusammensetzung der Farbe Bezug hat. 
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WeiDe Farben. 

Blanc fixe. PermanentweiB. BarytweiB. MineralweiB. N euweiB. 
SchneeweiB. Schwefelsaures Bariumoxyd; siehe zweite Abteilung: 

Barium sulfuricum. 

t BleiweiB. SchieferweiB. SchneeweiB. KremserweiB. 
KremnitzerweiB. Cerussa. Blanc de plomb. Lead White. 

Das BIeiweiB ist in reinem Zustande basisch-kohlensaures BIeioxyd, 
d. h. eine Verbindung von einem Molekiil Bleikarbonat mit zwei Molekiilen 
BIeioxydhydrat, PbCOs ' 2 Pb(OH)2' Jedoch hat in Wirklichkeit das BIei
weiB des Handels nur selten genau diese Zusammensetzung, es enthii1t 
seiner verschiedenen Bereitungsweise gemiiJ3, oft sogar, wenn nach dem
selben Verfahren hergestellt, sehr verschiedene Mengen von Kohlensaure. 
Chemisch reines BIeiweiB soIl einen Gehalt von mindestens 78,90% BIei haben. 

Abb.626. Abb.627. 
Bleiweillbereitung nach holIllndischem Verfahren. 

Es steUt in feingemahlenem Zustande, wie es jetzt fast aUgemein in 
den Handel kommt, ein blendend weiBes Pulver dar, das seiner groBen 
Deckkraft zufoIge eine sehr wichtige Malerfarbe bildet. 

Seine DarsteIlungsweise ist sehr verschieden. J edoch beruhen aIle 
auf dem gleichen Grundsatze, daB zuerst basisch-essigsaures BIeioxyd her
gesteIlt und dieses durch Kohlensiiure in BleiweiB verwandelt wird. Man 
unterscheidet namentlich vier Verfahren, das holliindische, deutsche, eng
lische und franzosische. 

I. HoIlandisches Verfahren. Es ist das iilteste von aUen und liefert, 
obgleich mit der heutigen Anschauung von einer Darstellungsweise nicht 
im Einklang, ein sehr weiches, weiBes und daher besonders stark deckendes 
BIeiweiB, das von den Malern sehr geschiitzt wird. Diese Gewinnungs
weise wird aber durch das deutsche Verfahren immer mehr verdrangt 
(Abb. 626 und 627). 

Das Verfah:t;en hierbei ist folgendes: 
In irdene, inn en glatte und mit einem Vorsprunge versehene Topfe, sog. 

Reaktionstopfe, fiilschlich auch Kalziniertopfe genannt, wird etwas 
gewohnlicher Essig (C) gegossen, dann werden aufgerollte dicke BIeistreifen (A) 
in die Topfe, und zwar auf die Vorspriinge gesteIlt und mit einer Bleiplatte 
bedeckt. Die so vorbereiteten Topfe werden in Pferdedung, Lohe oder Sumach 
eingebettet, in groBerer Zahl neb en- und iibereinandergesteUt, zu einer 
Looge (E) aufgebaut und in diesem Dungbad eine, auch mehrere 
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Wochen sich selbst iiberlassen. Nach dieser Zeit sind die Bleiplatten und 
Bleibleche fast ganzlich in schiefrig abblatterbares BleiweiB verwandelt, das 
dann durch Mahlen und Schlammen weiter behandelt wird. 

Der chemische V organg ist folgender: Durch den sich zersetzenden 
Diinger entstehen Warme und, neben anderen Stoffen, Kohlensaure. Die 
Warme verfliichtigt die Essigsaure, und diese verbindet sich unter Mit
wirkung von Sauerstoff und Feuchtigkeit mit dem Blei zu basischem Blei
azetat, dieses wird wiederum durch die Kohlensaure in basisch-kohlen
saures Bleioxyd, in BleiweiB, und neutrales Bleiazetat verwandelt. Letzteres 
nimmt abermals Bleioxyd in seine Verbindung auf, wird dadurch wieder 
zu basisch-essigsaurem Bleioxyd, und so wiederholen sich die Umsetzungen 
bis zur volligen Umwandlung des Bleies in BleiweiB. 

II. Deutsches Verfahren. Es beruht auf demselben Grundsatze, man 
verfuhr friiher nach dem Klagenfurter Kammerverfahren in der 
Weise, daB man in geschlossenen Kammern, Logen genannt, Weintrester 
garen lieB und dariiber auf hOlzernen, glatt gehobelten Lattengestellen iiber 
runde Holzer Bleistreifen so aufhangte, daB sie gleichlang herunterhingen. 
Durch die Garung der Trester entstanden Essigsaure, Kohlensaure und 
Wasserdunst, die dann genau so aufeinander wirkten, wie bei dem hollan
dischen Verfahren. J etzt hat man diese DarsteUung abgeandert, man ver
fiihrt nach dem Deutschen Kammerverfahren besser so, daB man 
die Trestergiirung wegfallen liiBt, dagegen die Bleistreifen zuerst durch 
Eintauchen in Essigsiiure mit einer diinnen Schicht Bleiazetat bedeckt, 
in jeder Kammer etwa 50000 Streifen auf die Gestelle hangt und nun 
einen Strom Essigsaure, dann Kohlendioxyd und feuchte warme Luft in 
die Kammern leitet, bis die Umwandlung vollzogen ist. Das neueste 
Verfahren beruht darauf, daB Blei moglichst fein verteilt in einem ge
schlossenen GefiiBe mit Essigsiiure iibergossen wird, worauf man unter Druck 
Luft zuleitet. Das Blei lOst sich sehr bald, die Losung wird durch Druckluft 
und Rohrenleitung in ein anderes GefaB gebracht und hier mit Kohlen
dioxyd unter starkem Druck behandelt. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt 
einerseits in der Gefahrlosigkeit fiir die Gesundheit der Arbeiter, anderer
seits in der Schnelligkeit des Verfahrens. 

III. Englisches Verfahren. Man stellt zuerst besonders fein gepuIvertes 
Bleioxyd, Bleigliitte, dar, breitet dieses mit Essigsiiure befeuchtet aus und 
liiBt unter stetem Umriihren einen Strom von Kohlendioxyd, das man 
durch Verbrennen von Koks erzeugt, dariiber hinwegstreichen. Das auf 
diese Weise gewonnene BleiweiB ist ebenfalls sehr fein und stark deckend. 

IV. Franzosisches Verfahren. Es liefert ein blendend weiBes Praparat 
von ganz besonderer Reinheit, das aber seiner kristallinischen Beschaffen
heit wegen nicht ganz so groBe Deckkraft besitzt wie die iibrigen Sorten. 
Aus diesem Grunde wird nach diesem Verfahren nur wenig BleiweiB her
gestellt. In groBen Kufen A., die mit Riihrvorrichtungen versehen sind 
(B-O), wird Bleizucker mittels Bleioxyd, Wiirme und Wasser in Bleiessig 
verwandelt und dieser dann durch Einleiten von Kohlendioxyd (durch J 
in K) in BleiweiB und neutrales Bleiazetat umgesetzt. Letzteres wird 
wiederum in basisch-essigsaures Bleioxyd iibergefiihrt, dann wieder zer
setzt und so fort. Mit der niimlichen Menge urspriinglich angewandten 
Bleizuckers konnen auf diese Weise ganz beliebige Mengen Bleioxyd in 
BleiweiB iibergefiihrt werden (Abb. 628). 
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Die Herstellung von BleiweiB auf elektrolytischem Wege kommt 
bisher wenig in Betracht. 

Verfiilsch ungen. BleiweiB kommt vieUach verfiilscht in den Handel, 
und zwar gewohnlich mit dem spezifisch fast eben so schweren Barium
sulfat, dem Schwerspat. 

Priifung 1. Urn auf Schwerspat zu priifen, lOst man das Blei
weiB in verdiinnter Salpetersiiure (1+1), die man erwiirmt hat, oder in 
verdiinnter erwiirmter Essigsiiure auf. Reines BleiweiB wird gelOst, etwa 
zugesetzter Schwerspat bleibt ungelOst zuriick. 

2. Kocht man es mit starker Kalilauge, so wird es ebenfalls gelost; 
Schwerspat, Kreide. Lenzin usw. bleiben ungelost zuriick. 

3. Will man in 01 angeriebenes BleiweiB auf seine Reinheit untersuchen, 
so bringt man eine Probe davon in ein Fliischchen, gieBt Benzin darauf, 
schiittelt durch, liiBt absetzen, gieBt die Benzinlosung ab und gieBt von 
neuem Benzin auf das BleiweiB, urn alles 01 zu entfernen. 1st durch wieder
holtes Ausziehen mit Benzin alles 01 entfernt, bringt man den Bodensatz 

Abb. 628. BleiweiBherstelIung nach franzosischem Verfahren. 

auf ein Papierfilter, wiischt vorsichtig mit etwas Benzin aus und behandelt 
dann den getrockneten Riickstand wie oben. 

Verwendet man gewogene Mengen BleiweiB, z. B. 10 g, so kann man 
durch Wiigen des ungelost gebliebenen Riickstandes leicht den Prozentsatz 
der Verfiilschung bestimmen. 

Anwendung findet das BleiweiB vor allem in sehr groBen Mengen 
in der Malerei; jedoch auch in der Heilkunde wird es zur Darstellung einer 
ganzen Reihe von Zubereitungen, Unguentum Cerussae usw. benutzt. Ver
werflich und verboten dagegen ist seine Anwendung zur Darstellung von 
Mitteln fiir die Haut- und Haarpflege, Schminken usw.; ebenso ist es 
seiner Giftigkeit halber fiir Spielwaren und zu iihnlichen Zwecken verboten. 
Bei Leuten, die viel mit BleiweiB umgehen, stellt sich hiiufig Bleivergiftung 
ein; fiir diese ist es ratsam, durch Trinken von schwach schwefelsiiurehaltiger 
Limonade den giftigen Einwirkungen vorzubeugen. 

Bei der Verwendung als Malerfarbe hat es, ganz abgesehen von der 
Giftigkeit, die die Anwendung fiir 1nnenanstriche verbietet, neben seinen 
sonst so vorziiglichen Eigenschaften, namlich der so groBen Deckkraft und 
dem Vermogen sich mit dem Leinol zu verseifen und so eine sehr dauerhafte 
biegsame Haut zu geben, einen groBen Dbelstand, seine leichte Veriinderlich
keit, die es als reinweiBe Farbe fiir die Verwendung in geschlossenen Riiumen 
unbrauchbar macht. Diese ist .in der groBen Verwandtschaft des Bleies 
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zum Schwefel begriindet; da nun die Luft in W ohnraumen, uberhaupt in der 
Nahe von W ohnstatten, niemals ganz frei von Schwefelwasserstoff ist, so ver
wandelt dieser die wei.l3e Farbe des Bleiwei.l3es durch Bildung von schwarzem 
Bleisulfid sehr rasch in dunklere Farbtone. Aus demselben Grunde mu.13 die 
Beimengung anderer Farben, die Schwefel enthalten, vermieden werden. In 
allen diesen Fallen wird das Bleiwei.13 durch Zinkwei.13 oder Lithopone ersetzt. 

Unter dem Namen Pattisons Bleiwei.13 hat man eine Bleiverbindung 
in den Handel gebracht, die mit dem wirklichen Bleiwei.13 in chemischer 
Beziehung nicht ubereinstimmt. Es ist ein Bleioxychlorid, d. h. eine Ver
bindung von Bleichlorid mit Bleioxyd, hat aber vor dem eigentlichen Blei
weill keine besonderen V orzuge. 

Unter dem Namen Patent - BIeiwei.13 oder auch giftfreies BIei
wei.13 wird schwefelsaures Bleioxyd, Bleisulfat, als Ersatz fUr das echte Blei
wei.13 in den Handel gebracht. Die Bezeichnung giftfrei ist nicht anwendbar, 
da es nach dem Giftgesetze, weil bleihaltig, unter das Giftgesetz fallt. Als 
sublimiertes Bleiwei.13 bezeichnet man basisches Bleisulfat, ba
sisch-sch wefelsa ures Bleio xyd, 2 PbS04PbO, es solI sich, anderen Far
ben zugemischt, bei Au.l3enanstrichen gut bewahrE>n. HamburgerWeill, 
Venezianisches Weill sind mit Schwerspat vermischtes Bleiwei.l3. 

Als B 1 e i wei II e r sat z kommen unter allen moglichen N amen Ge
mische aus Schwerspat, Zinksulfid, Gips und Kreide in den Handel, die 
meist 60-80% Schwerspat enthalten. 

China Clay. Porzellanerde. Kaolin. Pfeifenton. Lenzin. 
Terre B porcelaine. Terre de pipe. 

Unter diesen Namen versteht man eine moglichst reine und wei.l3e 
Porzellanerde. Sie besteht in chemischer Beziehung in der Hauptsache 
aus kieselsaurem Tonerdehydrat, Aluminiumsilikat, dient namentlich zum 
Tapetendruck und wird auch bei der GIanzpapierbereitung angewendet. 
Sie findet sich auf primaren Lagerstatten, d. h. dort, wo sie durch Ver
witterung bzw. Zersetzung des Kalifeldspats entstanden ist (siehe auch 
Aluminium siIicicum S.939), meist aber auf sekundaren Lagerstatten, 
d. h. sie ist von den eigentlichen Verwitterungsplatzen der Feldspate fort
geschwemmt, ist dadurch sozusagen geschlammt worden und hat sich in 
fein verteiltem Zustande wieder abgelagert. 

Kreide. Creta. Craie. Chalk. 
Dieselbe Rolle, wie in der Olmalerei das Bleiwei.l3, spielt bei den Wasser

farben die Kreide. Sie ist nicht nur die gebrauchlichste Anstrichfarbe, 
sondern dient auch als Grundlage fiir aIle moglichen Farbenmischungen. 
Ihrer chemischen Natur nach ist sie ein mehr oder weniger reines Kalzium
karbonat und so dem Marmor, Kalkstein, Kalkspat usw. gleich. Sie findet 
sich in sehr gro.l3en Lagern an den verschiedensten Meereskiisten oder an sol
chen Orten, die in vorgeschichtlichen Zeiten Meeresboden gewesen sind. Sie 
ist entstanden aus den Kalkpanzern mikroskopisch kleiner Infusorien, 
wie sie noch heute in unzahlbaren Massen lebend im Schlamme des Meeres 
aufgefunden werden. Man kann unter einem starken Mikroskop in der 
Kreide die einzelnen Kalkpanzer noch vielfach so deutlich erkennen, dall 
sich die Arten der Infusorien danach bestimmen lassen. Die Kreide findet 
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sich in miichtigen Schichten, oft, wie auf Rugen und an den englischen 
KiiBten, hohe Felsen bildend, doch auch, wie z. B. in der Ebene der Cham
pagne, unter dem Boden hinstreichend. Sie wird meistens bergmannisch 
gewonnen. Frisch gebrochen ist sie so weich, daB sie sich mit den Finger
nageln eindrucken laBt und, da sie eine groBe Menge Wasser aufgesogen 
enthalt, von ziemlich bedeutendem spezifischem Gewicht. Man laJ3t sie 
an der Luft abtrocknen, um das Wasser maglichst zu verdunsten; sie wird 
dadurch weiBer, wahrscheinlich weil die Spuren von organischen Bestand
teilen, die noch in ihr vorhanden sind, verwesen. Niemals ist die Kreide 
so rein, daJ3 sie unmittelbar ala Stuckenkreide. oder zum Maien benutzt 
werden kannte; immer enthalt sie groJ3e Mengen graberer Stucke von 
Schaltieren, Seeigeln, vielfach auch graJ3ere Knollen von Feuersteinen ein
geschlossen, daneben mehr oder minder groJ3e Mengen von Tonerde, Sand 
usw. Von den graberen Steinen wird sie nach dem Zerstampfen durch Aus
lesen befreit, dann auf Mahlgangen oder Walzwerken maglichst fein ge
mahlen und endlich durch sorgfaltiges Schlii.mmen von Sand und anderen 
harten Beimengungen befreit. Oder, wie es z. B. in den Kusterschen Kreide
werken in SaJ3nitz auf Rugen geschieht, es wird die Kreide nach dem Aus
lesen der Feuersteine, Seeigel usw. vermittels kleiner Kippwagen von der 
Gewinnungsstelle sofort in die Schlamme gefahren und in ein rundes, aus
gemauertes Becken geschuttet. In diesem Becken, wo ein bestandiger 
WasserzufluB stattfindet, kreisen, durch eine Vorrichtung getrieben, zwei 
uber Kreuz befestigte eiserne Stangen von etwa 2 m Lange. Infolge der 
Zentrifugalkraft werden die im Wasser in der Schwebe gehaltenen feineren, 
leichteren Teilchen der Kreide herausgeschleudert und gelangen durch 
oberhalb des Beckens angebrachte Offnungen in lange Bretterkanale und 
durch diese in gro.Be Gruben, wo sich die Kreide absetzt. Die graberen Teile 
der Kreide, sowie die Verunreinigungen wie Stein chen, Seeigel u. dgl. 
werden durch unter den Eisenstangen befindliche Ketten zuruckgehalten, 
allmahlich auf den Boden gedriickt und von Zeit zu Zeit entfernt. Nach 
dem Absetzenlassen der Kreide in den Gruben wird das Wasser abgezogen 
und die getrocknete Masse nochmals gemahlen. Eine derartig behandelte 
Kreide hei.Bt Schlammkreide. SolI Stuckenkreide, auch Patent- oder 
Schreibkreide genannt, bereitet werden, wozu nur die feinsten und wei.Be
sten Sorten verwendet werden, so wird der schon etwas abgetrocknete Brei 
gewahnlich unter Zusatz von Kalkmilch, die sich mit der Zeit in Kal
ziumkarbonat umwandelt, in Holzformen gestrichen, deren Wande durch
IOchert und innen mit Zeug ausgelegt sind, um das Wasser abtropfen zu 
lassen. Nach dem Abtropfen werden die Stucke herausgenommen und ent
weder ohne weiteres vollstiindig ausgetrocknet oder einer starken Pressung 
unterworfen. Letzteres geschieht namentlich, wenn Kreidestifte, Billard
kreide oder ahnliches daraus hergestellt werden solI. 

Als beste Sorte fiir die Bereitung der Stuckenkreide gelten namentlich 
die diinische Kreide und die aus der Champagne. Fiir Schlammkreiden 
gelten als die besten vor allem schwedische, ferner Rugener und hollandische. 
wiihrend z. B. die holsteinischen Kreiden meist sandhaltig und selten gut 
von Farbe sind. 

Eine gute Schlammkreide mu.B, zwischen den Fingern mit Wasser ge
rieben, vollkommen unfuhlbar, weich und frei von allen sandigen Karpern 
sein, ferner soIl sie eine maglichst reinwei.Be Farbe haben. In Wirklichkeit 



1176 Farben und FarbstofIe. 

ist diese wei13e Farbe, wovon man sioh duroh einen Vergleioh mit Zink
weill oder Bleiweill iiberzeugen kann, niemals vollig rein, sondern hat 
immer einen Stioh ins Gelbliohe, zuweilen auoh ins Graue. Viele Fabriken, 
die feine Sorten liefern, suohen diesem Obelstande daduroh abzuhelfen, dall 
beim Vermahlen eine Spur von Blau hinzugefiigt wird, namentlioh die 
Franzosen sollen dieses Sohonen, was ja auoh der Maler bei der Verwendung 
der Kreide tut, vielfaoh anwenden. Dall duroh einen Zusatz von Blau die 
Farbe weiller ersoheint, beruht darauf, dall Blau mit Gelb, wie der physi
kalisohe Ausdruok lautet, komplementar ist, d. h. dall die eine Farbe 
die andere gewissermallen aufhebt. Selbstverstandlioh kann die Menge 
des zuzusetzenden Blaues nur duroh Versuohe festgestellt werden. 

Auoh die Kreide kommt mehrfaoh unter anderen Namen in den Handel, 
z. B. Wiener Weill, Pariser Weill, Marmorweill. Auoh wird der 
Name Kreide auf andere Stoffe iibertragen, die mit .dieser nur die weille 
Farbe gemeinsam haben, z. B. spanisohe Kreide, Brianzoner Kreide, Sohnei
derkreide. Es sind grolltenteils entweder Talk- oder Tonarten. 

Leichtspat (falschlich Lenzin). 
Unter diesem Namen kommt meist feingemahIener weiller Gips, un

gebranntes Kalziumsulfat oder auoh wohl feingemahIener Kalkspat, Kal
ziumkarbonat in den Handel. Der Leiohtspat dient weniger fiir sioh als 
Malerfarbe, mehr als Misohmittel in ahnlioher Weise wie der Sohwerspat. 

LithoponeweiB. EmailweiB.CharltonweiB.GriffithweiB. 
DiamantweiB. 

Die eohte Lithopone besteht aus einer Verbindung von Zinksilikat 
mit Zinksulfid, deren Herstellung von den Fabriken geheimgehalten wird. 
Sie besitzt eine ganz vorziigliohe Deokkraft und kann sogar das Bleiweill 
in gewissen Fallen vorteilhaft ersetzen, da Sohwefelwasserstoff nioht merk
bar darauf einwirkt. Sie hat jedooh den FehIer, dall sie im Sonnenlioht 
grau wird, was von kleinen Mengen ChIor herriihren solI. Man suoht diese 
durch Behandeln mit Sodalosung zu entfernen. 

Die weitaus grollten Mengen der im Handel vorkommenden Lithopone 
bestehen jedoch aus BarytzinkweiIl, einer Mischung aus Bariumsulfat 
und Zinksulfid. Sie wird hergestellt, indem man zuerst Bariumsulfat mit 
KohIenpulver mengt und duroh Gliihen des Gemisohes das Bariumsulfat 
in Bariumsulfid iiberfiihrt. Die Schmelze wird in Wasser ausgelaugt und 
duroh eine bereohnete Menge Zinksulfat ausgefallt. Bariumsulfid und Zink
sulfat setzen sioh in Bariumsulfat und Zinksulfid um. Der Niederschlag 
wird ausgewaBchen, getrooknet, leioht gegliiht und dann nooh gliihend in 
kaltes Wasser gebraoht. Hierdurch wird namentlioh das Bariumsulfat rissig 
und lii.Ilt sioh nun durch Mahlen und SohIiimmen viel feiner pulvern, alB 
dies ohne Gliihen der Fall ist. Der Wert der Lithopone riohtet sioh nach 
dem Gehalt an Zinksulfid, den man duroh verschiedenfarbige Siegel kenn
zeiohnet. Bronzesiegel mit 50-60 % ZnS, Griinsiegel mit 32-40%, Rot
siegel mit 30%, Weillsiegel mit 26%, Blausiegel mit 22%, Gelbsiegel 
mit 15%. Die geringwertigsten Sorten hei13en auoh Deokweill. Litho
pone wird sowohl fiir Olfarbe als auch Wasserfarbe verwendet. 
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Unter Sulfopon ist ein Ersatzmittel fiir Lithopone im Handel. Es 
besteht aus Zinksulfid und Kalziumsulfat. 

Sac h t 0 Ii t h, ein reines Zinksulfid von schon weiBer Farbe, hat gute 
Deckkraft und ist spezifisch leicht, so daB es auch fiir Mischung mit 
Lacken geeignet ist. 

PerlweiB. Blanc de perIes. 

Unter diesem Namen ist zweierlei im Handel, einmal basisch Kalzium
karbonat, entstanden durch ganz schwaches Brennen von Austernschalen 
und nachheriges Mahlen und Schliimmen; zweitens basisch-salpetersaures 
Wismutoxyd, Wismutsubnitrat (s. d.); letzteres hei.St wohl auch S ch mi n k
weiB. 

Zinkgrau. 
Zinkgrau ist ein durch metallisches Zink verunreinigtes Zinkoxyd, wie 

es sich bei der Darstellung des metallischen Zinks aus den Zinkerzen 
zu Anfang des Vorganges bildet. Vielfach aber sind es willkiirliche 
Mischungen von Zinksulfid mit Kalziumkarbonat oder Bariumsulfat, 
deren Prozentgehalt an Zinksulfid gleich der Lithopone durch die Farbe 
des Siegels gekennzeichnet wird. 

ZinkweiB. Zinkblumen. WeiBes Niehts. ChinaweiB. Lana philosophiea. 
Blanc de zinc. Zinc white. 

Das ZinkweiB ist Zinkoxyd, ZnO. Es enthiilt erst nach liingerem 
Lagern Spuren von Kohlensiiure. Es bildet ein schneeweiBes, sehr zartes 
und verhiiltnismiiBig leichtes Pulver, das, mit 01 angerieben, einegute Deck
kraft und bedeutende Luftbestiindigkeit besitzt. Es eignet sich sehr gut 
fiir Innenanstriche, da eine Einwirkung von Schwefelwasserstoff nicht 
merkbar ist. Es wird in den Zinkhiitten in der Weise dargestellt, daB man 
das Zink in zylindrischen, langen, guBeisernen oder tonernen Retorten bis 
zum WeiBgliihen erhitzt und die entweichenden Zinkdiimpfe mit erhitzter 
Luft zusammenbringt. Sie entziinden sich sofort und verbrennen mit 
lebhaft leuchtender Flamme zu weiBem Zinkoxyd, das durch ein Gebliise 
in eine Reihe von Kammern geleitet wird und dort niederfiillt. Es wird 
namentlich in Belgien, Schlesien und Sachsen hergestellt. 

An wen dun g. AuBer als Farbe in der· Heilkunde zur Zinksalbe, 
dann zu Mitteln ffir die Hautpflege, zu Pudern, Schminken und SchOn
heitswiissern, z. B. Lilienmilch. 

Auf be wah run g. An trockenem Ort, andernfalls zieht es Feuch
tigkeit und Kohlensiiure aus der Luft an und wird hart, indem Zink
karbonat und Zinkoxydhydrat entstehen. 

Priifung 1. Zinkweill muB sich in verdiinnter Essigsiiure ohne Auf
brausen vollig losen (Kohlensiiure). 

2. Mit Schwefelammon darf es sich nicht briiunen. 
3. Die Losung von O,2g Zinkoxyd in 2ccm verdiinnter Essigsiiure darf bei 

Zimmerwarme durchKaliumjodidlOsung nichtveriindert werden (Bleisal ze). 
4. Lost man Zinkoxyd in Essigsiiure auf und fiigt etwas Natron

lauge zur Losung, so bildet sich ein Niederschlag, der sich im UberschuB 
des Fiillungsmittels zu einer klaren, farblosen Fliissigkeit IOsen muB 
(Ma gnesi um-, Kalzi um-, Ei sensalz e). 
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WeiBes Nichts, Nihilum album, Nix alba, ist ein unreines 
Zinkoxyd. 

Der Wert der verschiedenen ZinkweiBsorten richtet sich nach dem 
Gehalt an Zinkoxyd, der durch verschiedenfarbige Siegel: Grlin, Rot, 
WeiB, Blau, Gelb, Grau gekennzeichnet wird. ZinkweiB Grausiegel enthalt 
meist einige Prozent BleiweiB. ZinkweiB-Griinsiegel und ZinkweiB-Rotsiegel 
sollen einen Gehalt an Zinkoxyd von 99,0-99,5 haben. Mit 01 angerieben 
trocknet ZinkweiB ziemlich langsam. 

Gelbe Farben. 

t Aurum pigm6ntum. Auripigment. Rauschgelb. Operment. 
Schwefelarsen. Konigsgelb. Orpln jaune. Yellow orplment. Kings yellow. 

Diese so ungemein gi£tige Farbe verschwindet immer mehr und mehr 
aus dem Gebrauche, da sie sehr leicht durch das viel schonere Chromgelb 
zu ersetzen ist. Das Auripigment des Handels ist ein Gemenge von drei
fach Schwefelarsen, As2Sa, mit arseniger Saure, und zwar diese in um so 
groBerer Menge, je heller die Farbe ist. 

Es wird bereitet durch Sublimation von arseniger Saure mit Schwefel. 
Es bildet glasige Stiicke, die gemahlen ein schOn gelbes Pulver liefern. 
Es entsteht auch als Nebenerzeugnis beim Rosten arsen- und schwe£el
haltiger Erze in Hiittenwerken. 

t Bleiglatte. Bleioxyd. Massikot. Bleigelb. Masslcot. 
Das Bleioxyd, PbO, kommt in zwei verschiedenen Arten vor, ent

weder kristallinisch als eigentliche Bleiglatte, falschlich auch Silber
glatte genannt, oder amorph als Massikot oder Bleigelb. Massikot wird 
erhalten dumh vorsichtiges Erhitzen von BleiweiB oder Bleinitrat, oder 
auch durch Erhitzen von metallischem Blei an der Luft mit der Vorsicht, 
daB die Erhitzung nicht bis zum Schmelzen des Bleioxyds getrieben werden 
darf, da die Masse BOBst glasartig wird (Bleiglas). Massikot hat eine gelbere 
Farbe als die GIatte. Letztere wird hiittenmannisch als Nebenerzeugnis 
bei der Gewinnung des Silbers aus silberhaltigem Blei gewonnen. Das 
Metall wird in fIachen, runden Flammenofen, sog. Treibherden, unter starkem 
Luftzutritt so lange erhitzt, bis aHes Blei in Oxyd verwandelt ist; dieses 
schmilzt und wird in eigene Kanale abgelassen, wahrend das Silber unver
andert zuriickbleibt. Die erkaltete, geschmolzen gewesene GIatte hat ein 
blatterig-kristallinisches Gefiige und ist fein gemahlen von rotgelber Farbe. 

An wen dun g. Die Bleioxyde dienen weniger aIs Malerfarben, sie 
werden mehr aIs Zusatz zu anderen Farben, namentlich fiir FuBboden
anstriche benutzt, da sie die Olfarbenanstriche sehr hart machen. Sie dienen 
ferner zur Firnisbereitung, auch in der GIasbereitung und mit Glyzerin 
zusammen zu Bleikitten. 

t Chromgelb. Bleichromat. Konigsgelb. Kaisergelb. Kronengelb. 
IJeipzigergelb. 

Jaune de chromo Jaune Imperial. Imperial yellow. Chrom yellow. 
Die unter dem Namen Chromgelb, wenn keine nahere Bezeichnung hinzu

gefiigt ist, im Handel vorkommenden Farben sind Verbindungen des Bleioxyds 
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mit der Chromsiiure, also Bleichromate, sie werden erhalten, wenn man irgend
ein gelostes Bleisalz, wie Bleiazetat, Bleinitrat oder basisches Bleichlorid 
[PbC12 + Pb(OH)z] mittels einer Losung von Kaliumchromat ausfiillt. 
Die zahlreichen Farbtone des Chromgelbs, vom hellsten Schwefelgelb bis 
zum tiefsten Orange, werden durch die verschiedenen Mischungsverhiiltnisse 
der Salze untereinander und ferner dadurch bedingt, ob man ein neutrales 
oder basisches Bleisalz anwendet. Wiihrend die hellgelben Sorten neutrales 
Bleichromat sind, stellen die orangefarbenen Sorten Mischungen von neu
tralem und basischem Bleichromat dar. Orangefarben erhiilt man z. B. 
bei Anwendung von basischem Bleiazetat, Bleiessig, Goldgelb bei Anwen
dung von neutralem Bleiazetat, von Bleizucker; Schwefelgelb dagegen, 
wenn man zur Losung des Kaliumchromats vor dem Ausfiillen freie 
Schwefelsiiure hinzugesetzt hat. Diese Farbe ist also ein Gemisch von Blei
chromat mit Bleisulfat. Jede einzelne dieser drei Farben kommt wIeder 
in vielen Farbtonen vor, die entweder durch Mischung der verschiedenen 
Tone untereinander oder, wie bei den billigen Sorten, die unter Namen 
wie N e u gel b oder Par i s erg e 1 b im Handel sind, durch Mischen mit 
Schwerspat, Gips oder Ton hergestellt werden. Eine .solche Beimengung 
verriit sich gewohnlich schon durch das hohe spezifische Gewicht, do. das reine 
Chromgelb ziemlich locker, daner verhiiltnismiiIlig leicht ist. 

Reines Chromgelb mull. sich in verdiinnter SaJpetersiiure vollstiindig 
losen, Schwerspat bleibt zuriick. Chromgelb diirfen nicht Schwefel
verbindungen wie Zinnober, Ultramarin, Lithopone zuge
mischt werden. 

Chromgelbersatz oder Chromgelbimitation ist meist ein 
Farblack (s. d.), erhalten durch Niederschlagen eines sauren oder wohl auch 
basischen gelben oder orangen Teerfarbstoffes, z. B. Naphtholgelb oder 
Azoorange, durch Bariumchlorid auf einen Untergrund, ein Substrat. Als 
Untergrund dient vorwiegend ein Gemisch von GlpS und Kreide mit einem 
geringeren oder grolleren Zusatz von Lithopone. 

Auller dem Bleichromgelb hat man auch gelbe Chromverbindungen 
von Zink, Kalk und Baryt hergestellt. Das Zinkchromgelb ist von 
schwefelgelber, feuriger Farbe. Es wird jedoch weniger fiir sich gebraucht, 
als vielmehr mit Pariserblau gemischt zur Herstellung der verschiedenen 
Zinkgriine. Dargestellt wird es dadurch, daB man aus reinem Zinkoxyd 
und einer bestimmten Menge Schwefelsiiure das Zinkoxyd teilweise in 
Zinksulfat iiberfiihrt und mittels Kaliumdichromat das Zinkgelb ausfiillt. 
Es besteht aus wechselnden Mengen von Zinkoxyd und einem Doppelsalze 
aus Zinkchromat und Kaliumchromat gebildet. Der chro msa ure Baryt, 
das Bariumchromat kommt als gelbes Ultra marin in den Handel 
und bildet eine schwefelgelbe Farbe. Es wird hergestellt durch Ausfiillen 
einer heillen Losung von Bariumchlorid mit Kaliumchromat. Findet aber 
als Farbe wenig Verwendung, mehr in der Ziindholzbereitung. 

Indischgelb. Jaune indien. Aureoline. IndIan yellow. 
Unter diesem Namen kommen zwei Farben in den Handel, einmal 

das sog. Kobaltgelb, salpetrigsaures Kobaltoxydkali, entstanden 
durch Ausfiillen einer mit Essigsaure angesiiuerten Losung von salpeter
aaurem Kobaltoxydul mit salpetrigsaurem Kalium, mit Kaliumnitrit. Es 
bildet ein schOn schwefelgelbes, etwas kristallinisches Pulver, vollstiindig un-
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empfindlich gegen die Einwirkung der Luft und des Schwefelwas8p.rstoffes. 
Ferner das Purree, Pi uri, ebenfails J a une indien genannt, ein Farblack, 
in dem der gelbe Farbstoff E u xa n tho n der Blatter des Mangobaumes, eines 
indischen Baumes, durch Magnesiumoxyd niedergeschlagen ist, bzw. der 
hergesteilt wird aus dem Harn von Kiihen, die mit diesen Blattern gefiittert 
sind. Es scheidet sich das Piuri in dem Harn als euxanthinsaures 
Magnesium abo 

An we nd ung. Hauptsachlich in der Kunstmalerei (I ndian yell 0 w). 

t Kadmiumgelb. Schwefelkadmium. Kadmiumsulfid. 
Jaune brillaot. Cadmium yellow. 

Das Schwefelkadmium wird hergestellt durch AusfiilIen einer Losung 
von Kadmiumsulfat mit Schwefelwasserstoff. Es bildet ein feuriggelbes 
Pulver, das eine zwar teuere, aber fiir die Kunstmalerei, weil unbedingt 
haltbar, sehr wichtige Farbe liefert. Mit Ultramarin gemengt, liefert es 
eine schone, dauerhafte griine Farbe; dagegen darf es wegen seines Schwefel
gehaltes nicht mit Blei- oder Kupferfarben gemischt werden. 

t Neapelgelb. Jaune oapolitains ou de Naples. Naples yellow. 

Eine schon gelbe, aber durch die Einwirkung des Schwefelwasserstoffes 
leicht zerstorbareFarbe, bestehend aus anti mo nsa urem Bleio x yd, B lei
antimoniat, die in der Olmalerei, Glas- bzw. Porzeilanmalerei und auch 
als Wasserfarbe verwendet wird. Neapelgelb kommt in verschiedenen Farb
tonen in den Handel und wird jetzt vielfach aus Brechweinstein herge
stellt, indem man dies en mit Bleinitrat und Natriumchlorid zusammengliiht, 
die Masse nach dem Erkalten mit hei13em Wasser auslaugt und darauf mit 
Wasser fein mahlt und trocknet. J e hoher man beim Gliihen erhitzt, desto 
heller wird die Farbe. Oder man stellt das Neapelgelb her durch Gliihen 
von Antimonoxyd mit Bleiglatte. 

Ocker (gelber). Gelbe Erde. 
Ocre jaune. Ocre dore. Ocre d'or. Gold ochre. 

Unter dem Namen Ocker wird eine ganze Reihe von gelben Erd
farben in den Handel gebracht, die bei ailer Verschiedenheit ihrer 
sonstigen Bestandteile das gemeinsam haben, da13 ihr farbender Bestand
teil aus Eisenoxydhydrat besteht. Daneben enthalten sie zuweilen noch 
basisch Ferrisulfat. Man kann sie aIle im gro13en und ganzen an
sehen als eisenoxydhydrathaltige Tonmergel, zuweilen auch mit an
deren Metalloxyden, namentlich Mangan vermischt. Unter Tonmergel 
versteht man Ton, der .mit gro13en Mengen Kalziumkarbonat gemischt ist. 
Der Ton- und Kalkerdegehalt der einzelnen Sorten des Ockers geht weit 
auseinander, ebenso der Gehalt an Eisenoxydhydrat; letzterer schwankt 
zwischen 10--15%. Die natiirlichen Ocker sind entweder durch die Ver
witterung eisenhaltiger Gesteine entstanden oder dadurch, da13 eisenhaltige 
Grubenwasser in Tonmergel eindrangen. Sie finden sich daher fast iiberal! 
in der Nahe von Eisenerzlagern und Eisenbergwerken in wechselnder 
Giite und Reinheit. 1hre Farbe schwankt von hellgelb bis zu gold- und 
orangegelb. Die Namen, die sie im Handel fiihren, beziehen sich viel
tach auf diese Farben; so unterscheidet man hellen Ocker, Goldocker 
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Chromocker, etwas griinlichen Bronzeocker usw. Als Chromocker sind 
a ber auch vielfach Mischungen von gutem Ocker mit den verschiedenen 
Chromgelbs im Handel. Auch Terra di Siena gehOrt zu dem Ocker, 
indem sie in der Hauptsache aus basisch schwefelsaurem Eisenoxydhydrat, 
Aluminiumsilikat und Kieselsaurehydrat besteht. Die feinsten Sorten werden 
auch vielfach mit Satinocker, oder daraus verdreht mit Satinober oder 
mit 0 x ydgel b bezeichnet. Besonders geschatzt sind die franzosischen oder 
Pariser Ocker, obgleich sie diese Wertschatzung wohl nur dem Um
stande verdanken, daB die Franzosen von jeher sehr sorgfaltig bei der Be
arbeitung von Erdfarben zu Werke gegangen sind. Was heute unter dem 
N amen franzosischer Ocker in den Handel kommt, stammt durchaus nicht 
immer aus Frankreich, sondern man bezeichnet damit nur gute, fiir die 
Olmalerei besonders geeignete Sorten. Auch Farblacke, hergestellt durch 
Niederschlagen saurer gelber Teerfarbstoffe auf helle deutsche Ocker, 
dienen als Ersatz fiir franzosische Ocker. Ocker ist sowohl zur Wasser- als 
auch zur Olmalerei zu verwenden, nur ist zu bemerken, daB fUr letztere die 
Ocker mit starkem Tongehalt nicht brauchbar sind, wei! sie Lasurfarben 
geben. Mit Lasurfarben bezeichnet man alle Farben, die, mit 01 an
gerieben, durchscheinend werden; derartige Farben sind fiir die Lackmalerei 
die besten. 

Die natiirlichen Ocker werden auf das sorgfaltigste gemahlen und 
geschlammt, um sie von allen harten Teilen des Gesteins zu befreien. Sie 
bilden ein sehr feines, weiches, fast £ettig anzufiihlendes Pulver, dessen 
Wertbestimmung sich weniger nach ihrer Zusammensetzung als nach der 
Reinheit und dem Feuer des Farbtons richtet. 

Vielfach stellt man auch auf kiinstlichem Wege Ocker dar, wenn 
Eisenvitriollosungen aus Grubenwassern (Grubenocker) oder als AbfaH
erzeugnisse chemischer Werke zu Gebote stehen (Schlammocker). Man 
fant aus diesen das Eisenoxydul mittels Kalkmilch, je nachdem unter Zu
satz von Ton aus; das ausgeschiedene Eisenoxydulhydrat oxydiert an 
der Luft rasch zu Oxydhydrat. Auf diese Weise kann man Ocker von 
hohem Eisengehalt herstellen, die namentlich fiir die weitere Verarbeitung 
zu gebrannten Ockern sehr wertvoll sind. AIle gelben Ocker andern durch 
maBiges Brennen ihre Farbe in mehr oder minder feuriges Rot oder Braun 
um, indem das Eisenoxydhydrat Hydratwasser abgibt und zu Eisenoxyd 
wird; hierauf beruht die Herstellung zahlreicher roter und brauner 
Farben. 

Bote und brBune Farben. 

Amarantrot. Zaesarlack. LBque d'BmBrBnte. 
Es ist dies ein Karmintonerde-Lack, fiir die feinste Wassermalerei 

anwendbar. Es finden sich jedoch derartige Farblacke vielfach durch 
Teerfarben £euriger gemacht, ein Umstand, der ihre Haltbarkeit teilweise 
beeintrachtigt. Ahnlicher Zusammensetzung ist das sog. Berlinerrot. 
Vielfach wird auch der Farbstoff der Koschenille durch den von Krapp 
oder Fernambuk ersetzt. Unter der Bezeichnung Amarantrot, Rokzellin, 
Echtrot, auch Krozein, ist auBerdem ein Naphthalinfarbstoff im Handel, 
der durch Einwirkung von Diazonaphthalinsulfosaure auf Beta-Naphthol
sulfosaure entsteht. 



1182 Farban und Farbstofte. 

Bergrot. Oore rouge. Red ochre. 
Eine eisenoxydhaltige Tonerdefarbe, dargestellt durch Brennen von 

dazu passendem Ocker, der hauptsachlich als roter Ocker im Roten 
Berg bei Saalfeld, aucb am Oberharz usw. gewonnen wird. Findet Ver
wendung bei Wasserfarben. 

Caput M6rtuum. Totenkopf. C61cothar Vitrfoli. Eisenrot. Oxydrot. 
T6te morie. 

Dies ist ein ziemlich reines Eisenoxyd, das in den verschiedensten 
Farbtonen, vom lebhaftesten Rot zu Braun und Braunviolett hergestellt 
wird. Es war in friiheren Zeiten nur ein Nebenerzeugnis bei Bereitung der 
Nordhauser Schwefelsaure aus Eisenvitriol, und auch heute werden noch 
kleinere Mengen bei der Herstellung dieser Saure gewonnen. Es bleibt in 
den Retorten nach Abtreibung der Schwefelsaure zuriick, hat aber in diesem 
Zustande nur eine schmutzig rotbraune Farbe, die man durch nochmaliges 
Glillien mit einigen Prozent Natriumchlorid feuriger und reiner macht. 
Durch die verschiedenen Hitzegrade und durch die Dauer des Gliihens ist 
man imstande, den Ton Bach Belieben abzuandern. Der Zusatz von Natrium
chlorid beim Gliihen hat den Zweck, die letzten Spuren von basisch 
Ferrisulfat, das immer nocb im Retortenriickstand vorhanden ist, umzu
setzen. Die Masse wird darauf mit Wasser ausgelaugt, gemahlen und ge
schlammt. Hauptsachlich wird das Caput Mortuum aber iiberall dort her
gestellt, wo Eisenschlamm, d. h. gelbes Eisenoxydhydrat, als Abfall bei 
anderen Darstellungen in grolleren Mengen vorhanden ist. Es ist dies 
namentlich bei der AJaun- und Vitriolherstellung der Fall. Hier ist die 
Bereitung dieselbe wie oben. 

Das Caput Mortuum ist eine der ausgiebigsten und dauerhaftesten aller 
Farben. Es besitzt eine staunenswerte Deckkraft, ist widerstandsfahig 
gegen aIle auBeren Einfliisse und ist als 01- wie als Wasserfarbe anwendbar. 
da es selbst auf Kalk steht. 

Eisenmennige. Eisenrot. Rouge de fer. Iron red. 
Kommt in verschiedenen Farben in den Handel, vom lebhaften Rot 

bis zu Graubraun. Enthalt bis zu 88% Eisenoxyd, dient als Schutzanstrich 
ffir Eisenteile in gleicher Weise wie die Bleimennige, vor der sie bei wohl 
gleicher Wirksamkeit den Vorzug grollerer Billigkeit hat. Man gewinnt 
die Eisenmennige durch Gliihen der verschiedenen Eisenerze wie Rot
eisenerz (F~03) oder des eisenoxydulhydrat- und eisenoxydhydrat
haltigen Rasensteins oder des Brauneisenerzes. 

Auch verwendet man zur Herstellung die Kiesab brande, d. h. die 
Riickstande bei der Schwefelsaurebereitung, wenn man das Schwefel
dioxyd durch Rosten von Eisenkies (FeS2) herstellt. 

Englischrot. Konigsrot. Hausrot. Kaiserrot. Niirnberger Rot. 
Rouge Bnglals. Rouge impllrlal. Rouge de Nuremberg. Light red. 

Imperial red. Nuremberg red. 
Tonhaltige Eisenoxydfarbe in lebhaft rotem Farbton, passend ffir 

Wasser- und Olanstrich. Sie wird groBtenteils durch Glillien des Alaun
schlammes (vgl. Caput Mortuum) oder des Vitriolschlammes in Flammen-
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of en hergestellt und ist somit eine ockerartige Farbe, die man als 
Schlammocker bezeichnet. 

Als Eisenoxydrot-Ersatz befinden sich Farblacke im Handel, 
hergestellt durch Niederschlagen eines wasserloslichen roten Azoteerfarb
stoffes mittels Bariumchlorid auf gebrannten Ocker als Untergrund. Fiir 
hellere Farbtone wird der Ocker mit Kreide, Gips und Lithopone ver
mischt. 

Florentiner Lack. 
Eine Tonerdefarbe aus Koschenille, vielfach auch aus Fernambuk 

hergestellt, auch Miinchener oder Wiener Lack genannt. Einen anderen 
Farbton bezeichnet man mit Geraniumlack. 

Japanrot. Indischrot. Italienischrot. Pompejanischrot. 
Rouge de Japon. Japan red. Rouge de Vesuve. 

Tonhaltige Eisenoxydfarben mit einem schwachen Stich ins Gelbe. 
Namentlich fiir Wassermalerei passend. Diese Farbe ist ein Englischrot, 
das durch Gliihen in groBen eisernen Pfannen und nicht in Flammenofen 
hergestellt wird. 

Kasselerbrann. Kasseler Erde. Lasnrbrann. Kohlebrann. 
Terre de Cassel. Cassel earth. 

1st eine bitumenhaltige erdige Braunkohle, die, nachdem sie auf das 
feinste gemahlen ist, als Ader-, Lasur-Farbe Verwendung findet. Die 
farbenden Bestandteile in ihr sind hauptsachlich die bitumenhaltigen 
Stoffe; sie ist daher fettig und lii.l3t sich mit Wasser nicht gut anmengen. 
Diesen "Obelstand kann man sofort beseitigen, wenn man sie beim An
riihren mit ein wenig vergalltem Spiritus benetzt. Vielfach wi,d sie der 
Bequemlichkeit halber mit Wasser auf der Farbmiihle zu einem Teige 
gemahlen vorratig gehalten. Um das Austrocknen zu verhiiten, ist dieser 
Teig unter Wasser aufzubewahren. 

SoIl mit Olfarbe geadert werden, so wird das Kasselerbraun am besten 
durch dunkle Eisenoxydfarben, wie Russischbraun oder Sammetbraun 
ersetzt. 

Kasselerbraun bewahrt man n i c h t in Holzkiisten auf, sondern am 
besten in BlechgefaBen, da Selbstentziindu~gen eintreten konnen, was 
besonders der Fall ist, wenn einige Tropfen 01 dazwischen geraten. 

Kastanienbrann. Nenbrann. 
Brun de marron. Chestnut brown. Brun de nouveau. New brown. 

Eine dunkelgebrannte tonhaltige Eisenoxydfarbe, die au.l3erdem mangan
haltig ist, von schOnem Farbton, sehr geeignet fiir Fu.I3bodenanstrich. 

Kolnerbrann. Terre de Cologne. 
Eine dem Kasselerbraun ahnlich zusammengesetzte bitumenhaltige Erde. 

Mahagonibrann. Mahagoniocker. Gebrannter Ocker. 
Brun d'acaJon. AcaJon brown. 

Wie der Name sagt, ein gebrannter Ocker von schon rotbrauner Farbe, 
der gebrannten Terra di Siena sehr ii.hnlich. 
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Manganbraun, Bisterbraun, Sammetbraun, Bussischbraun. 
Brun de manganese. Bistre. Brun de velours. Manganese brown. Velvet brown. 

Mehr oder weniger reines Manganoxyd von schOn kast&nienbrauner 
Farbe; wird dargestelIt, wenn man die bei vielen chemischen Vorgangen 
abfallenden Manganoxydulsalze mit Natriumkarbonat ausfalIt; hierbei faUt 
griinliches Manganoxydulhydrat aus, das sich an der Luft sehr rasch in 
braunes Manganoxydhydrat umsetzt. Dieses wird gesammelt, gewaschen 
und getrocknet. GroI3tenteils sind es aber sehr sorgfaltig gebrannte gute 
Umbrasorten. 

Pariserrot. Polierrot. Rouge de Paris. Paris red. 
1st chemisch reines Eisenoxyd und wird bereitet durch Gliihen von 0 xal

saurem Eisenoxydul, Ferrooxalat. EsdientwenigerfiirMalerzwecke 
als zum Polieren von MetaU, Gold, Silber, Stahl usw. LaI3t sich nicht gut durch 
gemahlenen Blutstein, der ebenfalls reines Eisenoxyd ist, ersetzen, weil das 
durch Mahlen erhaltene Pulver niemals so fein herzustellen ist wie das 
durch Gliihen von oxalsaurem Eisenoxydul erhaltene Oxyd. Andererseits ist 
aber unter der Bezeichnung Pariserrot auch die Orangemennige und 
unter der Bezeichnung Polierrot das Caput Mortuum im Handel. 

Behbraun. Brun fauve. neer colour. 
Es hat eine braunliche Farbe mit einem Stich ins Griingelbliche; kommt 

in verschiedenen hellen und dunkeln Farbtonen vor und dient haupt
sachlich bei der Wassermalerei. Fiir die Olmalerei ist es als Lasurfarbe 
nicht geeignet. 

Es wird hergestcllt durch Mischen eines dunkeln Ockers mit ungebrannter 
oder gebrannter Umbra. 

Sepiabraun. 
1m Mantel des sog. Tintenfisches (s. Ossa Sepiae) findet sich eiD. eigen

tiimlicher Sack, der mit einer braunen, undurchsichtigen Fliissigkeit ge
fiillt ist, welche das Weichtier, wenn es verfolgt wird, ausspritzt, um sich 
durch Triibung des Wassers dem Verfolger zu entziehen. Der Inhalt dieses 
Sii.ckchens wird getrocknet, mit Kalilauge ausgekocht und aus dieser Losung 
der Farbstoff durch Schwefelsaure ausgefallt. Der gesammelte ausgewaschene 
Niederschlag wird mit Gummischleim gemengt und in kleine Tiifelchen 
geformt. Dient als hochgeschiitzte Wasserfarbe. 

Die Herstellung des Farbsto££es wird hauptsiichlich in Rom vorge
nommen und man unterscheidet die natiirliche Sepia und die mit Krapp
lack rotlich gefiirbte kolorierte Sepia. 

An der chinesischen Kiiste werden die Sepiaschnecken in Zuchtan
stalten gehalten. Man treibt sie in mit Metall ausgeschlagene Becken und 
liiBt das Wasser abo Die Tiere, eine Gefahr vermutend, sondern die Sepia 
aus, die gesammelt wird und ohne viel Verarbeitung in den Handel kommt. 

Terra eli Siena, gebrannt. Akajoulack. Terre de Sienne brUlee. 
Bumt Sienna. 

Wahrend diese Farbe in ungebranntem Zust&nde meist als ein gelbes 
bis braunlichgelbes Pulver nur als Adenarbe benutzt wird, lie£ert sil' ge
brannt ein sehr ausgiebiges, lebhaftes Mahagonibraun, das sich als Lasur-



Farben und Farbstoffe. 1185 

farbe ausgezeichnet zum Olen der FuI3bOden eignet. Die Sienaerde gehort 
zu den Ockerarten und findet sich namentlich im Toskanischen, in der Niihe 
von Siena, dann aber auch am Harz und in verschiedenen anderen Gegenden 
Deutschlands in ganz vorziiglicher Beschaffenheit. Sie findet sich als erdiges 
Mineral, in der Hauptsache aus basisch-schwefelsaurem Eisenoxydhydrat 
bestehend, gemengt mit Kieselsiiure und Ton. 

Unter der Bezeichnung Akaj oulack ist eine Terra di Siena im Handel, 
die mit Teerfarbstoffen versetzt ist, also einen Farblack darstellt, der im 
Buchdruck und der Lithographie verwendet wird. 

Umbra. Umbraun. Terre d'ombre. Raw umber. 
Die echte Umbra, gewohnlich italienische, auch zyprische Um

bra genannt, besteht in der Hauptsache aus kieselaaurem Mangan
oxydhydrat und kieselsaurem Eisenoxydhydrat, in dem ge
wohnlich ein Teil des Eisenoxyds durch Tonerde ersetzt ist. Sie ist ent
standen durch die Verwitterung manganhaltiger Eisenerze und findet 
sich erdig teils in KnolIen, teils in Lagern, namentlich auf Sizilien und 
Zypern, aber auch in Thiiringen, Harz, Bayern usw. Sie hat ungebrannt 
eine tiefbraune Farbe mit einem Stich ins Griinliche, seltener ist sie kastanien
braun. Sie wird meistens ungebrannt verwendet; nach dem Brennen nimmt 
sie, wie aIle Eisenoxydfarben, eine rotbraune Farbe an. Dient als W 88ser
und Olfarbe; kommt teils geschliimmt, teils zu Kugeln geformt als Kugel
umbra in den Handel. 

Kolnische Umbra, zuweilen auch Kolner Erde genannt, hat nur 
in der Farbe einige Ahnlichkeit mit der echten, ist im iibrigen, gleich dem 
Kasselerbraun, nur eine fein geschliimmte, erdige Braunkohle. In die 
Lichtflamme gestreut, entziindet sie sich, echte Umbra nicht. 

Van Dyek-Braun. Brun Van Dyck. Vandyke brown. 
'Das echte, wie es von den Malern des Mittelalters mit Vorliebe an

gewandt wurde, soil eine sehr schon braun gefiirbte Moorerde, also eine 
Farbe iihnlich der Kolner Erde gewesen sein. Das Priiparat, wie es heute 
in den Handel gebracht wird, ist gewohnlich nur eine tiefbraun gebrannte 
Eisenoxydfarbe. 

Zinnober (eehter). Cinnabaris. Clnabre. Cinnabar. 
Zinnober iat Einfach-Schwefelq uecksilber, Hydrargyri sulfid, 

Hydrargyrum sulfuratum, HgS, das als hiiufigstes Quecksilbererz 
in groI3en Mengen vor allem in Kalifornien gefunden wird. Doch ist 
dieses natiirlich vorkommende selten von einer solchen Reinheit, daB 
es als Malerfarbe brauchbar wiire; nur die besten und reinsten Stiicke 
werden zuweilen gemahlen und kommen ala Bergzinnober in den 
Handel. Die weitaus groJ3te Menge ~rd kiinstlich auf verschiedene Weise 
hergestellt. Man kennt von dem Einfach-Schwefelquecksilber zwei ver
schiedene Arten, einmal die amorphe als sehr feines samtschwarzes Pulver, 
dann die kristallinische, entweder als scharlachrotes Pulver, oder sublimiert 
in strahlig kristallinischen, grauroten Massen, die zerrieben ein feurig
scharlachrotes Pulver geben. Amorphes Sulfid erhiilt man, wenn man Queck
silbersalze durch Schwefelwasserstoff oder Schwefelalkalien aus ihren 

Buchhelater-Otter8bllch. I. 15. Autl. 75 
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Losungen faUt. Femer kann man das amorphe Quecksilbersulfid auch 
herstellen durch inniges Zusammenreiben von metallischem Quecksilber 
mit Schwefel. Durch Anfeuchten der Mischung mit ein wenig Schwefel
alkali oder auch nur Kalilauge wird der Vorgang bedeutend abgekiirzt. 
Erhitzt man das getrocknete amorphe Schwefelquecksilber, so verlliichtigt 
es sich und verdichtet sich abgekiihlt in kristallinischer Form. Ebenso 
verwandelt es sich durch langeres Kochen mit Schwefelalkalien in die rote 
kristallinische Form. 

Auf diesen Eigentiimlichkeiten beruhen die verschiedenen Arten der 
Darstellung. Man unterscheidet im Handel hauptsachlich 3 Sorten: 1. sub
limierten Zinnober, 2. chinesischen Zinnober und 3. Vermillon-Zinnober, 
bzw. zwei Hauptverfahren: 1. die Darstellung auf trockenem Wege, 2. die 
auf nassem Wege. 

Sublimierter Zinnober wird namentlich in den Quecksilber
werken zu Idria, ferner auch in Holland in Amsterdam hergestellt. 
Wahrend man in Holland das schwarze Schwefelquecksilber durch 
Zusammenreiben von Quecksilber, das man in geschmolzenen Schwefel 
eingetragen hat, herstellt, ein nicht ganz gefahrloses Venahrp,n, da mit
unter Explosionen dabei vorkommen, wird es in Idria in besonders ge
bauten Schiittelfassern durch Schiitteln bereitet. Stets wendet man weit mehr 
Schwefel an, und zwar etwa die doppelte Menge, als nach den Atomverhalt
nissen notig ware; die Erfahrung hat gezeigt, daB bei der Anwendung eines 
Oberschusses an Schwefel ein weit groBerer ErfoJg erzielt wird. Nachdem 
man auf eine der beiden Weisen schwarzes Sulfid hergestellt hat, erhitzt 
man in guBeisernen, bimenformigen GefaBen, die mit einem guBeisernen 
Helm geschlossen sind, zuerst so weit, daB der iiberschiissige Schwefel ver
brennt. Sobald der Arbeiter an dem Nachlassen der aus der Offnung tre
tenden Schwefelflamme merkt, daB die Verbrennung ziemlich beendet ist, 
legt er eine Vorlage lose an, vertauscht den guIleisemen Helm mit einem 
tonemen und setzt die Erhitzung fort, bis aHes Schwefelquecksilber subli
miert ist. Ein Teil davon hat sich in der Vorlage verdichtet, der groBte 
Teil aber sitzt in dicken Krusten in dem Tonhelme. Dieser wird zerschlagen, 
aller Zinnober gesammelt und dann unter Wasser gemahlen. Bei den 
feinsten Sorten solI dies 5-6 mal hintereinander geschehen, docb ist zu 
bemerken, daB durch das vielfache Mahlen der Farbton des Zinnobers 
etwas heller wird. Darauf wird das Pulver, um es von den letzten Resten 
des Schwefels zu befreien, mehrmals hintereinander mit einer verdiinnten 
KaliumkarbonatlOsung ausgekocht, dann sehr sorgfaltig gewaschen und ge
trocknet. 

Chinesischer Zinnober. Die Herstellung dieser sehr geschatzten 
Ware, wie sie in China betrieben wird, ist unbekannt; doch haben die 
Analysen gezeigt, daB der echte chinesische Zinnober etwa 1 % Schwefel
antimon enthii.lt. Hierauf fuBend, bereitet man in Europa Zinnober von 
gleich schonem Aussehen in folgender Weise. Man mischt dem zuvor her
gestellten, schwarzen Schwefelquecksilber 1% Schwefelantimon zu, subli
miert und kocht das· gemahlene Pulver mit einer Schwefelalkalilosung, 
wascht darauf sorgfaltig aus und trocknet. 

Vermillon-Zinnober heiBen alle auf nasspm Wege hergestelltpn 
Sorten. Diese Herstellungsweisen, die auch das deutsche Verfahren 
genannt werden, da in deutschen Fabriken danach gearbeitet wird, liefem 
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meist einen sehr schonen Zinnober, der den auf trockenem Wege gewonnenen 
Zinnober an Wert iibertriIft, und haben den Vorteil, daB die Arbeiter nicht 
wie bei den Sublimationsverfahren durch die Quecksilberdii.mpfe gefii.hrdet 
werden. Die Einzelheiten der Ausfiibrung werden von den Fabriken ge
heimgehalten, doch verfahrt man im groBen und ganzen folgendermaBen: 
Das nach irgendeinem Verfahren hergestellte schwarze Quecksilbersulfid 
wird mit einem Schwefelalkali so lange unter Umriibren gekocht, bis die 
Farbe in den gewiinschten feurigroten Ton iibergegangen ist; damit sie 
sich nicht noeh weiter veriindert, wird das Kochen sofort unterbrochen. 
Jetzt wird ausgewaschen, und zwar zuletzt mit Wasser, das etwas Salz
saure enthiilt, dann wird nochmals mit verdiinnter Kaliumkarbonatlosung 
gekocht, wiederum ausgewaschen und getrocknet. 

Eine sehr empfehlenswerte Darstellungsweise, welehe von anderen Be
dingungen ausgeht, stammt von Professor Liebig. Sie beruht darauf, 
daB weiBer Prazipitat, Hydra.rgyrum amidato-bichlora.tum, s. d., mit 
Schwefelalkalien auf etwa 50 0 erwiirmt, in rotes, kristallinisches Sulfid 
sich umsetzt. Dieses Verfahren hat den VorteiJ, dall der Ubergang in den 
feurigroten Farbton sehr allmiihlieh erfolgt, daher nicht so grolle Auf
merksamkeit erfordert wie die vorige. 

Priifung. Guter Zinnober darf freien Schwefel nicht enthalten; um 
ihn hierauf zu priifen, digeriert man ihn mit N atronlauge von 15%, die mit 
gleichem Raumtelle Wasser vermischt ist, er darf sich hierdurch nicht ver
iindern (Arsen- und Antimonverbindungen). Trennt man nun die 
Fliissigkeit von dem Bodensatze, so darf auf Zusatz von reichlich Salzsii.ure 
zu der Fliissigkeit kein Geruch naeh Schwefelwasserstoff entstehen. Etwaige 
sonstige Verfalschungen erkennt man, wenn man etwas Zinnober in einem 
Probierroh~chen iiber der Spiritusflamme erhitzt. Reiner Zinnober subli
miert vollstandig, Beimengungen bleiben zurUck. 

Zinnober ist eine der schonsten Farben fUr die Olmalerei, nur wird 
er am Licht allmiihlich dunkler; in der Wassermalerei wird er weniger ver
wendet, auch ist das Mischen mit Bleipraparaten zu vermeiden, 
da sonst wegen seines Schwefelgehaltes rasch eine Schwiirzung eintritt. 
Zinnober ist nicht giftig, da er von verdiinnten Siiuren und Alkalien, also 
auch vom Magen- und Darminhalte nicht angegriffen wird. 

Das Deutsche Arzneibuch hat den roten Zinnober, Hydrargyrum 
sulfuratum rubrum aufgenommen und liiBt folgende Priifungen 
vornehmen, die auch ffir die technische Ware wichtig sind: 

1. Auf Men n i g e ist durch Sehiitteln mit Salpetersaure zu prii£en, 
der Zinnober darf seine Farbe nicht verii.ndern. 

2. Wird ein Gemisch von 0,5 g Zinnober, 10 eem Salpetersiiure und 
10 eem Wasser unter gelindem Erwiirmen geschiittelt und die Fliissigkeit 
abfiltriert, so darf das Filtrat nach Hinzufiigen von 7 ccm Ammoniak
fliissigkeit und schwachem Ansauern mit verdiinnter Essigsaure durch 
3 Tropfen NatriumsulfidlOsung nicht verii.ndert werden (Se h wermetalle). 

t Zinnoberersatz. Antizinnober. Chromrot. Neurot. 
Rouge de ohrome. Chrom red. 

Die Farbe, welehe unter diesem Namen in den Handel kommt, ist 
ziemlich verschiedener Natur. Ihre eigentliche Grundlage ist das Chrom-
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rot, basisch chromsaures Bleioxyd, Basisch-Bleichromat, wie 
es erhalten wird, wenn man Chromgelb, neutrales Bleichromat in ge
schmolzenen Salpeter eintragt und die Schmelze darauf auslaugt. Oder, 
wie es meist hergestellt wird, wenn man Bleiwei13 mit einer Losung von 
neutral em Kaliumchromat kocht. Fast immer aber ist das Chromrot, 
auch Chro mzinno ber genannt, noch durch Teerfarbstoffrot aufgefarbt, 
um ihm einen feurigeren Ton zu geben. So hergestellt, verliert es meistens 
am Licht einen Teil seines schonen Farbtones, immerhin bleibt das Chrom
rot eine gute, dauerhafte und dem echten Zinnober sehr ahnliche, in den 
besten Sorten noch feurigere }j'arbe. In den billigen Sorten ist es durch 
aufgefarbte rote Mennige ersetzt. Zum Auffarben benutzt man gelbliches 
oder blauliches Eosin, Azo- oder Resorzinfarbstoffe und vermischt die 
Mennige entweder mit Schwerspat oder Tonerdehydrat. Derartige 
Mischungen verlieren meist am Licht. (Siehe auch Herstellung der i mi
tierten Zinnober S.1201.) 

Blane Farben. 

Bergblau. Bremerblau. Kalkblau. Neuwiederblau. 
Cendre bleue. Bleu de Breme. Blue verdlter. Bremen blue. 
Die unter diesen Namen im Handel vorkommenden Farben bestehen 

im wesentlichen aus Kupferoxydhydrat mit wechselnden Mengen von 
Kalziumverbindungen. Nur das echte Bremerblau besteht fast aus reinem 
Kupferoxydhydrat. Dieses wird hergestellt durch Ausfallen einer 
Kupfersalzlosung mit Kaliumhydroxyd oder Natriumhydroxyd; die an
deren durch Vermischen einer Kupfersalzlosung, am besten Kupfernitrat 
mit Kalkmilch. J e mehr von letzterer zugesetzt wird, desto heller ist der 
Farbton. Eine weitere Bedingung ist, da13 die Kupfersalzlosung vollstandig 
frei von Eisen ist, da andernfalls ein mi13farbiges Erzeugnis erzielt wird. 
In friiheren Zeiten wurde die Farbe durch Mahlen eines natiirlich vor
kommenden Minerals, sog. Kupferlasur, hergestellt. Hiervon stammt 
der Name Bergblau. 

Die Farben eignen sich nicht ffir die 0lmalerei, sondern dienen haupt
sachlich nur als Leimfarben, aber auch hierbei miissen frische Kalkwande 
ganzlich vermieden werden. Mit 01 aufgestrichen, gehen sie innerhalb etwa 
24 Stunden in Griin iiber. Aus diesem Grunde wird Bremerblau auch mit 
Bremergriin und Braunschweigergriin bezeichnet, nur darf damit 
nicht das arsenhaltige Schweinfurtergriin, das ofter auch mit Bremergriin 
bezeichnet wird, verwechselt werden. 1m iibrigen sind diese Farben ziemlich 
verdrangt durch mit Teerfarbstoffen hergestellte Farblacke. Ihre Haupt
verwertung :linden sie in der Dekorationsmalerei als Lichtgriin. 

Berlinerblau. PreuBischblau. Pariserblau. Mineralblau. 
Bleu de BerUn. Bleu de Prusse. BIeu de Paris. BIeu mlnllral. BerUn blue. 

Prusslan blue. Paris blue. MineraI blue. 

AIle dies6 Farben enthalten als farbenden Stoff das Eisenzyaniir
zyanid, Ferroferrizyanid 3 Fe(CN). + 4 Fe(CN)a = Fe7(CNh •. Sie 
unterscheiden mch nur durch ihre mehr oder minder groBe Reinheit. Die 
reinste Sorte ist das Pariser-, dann das Berlinerblau, die unreinste das 
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Mineralblau. Ihre Darstellungsweise ist sehr verschieden, je nachdem Eisen
oxydul- oder Eisenoxydsalze zu Gebote stehen. Da letztere ungleich teurer 
sind, wird vielfach das schwefelsaure Eisenoxydul, der Eisenvitriol, benutzt. 
Man lOst Eisenvitriol in Wasser unter Zusatz von so viel Schwefelsaure, 
daB eine vollstandig klare Losung entsteht, und versetzt die Losung mit 
einer solchen von gelbem Blutlaugensalz, Kaliumeisenzyaniir, s. d. Ware 
die Eisenvitriollosung, wie dies bei der kauflichen Ware aber niemals der 
Fall ist, vollstandig oxydfrei, so wiirde der entstehende Niederschlag rein 
weiB sein, wahrscheinlich aus Ferroferrozyaniir bestehend, Fe2Fe(CN)8' in 
Wirklichkeit fallt er des geringen Oxydgehaltes wegen blaBblau aus. Trennt 
man ihn yom iiberstehenden Wasser und setzt ihn den Einwirkungen der 
Luft aus, so wird er dunkIer, indem ein Teil des Eisenzyaniirs in Zyanid 
iibergeht und so das tiefblaue Eisenzyaniirzyanid, das Ferroferrizyanid, 
bildet. Gewohnlich aber wird der Niederschlag, WeiBteig genannt, mit 
Schwefelsaure und Salpetersaure oder einem anderen Oxydationsmittel 
erhitzt, ausgewaschen und halbgetrocknet, meist in viereckige Stiicke ge
formt, entweder rein als Pariserblau oder vermischt mit anderen Stoffen, 
wie Tonerde, Gips, Kreide, Schwerspat uSW., als Berliner- oder Mineralblau 
in den Handel gebracht. Stehen Eisenoxydsalze zur Verfiigung, so ist die 
Darstellung weit einfacher, indem hierbei von vornherein Eisenzyaniir
zyanid entsteht. Bei Bereitung der billigeren Sorten wird iibrigens selten 
reines Blutlaugensalz, sondern es werden gewohnlich die bei seiner Kristalli
sation verbleibenden Mutterlaugen verwendet. Das trockene Pariserblau 
bildet tiefblaue, auf dem Bruche feinkornige Stiicke, die beim Streichen mit 
dem FingernageI, gleich dem Indigo, einen Kupferglanz annehmen. Berliner
und Mineralblau sind, den Zusatzen entsprechend, heller. Die hellen Sorten 
sind auch unter der Bezeichnung Stahlblau und Milori im Handel und 
werden zum groBten Teil zur Herstellung des Zinkgriins verwendet. N ot
wendig ist ferner, daB die angewandten Eisenlosungen vollstandig kupfer
frei sind, weil sonst das entstehende Kupferzyaniir das Blau miBfarbig 
macht. 

Die Farbe ist in Wasser vollig unlOslich, sie wird durch Sauren nicht 
verandert, w 0 h I abe r d u r c hat zen d e A I k a lie n. Sie ist nicht fiir 
frische Kalkwande brauchbar, eignet sich aber sowohl zur 01-, wie zur 
Wassermalerei, wenn sie auch fiir letztere Zwecke durch das weit billigere 
UItramarin verdrangt ist. In 01 dagegen ist sie weit dauerhafter als UItra
marin und wird daher fiir feinere Malerei vielfach verwendet. Ebenso 
ist sie fiir Lederlacke sehr beliebt. 

Auch in der Farberei wird das Eisenzyaniirzyanid in groBen Massen 
gebraucht; nur nimmt man hierzu nicht die fertige Farbe, sondern schlagt 
sie in der Faser selbst nieder, indem man die Stoffe zuerst durch ein Eisen-, 
dann durch ein Blutlaugensalzbad zieht. So wurde z. B. das preu13ische 
Militiirtuch gefiirbt, daher stammt der Name Berliner- oder PreuBisch
blau. 

LiiBt man beim Ausfiillen etwas Blutlaugensalz im DberschuB und 
wendet von vornherein ein Eisenoxydsalz an, so erzielt man einen Nieder
schlag, der zwar nicht in der entstandenen SalzlOsung, wohl aber in reinem 
Wasser loslich ist. Wiischt man ihn mit Wasser aus, so tritt ein Zeitpunkt 
ein, wo das ablaufende Wasser anfiingt, sich blau zu farben; bringt man ihn 
jetzt in reines Wasser, so erhiilt man eine vollstandig tiefblau gefarbte 
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Losung, die friiher, vor Entdeckung der Teerfarben, als eine sehr biIIige 
und schOne blaue Tinte benutzt wurde. Man kann auch das fertige Berliner
blau in Losung bringen, wenn man dem Wasser etwas Oxalsaure zusetzt. 

Turnbullsblau nennt man eine blaue Farbe, die aus Ferroferriferro
zyanid, ferrozyanwasserstoffsaurem Eisenoxyduloxyd besteht. Sie wird 
gebildet, wenn man ein Eisenoxydulsalz mit rotem Blutlaugensalz, Kalium
ferrizyanid versetzt. Da diese Farbe vor dem Berlinerblau keinen Vorzug 
hat und weit teurer ist, so kommt sie BelteD zur Verwendung. 

Hamburgerblau, Erlangerblau usw. sind gewohnlich gering
wertige Sorten Berlinerblau. 

Kobaltblau. Kobaltultramarin. Tonerdeblau. Konigsblau. 
Th~nards·Blau. Leydnerblau. 

Bleu de cobalt. Bleu de rol. Bleu Thlmard. Cobalt blue. Royal blue. 
piese schOne, auch dauerhafte Farbe besteht aus einer Verbindung 

des Kobaltoxyduls mit Aluminiumoxyd, sie ist K 0 b a I t a I u min a t. Sie 
wird erhalten, wenn man entweder Aluminiumoxyd mit einer bestimmten 
:Menge Kobaltoxydulsalz trii.nkt, trocknet und dann einer starken Gliih
hitze unterwirft, oder man versetzt Alaunlosung mit der KobaltlOsung, 
sammelt den entstehenden, blaJ3blauen Niederschlag von Aluminium
kobaltoxydulhydrat, wii.scht ihn aus, trocknet ihn, gliiht ihn zuletzt stark 
und schlammt die erhaltene Masse aufs feinste. Hii.ufig enthalt diese Farbe 
noch Zinkoxyd. Dadurch verleiht man ihr einen reinblauen bis griinlich
blauen Ton. Man erzielt dies durch Zusatz von Zinksulfat bei dem Alaun
verfahren. Wird vor aUem in der Kunst- und PorzeUanmalerei verwendet. 

Vergleiche jedqch auch Smalte S.1191. 

t Lasurblau. Azurblau. MeiBnerblau, zuweilen auch Bergblau. 
Bleu d'azur. Azure blue. 

Wenn sie echt sind, bestehen sie aus einem gepulverten und geschlamm
ten Mineral, dem Az uri t, auch K u pferlas ur genannt. Es ist ein basisch
kohlensaures Kupferoxydhydrat, das sich neben dem Malachit in tiefblauen 
KristaUen findet. 

Vergleiche jedoch Bergblau S. 1188. 
Dient namentlich zur feinen De kora tio ns malerei, auch zum Wagen

lackieren, wird aber durch Schwefelwasserstoff leicht geschwii.rzt. 

Neublau. Waschblau. Bleu nouveau. New blue. 

Unter diesen Namen kommen die verschiedenartigsten Praparate in 
den Handel; meist sind es Starkemehle, die entweder durch Indigkarmin 
oder Berlinerblau gefarbt sind; zuweilen werden auch die hellen Sorten 
von Smalte (s. d.) oder Ultramarinblau darunter verstanden. 

t Olblau. 
Diese Farbe besteht aus Schwefelkupfer, Kupfersulfid. Wiihrend 

das gewohnliche Kupfersulfid, wie es z. B. durch Fiillung eines Kupfersalzes 
durch Schwefelwasserstoff erhalten wird, schwarz. erscheint, lii.13t sich eine 
blaue Abart in folgender Weise herstellen: 
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Schwefel wird in einem Glaskolben so weit erhitzt, daB er anfangt, zu 
verdampfen. Sobald dieser Zeitpunkt eingetreten, wirft man alImahlich 
o:xydfreie Kupferdrehspane in den Kolben; sie verbrennen sofort zu Kupfer
sulfid, und man tragt so lange ein, bis alIer Schwefel moglichst gebunden 
ist. Dann zerschlagt man den Kolben, zerreibt die Masse und kocht sie 
mit Kalilauge aus, um etwaigen iiberschiissigen Schwefel zu IOsen. Nach 
dem Trocknen mischt man den Riickstand nochmals mit etwas Schwefel, 
gliiht bis zum Verdampfen des Schwe£els, kocht wiederum mit Kalilauge, 
wascht und trocknet. Man erzielt so eine sehr schOne, blaue Farbe, die 
sich im Firnis- oder Lackanstrich gut halt. 

Zuweilen findet man als Olblau auch ein Gemenge von Bremerblau 
mit Berlinerblau. 

Smalte. Schmalte. Siichsischblau. Konigsblau. Kaiserblau. 
Neublau. Eschel. Smalt. 

Smalte ist ein durch Kobaltoxyd blau gefarbtes Kaliglas. Es wird in 
eigenen Fabriken, den sog. Blauwerken, namentlich in Sachsen und am Harz, 
angefertigt. Man schmilzt in Glasofen Kaliumkarbonat mit fein gepulvertem 
Quarz, am besten Feuerstein, unter Zusatz von gerosteten Kobalterzen, 
ZaHer oder sanor genannt, und Arsenik so lange zusammen, bis die 
Masse in voHstandigem FluB ist, so daB sich die Unreinigkeiten der Erze 
als Kobaltspeise, Arsenverbindungen mit Kupfer, Eisen, Nickel usw. 
am Boden des Tiegels ablagern. Die fliissige Masse wird dann in eiskaltes 
Wasser gegossen, um sie sprode und leicht pulverbar zu machen. J e mehr 
Kobalterze hinzugefiigt werden, um so dunkler erscheint die Farbe. Nach 
dem Mahlen wird die Farbe auf das sorgfaltigste geschliimmt, um aIle groberen 
'feile zu entfernen, und nach den Farbtonen gesondert. Die dunkelsten 
Sorten bezeichnet man mit Kaiser- oder Konigsblau. 

Die Smalte hatte £riiher, bevor man gelernt hatte, das Ultramarin 
billig herzustelIen, eine groBe Wichtigkeit; sie ist allerdings weit dauer
hafter als dieses, aber bei weitem nicht von so feurigem Farbton. Nur 
fiir die PorzelIanmalerei ist sie ihrer Unzerstorbarkeit wegen unersetzlich. 
Auch fUr Tapetendruck findet sie vielfach Verwendung. 

Ultramarin. Bleu d'outremer. Ultramarine. 
Das Ultramarin, die wei taus wichtigste alIer blauen Farben, kannte 

man schon in friiheren Jahrhunderten; doch war sie damals ein dem Golde 
gleichwertiger Stoff, da sie nur aus dem als Edelstein benutzten Lapis 
lazuli durch Pulvern und Schlammen hergestelIt wurde. Seitdem man 
die chemische Zusammensetzung erkannte, bestrebte man sich, ein Ver
fahren der kiinstlichen Darstellung aufzufinden, und dies gelang in den 
zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts gleichzeitig in Deutschland und 
Frankreich. Wahrend man in Frankreich die Sache geheimhielt, ver
offentlichte Professor Gmelin in Tiibingen seine Erfindung, und noch 
heute wird mit kleinen Abanderungen nach seinen Angaben gearbeitet. 
Ultramarin besteht, abgesehen von kleinen zufalligen Verunreinigungen, 
aus Tonerde, Kieselsaure, Natrium und Schwefel. Weniger klar ist man 
dariiber, was ihm die blaue Farbe verleiht. Man kann es ansehen als eine 
Verbindung von Aluminiumsilikat mit Natriumdisulfid und wechselnden 
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Mengen von Natriumsilikat. Die Bereitungsweise ist nicht immer gleich. 
Man unterscheidet drei Verfahren: 1. die Herstellung von Sulfatultramarin, 
2. von Soda- und 3. von sog. siiurefestem Ultramarin. Das erste und zweite 
Verfahren werden zuweilen miteinander vereinigt. 

Sul£atultramarin wird in folgender Weise bereitet: Reines Alu
miniumsilikat, am besten rein gemahlener und geschliimmter Kaolin, wird 
in ein staubfeines Pulver verwandelt, dann mit wasserfreiem Natrium
sulfat und Kohlenpulver aills innigste und in bestimmten Verhiiltnissen 
gemengt. Durch schwaches Gliihen von alIer Feuchtigkeit be£reit, wird 
das Gemenge in Tiegel eingestampft, gut bedeckt und in einem Porzellan
brennofen 6-9 Stunden lang bis zur beginnenden Weil3glut erhitzt. Man 
liil3t die Tiegel im Of en erkalten, nimmt die zusammengesinterte graugriine 
Masse heraus, pulvert sie auf das feinste, wiischt aus und trocknet. Das so 
erhaltene Erzeugnis ist mehr oder weniger griin gefiirbt und kommt als 
Ultramaringriin in den Handel. Es dient weniger zur Olmalerei, weil 
es hier von den schonen Kupferfarben weit iibertroffen wird, als vielmehr 
vor alIem als Kalkfarbe, da es durch den Kalk gar nicht veriindert wird. 

Urn das Ultramaringriin in Ultramarinblau zu verwandeln, bla u z u 
brennen, wie der technische Ausdruck lautet, wird es in Trockenmiihlen 
zu einem feinen Pulver vermahlen, mit Schwefelpulver gemengt und unter 
fortwiihrendem Riihren und schwachem Luftzutritt nochmals erhitzt, bis 
alIer Schwefel verbrannt ist. (Feinbrennprozel3.) Nach dem Erkalten 
wird die blaue Masse gemahlen, anhaltend gewaschen und getrocknet. 
Gewohnlich wird das Pulver nochmals gemahlen, dann gesiebt und bei 
den billigen Sorten gestreckt, d. h. mit Gips, Lenzin, Kreide oder iihnlichen 
Stoffen gemengt. 

Soda- Ultra marin. Die Darstellung, die namentlich in Frankreich, 
Belgien und auch in einigen deutschen Fabriken gebriiuchlich ist, besteht 
darin, dal3 man aill die gleiche Weise, wie bei dem ersten Verfahren, bereitete 
PorzelIanerde mit kalzinierter Soda und Schwefelpulver in bestimmten 
Verhiiltnissen mengt und wie oben gliiht. Vielfach vereinigt man die erste 
und zweite Bereitungsweise miteinander, mischt die Porzellanerde nicht 
nur mit Natriumsulfat und Kohle, sondern zu gleicher Zeit auch mit Soda 
und Schwefel. Ebenso mengt man auch das beim Auslaugen des Ultra
marins gewonnene Natriumsulfid zu den iibrigen Bestandteilen. 

Siiurefestes Ultra marin. Wird hergestellt, indem man einer der 
obengenannten Mischungen noch 5-10% des Gewichts der angewandten 
Porzellanerde an Kieselsiiure zumischt und das Ganze gliiht. Der Ausdruck 
sii urefest pal3t iibrigens durchaus nicht, da auch dieses Ultramarin der 
Einwirkung von Siiuren nicht widersteht. Nur gegen den sauer reagierenden 
Alaun ist es widerstandsfiihig geworden, eine Eigenschaft, die fiir manche 
Verwendungen sehr wichtig ist. 

Es sind dies die rohen Umrisse der Herstellung, wie sie im allgemeinen 
gebriiuchlich ist. Doch hat so ziemlich jede Fabrik ihre besonderen Kunst· 
griffe und kleinen Abiinderungen, die auf das sorgfaltigste geheimgehalten 
werden. Ultramarin stellt ein sehr zartes, je nach seiner Reinheit tief
blaues, zuweilen einen Stich ins Violette besitzendes Pulver dar. V oll
kommen unlOslich in Wasser, darf es an dieses nichts abgeben. Alkalien 
veriindern es nicht, dagegen wird es durch Siiuren giinzlich zersetzt. Ver
diinnte Salzsiiure entwickelt wie andere Siiuren Schwefelwasserstoff und 
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Bcheidet zu gleicher Zeit Schwefel aus dem Ultramarin abo Letzteres ist 
ein Beweis, daB das Natrium in htiheren Schweflungsstufen mit diesem ver
bunden ist, da Natriummonosulfid nur Schwefelwasserstoff entwickeln wiirde. 
Ultramarin ist eine ganz vorziigliche Wasserfarbe von groBer Bestandigkeit, 
da sie sogar auf frischem Kalk vorziiglich steht. Mit 01 gibt sie eine 
tiefblaue Lasurfarbe von allerdings beschrankter Haltbarkeit; die im 01 
sich bildende Saure verandert die Farbe mit der Zeit. Sollen hell ere 
Tone durch Zumischen von WeiB hergestellt werden, so darf hierzu nur 
ZinkweiB, Lithopone oder Schwerspat benutzt werden, da Bleiwei.6 sich 
durch den Schwefelgehalt des Ultra marins alsbald schwarzen 
wiirde. A us demselben Grunde darf kein bleihaltiger Firnis 
oder bleihaltiges Sikkativ verwendet werden, sondern nur reines 
Leinol unter Zusatz von borsaurem Manganoxydul. AuBer zu Malerfarben 
dient das Ultramarin in groBen Mengen fiir Tapeten-, Zeug- und Stein
druck; ferner zum Blauen bzw. Wei.6machcn von Wasche, Papier, Zucker 
und ahnlichen Stoffen; es muB nur iiberall dort vermieden werden, wo 
Sauren zugegen sind oder sich entwickeln. Es ist vollig unschiidlich, darf 
daher auch zum Farben von Zuckerwaren uSW. benutzt werden. Mit Ultra
marin gefarbter Zucker bringt aber doch trotz der Unschadlichkeit zuweilen 
Unannehmlichkeiten mit sich. Kocht man namlich Z. B. Fruchtsafte, die 
Sauren enthalten, mit einem so gefarbten Zucker, so entwickelt sich leicht 
ein Geruch nach Schwefelwasserstoff. 

Auch violettes und rotes Ultramarin werden in den Handel 
gebracht. Violettes gewinnt man dadurch, daB man auf blaues Ultra
marin bei 150 0-1800 Salzsauredampf und Sauerstoff einwirken laBt. Aus 
dem violetten stellt man das rote Ultramarin durch weitere Einwirkung 
von Salzsauredampf her. 

Das gewohnliche Mittel, das Ultramarin zu strecken, ist Kalzium
sulfat, und zwar gewohnlich gefalltes Kalziumsulfat, sog. Analin; bedeuten
dere Beimengungen hiervon lassen sich durch Schlammproben nachweisen. 

Ais Ultramarinblau-Ersatz kommt ein Farblack in den 
Handel, der durch Niederschlagen eines blauen Teerfarbstoffes, eines 
Viktoriablaues auf einen Untergrund hergestellt wird. Ais Untergrund dient 
meist weiBer Ton oder ein Gemisch dieses mit Lithopone oder Kreide. 
Auch Mischungen von solchem Ultramarinblau-Ersatze mit echtem Ultra
marinblau befinden sich im Handel. 

Violette Farben. 

Die violette Farbe wird in der Malerei vielfach nur durch Zusammen
mischen von blauen und roten Farben in geeigneten Verhaltnissen er
halten. AuBer dem schon erwiihnten violetten Ultra marin und dem 
Caput Mortuum hat man noch das Manganviolett, phosphor
saures Manganoxyd, hergestellt durch Zusammenschmelzen von Braun
stein mit Metaphosphorsaure und Auskochen der Schmelze mit Wasser. 
Doch kommt diese Farbe wegen ihres hohen Preises weniger zur Verwen
dung. Oder das K 0 b a It vi 0 let t, phosporsaures Kobaltoxydul, das 
sowohl fiir Olmalerei als auch auf Kalk verwendet werden kann. Vielfach 
aber werden als violette Farben Farblacke verwendet, d. h. Verbindungen 
des Aluminiumoxyds mit organischen Farbstoffen. Sie werden hergestellt, 
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indem man rote Farhlacke mit irgendeinem Blau versetzt, oder man stellt 
sich die violetten Farhlacke dadurch her, daB man kieselsiiurehaltige Erden 
und Mineralien wie Bolus, Kieselgur usw. in Wasser aufschliimmt und so 
viel Teedarhstofflosung, z. B. Methylviolett, hinzufiigt, his man den ge
wiinschten Farhton hat. Diese Art Farhen eignen sich besonders als 
Kalkfarben, als Kalkviolett. 

Grine FBrben. 

Mehr als bei irgendeiner anderen Farbe ist gerade bei der griinen die 
Benennung der einzelnen Farhen verworren. Die Bezeichnungen sind der
artig willkiirlich, daB es geradezu unmoglich ist, eine fiir alle Gegenden 
passende Trennung der Namen vorzunehmen. Gleiche Namen werden oft 
fUr 4-5 ganz verschieden zusammengesetzte Farhen gebraucht, so daB 
nur die genaue chemische Untersuchung dariiber entscheiden kann, we1che 
Farbe man vor sich hat. 

t Berggriin. Malachitgriitl. Vert malachite. Malachite green. 

Das echte Berggriin ist kohlensaures Kupferoxydhydrat, wie 
es in der Natur als sog. "Malachit vorkommt. Es ist dies ein kristallinisches 
Mineral von sehr schon griiner Farbe mit dunkleren Schattierungen. Dient 
fein gemahlen und geschliimmt zur Olmalerei. Unter Malachitgriin ist 
jedoch auch ein Teerfarbstoff im Handel. 

Chromgriin. Griiner Zinnober. Moosgriin. Smaragdgriin. 
Druckgriin. Permanentgriin. Seidengriin. Myrtengriin. N eapelgriin. 

Viktoriagriin. Kaisergriin. 
Vert de chrome. C1nabre vert. Vert emerande. Vert permanent. Vert de soie. 
Chrom green. Cinnabar green. Emerald green. Permanent green. Silk green. 

Zu bemerken ist, daB aIle diese Namen meistens ffir Gemische von 
Chromgelb, Schwerspat und Berlinerblau angewendet werden, wie wir sie 
spiiter unter Olgriin kennenlernen werden. Die echten Chromgriine haben 
als fiirbenden Bestandteil nur das Chromoxyd. Die verschiedenen Farb
tone werden teils durch die verschiedenen Bereltungsweisen, teils aber 
auch. namentJich die helleren, durch Zusiitze von anderen Farben hervor
gerufen. Es giht gerade fiir die Darstellung der Chromoxyde eine unziihlige 
Menge von Vorschriften, teils auf nassem, teils auf trockenem Wege; 
doch liefem die letzteren weit schonere Tone. Ein gutes Ergebnis wird 
nach folgendem Verfahren erzielt: Man gliiht gepulvertes Kaliumdichromat 
aufs innigste mit Schwefel gemengt, in einem Tiegel. Der Schwefel wird 
hierbei durch die Chromsii.ure zu Schwefelsiiure und schwefliger Siiure 
oxydiert; es entsteht, unter Abscheidung von griinem Chromoxyd, Kalium
sulfat, zuweilen auch Kaliumsulfid. Die Masse wird nach dem Erkalten 
mit Wasser ausgekocht, dann mit etwas salzsiiurehaltigem Wasser gewaschen 
und schlieBlich getrocknet. Je mehr Schwefel zugefiigt wird, desto heller 
£alIt das Chromoxyd aus. Eine Hauptbedingung zur Erzielung eines reinen 
Griins ist ein von Eisen vollstiindig freies Kaliumdichromat; anderenfalls 
entstehen durch die Bildung von Schwefeleisen schmutzige Farben. Das 
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echte Smaragdgriin, Guignetsgriin, ist Chromoxydhydrat; es wird 
gewonnen, indem man Kaliumdichromat mit Borsiiure gliiht, die Masse 
auslaugt und trocknet. 
, Die rei pen Chromgriine sind nicht giftig, dauerhaft, ungemein ausgiebig, 
daher als Olfarben weit mehr zu empfehlen, als die durch Mischen von Gelb 
lind Blau hergestellten Farben (siehe Olgriin). 

Griine Erde. Veroneser Erde. Zyprische Erde. Bohmische Erde. 
Tiroler Erdt;. Steingrtin. Kalkgrtin. Resedagriin. 

Vert Veronese. Terre verte de Boheme. Vert tyrollen. Green earth Verona. 
Green earth Bohemian. 

Diese sehr dauerhafte, namentlich fiir Kalk gut verwendbare Farbe 
findet sich als erdiges Mineral an verschiedenen Orten der Erde. Sie ist 
entstanden durch Verwitterung des Augits; es ist dies ein Mineral, das meist 
kristallinisch im vulkanischen Gestein, namentlich im Basalt, vielfach 
vorkommt. Der farbende Stoff des Augits ist kieselsaures Eisenoxydul, 
Ferrosilikat; daneben enthalt Augit sehr verschiedene Mengen anderer 
Bestandteile, wie Magnesium-, Kalzium- und Aluminiumsilikat, zuweilen 
auch Eisenoxyd, eine Beimengung, die dem Augit eine schmutzige Farbung 
verleiht. Oberhaupt ist der Farbton sehr wechselnd; auch die mannig
fachsten Benennungen kommen daher fiir diese Farbe vor, z. B. Reseda
griin, Seladongriin, auch griiner Ocker. Ungleich reiner und schoner 
wird die Farbe, wenn man sie mit verdiinnter Salzsaure auszieht. Hierbei 
kommen alles etwa vorhandene Eisenoxyd, der Kalk und manche andere 
Beimengung in Losung, und ein schones, haltbares Griin bleibt zuriick, 
das auch fiir die Olmalerei geeignet ist. 

Kiinstliche griine Erde ist ein gelber Ocker, der durch feinverteiltes 
Berlinerblau griin gefarbt ist. Man stellt die Farbe in folgender Weise 
dar. Gelben Ocker riihrt man mit Wa",ser, dem Salzsaure, etwa 2% yom 
Gewicht des angewandten Ockers, hinzugefiigt ist, zu einem Brei an und 
laBt die Mischung einige Tage stehen. Nach dieser Zeit fiigt man so lange 
Blutlaugensalz hinzu, als notig ist, um alles entstandene Eisenchlorid in 
Berlinerblau iiberzufiihren. Darauf wascht man aus und trocknet. Die 
erhaltene Farbe ist haufig sehr schon griin, aber weit weniger dauerhaft 
als die echte und eignet sich, weil sie durch Alkalien zersetzt wird, nicht fiir 
den Kalkanstrich. Meist wird kiinstliche griine Erde ffir Kalkfarben aber 
so hergestellt, daB A ugit mit griinen basischen Teerfarbstoffen aufgefarbt 
wird. Derartig gewonnene Griinerden sind sehr kalkbestandig. 

Kobaltgriin. Rinmannsgriin. Zinkgriin. 
Vert de cobalt. Vert de zinc. Cobalt green. Zinc green. 

Diese sehr schOnen, dauerhaften und nicht giftigen Farben bestehen 
aus Zinkoxyd in Verbindung mit Kobaltoxydul. Sie werden am einfachsten 
in der Weise hergesteIlt, daa man Zinkoxyd mit einer Kobaitoxydullosung, 
und zwar etwa 1 Teil Kobaltoxydul auf 10 Teile Zinkoxyd, anfeuchtet, 
trocknet und zuletzt gliiht. Oder man mischt ein Zinksalz, z. B. Zink
sulfat, mit Kobaltlosung, fallt mittels eines Alkalis aus und gliiht den 
Niederschlag. Zu beachten ist jedoch, daB dieses Kobalt-Zinkgriin nicht 
das gewohnliche Zinkgriin des Handels ist. Dieses iet eine Mischung 
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von Zinkgelb, Zinkchromat, mit Berlinerblau und mehr oder weniger 
Schwerspat, und infolge des Gehaltes an Zinkchromat giftig. Es eignet 
sich sehr gut fiir Olfarben, aber nicht fiir Kalkfarben. 

Lichtgrfin. Nachtgrtin. Vert lumiere. 

Sind Aluminiumsilikate, meistens China clay, die dumh griine Teer
farben aufgefarbt sind, und zwar in den verschiedensten Farbtonen. Sie 
zeigen auch bei kiinstlichem Licht ein schones kraftiges Griin, sind aber 
auch nur dort anzuwenden; Tageslicht bleicht sie abo 

t Maigrtin. 
Ein gelblich gefarbtes Zinkgriin oder ein Licht- oder Nachtgriin. 

t Olgrtin. 
Unter diesem Namen kommen teils echte Chromgriine (s. dieses) in 

den Handel, teils Gemische von Chromgelb, Bleichromat, und Schwerspat 
mit Berlinerblau. Diese letzteren eignen sich recht gut zu Olfarben, nicht 
aber zu Kalkfarben, da das Berlinerblau durch den Kalk zersetzt wird. 
Man stelIt sie her, indem man das Chromgelb frisch auf Schwerspat aus
falIt und das Gemisch mit feuchtem Berlinerblau zusammenbringt. Infolge 
des Gehaltes an Bleichromat sind diese Farben giftig. 

Anderseits befinden sich auch v'ielfach grune Farblacke im Handel, 
hergestellt durch Niederschlagen eines griinen Teerfarbstoffes auf einen 
Untergrund. 

t Olivegrfin. Vert olive. Olive green. 

Sind Mischungen von Olgriin mit Schwarz unter Zusatz von Umbra, 
Ocker, Terra di Siena usw. 

t Permanentgriin siehe Chromgrfin. 
Es kommen jedoch hauptsachlich Mischungen von Guignetsgriin, Zink

gelb und Schwerspat unter diesem Namen in den Handel. 

t Schweinfurtergrfin. Scheeleschesgrfin. Braunschweigergrtin. 
Neuwiedergrtin. Mitisgrtin. Wiesengrfin. Patentgrtin. Viktoriagrtin. 

Papageigrtin. Kaisergrtin. Wienergrtin. Baselergrtin. 
Parisergrtin. StraOburgergriin. 

Vert de Schwelnfurt. Vert de Scheele. Vert veglltal. Schwelnfurt green. 
Scheels green. Vegetal green. 

Alle hier aufgezahlten Farben, und die Aufziihlung der Namen ist 
damit noch lange nicht erschOpft, verdanken ihre griine Farbe einer 
Doppelverbindung des Kupferoxyds mit arseniger Saure und Essigsaure. 
Sie bestehen aus einer Verbindung von arsenigsaurem mit essigsaurem 
Kupferoxyd, von Kupferarsenit und Kupferazetat. Andere enthalten, 
infolge ihrer Bereitungsweise oder durch Zumischen, Gips oder eine andere 
Kalziumverbindung, wieder andere sind mit ChromgeIb oder weiJ3en Farben 
abgetont. Es sind die schonsten und feurigsten alIer griinen Farben; doch 
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sind sie von so groBer Giftigkeit, daB ihre Verwendung mit den groBten 
Gefahren verbunden ist. Infolgedessen sind sie fiir viele Zwecke, z. B. fiir 
Tapeten- und Zeugdruckerei, sowie fiir Spiel waren staatlich verboten. 
Arsenhaltige Wasser- und Leimfarben diirfen auch nicht zum Anstrich 
von FuBbOden, Decken, Wanden, Liiden und hauslichen Gebrauchsgegen
standen verwendet werden, und selbst ihre Verwendung fiir die Olmalerei 
soUte aus Gesundheitsriicksichten moglichst vermieden werden. Der einzige 
Zweck, wozu sie fast unentbehrIich sind, ist der der Schiffsmalerei. Hier 
soU gerade ihre Giftigkeit die Schiffsplanken vor dem Angriffe liistiger Bohr
wiirmer schiitzen. Ihre Bereitungsweise ist sehr verschiedenartig. Ent
weder wird Griinspan, Kupferazetat, mit arseniger Siiure in sehr ver
diinnten heiBen Losungen ausgefiiUt, oder Kupfervitriol wird dumh Natrium
arsenit in Kupferarsenit umgewandelt und dieses mit Essig gekocht. 

Will man erkennen, ob eine Farbe arsenhaltig ist, 80 geniigt meist eine 
sehr einfache Priiiung. Man reibt ein wenig der trockenen Farbe in weiBes 
Filtrierpapier ein, ziindet dies an und liiBt es verglimmen. 1st Arsen vorhanden, 
so wird es durch die Kohle reduziert und verriit sich durch den eigenen knob
lauchartigen Geruch. Noch sicherer ist folgende Priifung: Man mischt ein 
Messerspitzchen der Farbe mit Kohlensplittern, schiittet das Gemenge in ein 
kleines Probierrohr oder man benutzt besser ein Arsenreduktionsrohr und 
erhitzt iiber der Spiritusflamme. Auch hier tritt eine Reduktion ein; es 
entwickelt sich der obenerwiihnte Geruch, und das sog. metallische Arsen 
setzt sich im oberen Teile der Rohre als schwarzer Arsenspiegel an. 

Als Sch we infurtergriin -Ersatz kommen Farblacke in den 
Handel, hergesteUt durch Niederschlagen von griinen Teerfarbstoffen, wie 
Sauregriin und Hansagriin, auf einen Untergrund wie Ton oder Schwer
spat. Sie werden zur Dekorationsmalerei, zum Tapetendruck und auch 
zum Buntdruck verwendet. 

Schwarze Farben. 

Die schwarzen Farben, die in der Malerei, im Buchdruck, der Litho
graphie usw. Verwendung finden, verdanken die Farbe, mit wenigen Aus
nahmen, Z. B. Chromschwarz, Eisenoxydschwarz, Anilinschwarz 
und Manganschwarz, dem Kohlenstoff. Teils ist es minder oder mehr reiner 
Kohlenstoff aUein, wie er auf verschiedene Weise aus organischen Ver
bindungen abgeschieden wird, teils sind es durch fein verteiIte Kohle ge
fiirbte Mineralien, namentlich Ton oder Tonschiefer. Hierher gehoren z. B. 
MineraIschwarz, die schwarze oder spanische Kreide und andere. 

Man kennt von der Kohle drei verschiedene Arten, die sich chemisch 
nicht voneinander unterscheiden, den Diamant, Graphit und den schwarzen, 
gewohnlich aIs amorph bezeichneten Kohlenstoff, wie ihn z. B. der reine 
RuB darstellt. Graphit (s. d.) findet als Malerfarbe nur sehr geringe Ver
wendung, desto mehr der amorphe Kohlenstoff. Um diesen aus seinen 
organischen Verbindungen abzuscheiden, konnen wir zwei Wege einschlagen, 
entweder die Verkohlung unter Luftabschlull im geschlossenen Raume, die 
sog. trockene Destillation, wir erhalten dann die Schwarzen, oder die 
Verbrennung kohlenstoffreicher Stoffe, wie Fette, Harze, Gase usw. bei 
ungeniigendem Luftzutritt. Hierbei scheidet sieh ein Teil des KohleDo 
stoffes in sehr feiner Verteilung als RuB ab, wir erhalten die RuBe. 
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Bei der trockenen Destillation wird nicht immer ein Kohlenstoff er
halten, der fiir die Zwecke der Malerei tauglich ist. Harte Holzer z. B. 
liefern eine harte, feste und nicht sehr schwarze Kohle, die, selbst aufs 
feinste gemahlen, zur Malerei vollig unbrauchbar ist. Je weicher und lockerer 
das Gewebe des betreffenden organischen Stoffes ist, um so feiner und ge
eigneter fiir Malzwecke ist auch die daraus gewonnene Kohle. 

Zu den auf diese Weise bereiteten schwarzen Farben gebOren z. B. 
Elfenbein- oder Knochenschwarz, auch Spodium, Bein- oder 
Pariserschwarz genannt, Noir d'ivoire, Noir brun d'os, Ivory 
black, Bone brown, durch Verkohlen von Knochen gewonnen. 

Korkschwarz, Lederschwarz, Noir de bouchon, Noir d'Es
pagne, Cork black, dureh Verkohlen von Kork oder Leder. 

Pfirsichkernschwarz, durch Verkohlen der Pfirsichkerne. AIle diese 
Farben sind fiir Wasserfarben nicht gut zu gebrauchen. Mit 01 geben sie ein 
tiefes Schwarz, haben aber den Nachteil, daB sie langsam trocknen. 

Zu dem bei der unvoHstandigen Verbrennung abgeschiedenen Kohlen
stoff, sog. RuB, gebOrt vor aHem der 

KienruB, so genannt wegen seiner urspriinglichen Bereitung aus 
kienigem, d. h. harzreichem Fichtenholz. Es wurden hierzu namentlich 
die Wurzelstiicke verwandt. In neuerer Zeit, wo die Herstellung des RuBes 
nicht mehr in der rohen Weise der friiheren Zeit in Meilem, sondem in eigenen 
RuBfabriken geschieht, verwendet man nicht nur Kienholz, sondem aIle 
moglichen anderen Stoffe, wie Teer, Harz, Abfalle von Fetten, MineralOle 
und andere sich dazu eignende Stoffe. Man nimmt die Verbrennung J~e
wohnlich in Of en vor, die durch Klappen und Schieber verstellbare Off
nungen fiir den geringen Luftzutritt haben und die in lange neben- und 
iibereinander angeordnete Gange munden. In diesen lagert sich der sich 
bildende RuB ab, und zwar um so feiner und besser, je weiter er von der 
Feuerstelle entfemt ist. So erhiilt man den FlammenruB. Feinere 
Sorten von RuB sind der LampenruB und GasruB. Um LampenruB, 
Noir de fumee, Noir de bougie, Lamp black, zu gewinnen, ver
brennt man Mineralole in groBen Flachbrennem, wie man sie auf den Petro
leumofen hat, und leitet den RuB in Kammem. Bei der Gewinnung des 
GasruBes verbrennt man sehr kohlenstoffreiche Gase in sehr sinnreich 
gebauten Vorrichtungen. Der RuB, selbst das feinste Lampenschwarz 
oder OlruB, enthiilt oft eine gewisse Menge brenzliger Stoffe, die ihn fet· 
tig, daher fiir die Verbindung mit Wasserfarben untauglich machen. 
Man befreit ihn von diesen Brenzstoffen am besten und einfachsten 
durch leichtes Gliihen. Diese Arbeit wird gewohnlich in Trommeln 
aus Eisenblech vorgenommen, die, um das Verbrennen zu verhiiten, 
mit Lehm beschlagen sind. Um die Brenzstoffe zu zerstoren, muB die 
Ritze bis zur schwachen Rotglut gesteigert werden, doch darf sie nicht 
zu weit gehen, sonst wird der RuB tot gebrannt, d. h. grau und dicht. 
Gebrannter RuB laBt sich beliebig zu Wasser- und OIfarbe verwenden. 
Der rohe, ungebrannte kam friiher gewohnlich in Holzbutten verpackt 
als sog. BiittenruB in den Handel und lieB sich nur sehr schwer mit 
Wasser mischen. 

Aus Lampenschwarz sollen die Chinesen durch Mischen mit Leim
oder Hausenblasenl6sung die chi nesische T usche, E ncre de Chi ne, 
India n - ink, Chi no. - ink, herstellen. 



Farben und Farbstoffe. 1199 

Mineralschwarz. Erdschwarz. Schieferschwarz. 
N olr mlnllral. Mineral black. 

Hierunter versteht man einen durch Kohlenstoff schwarz gefiirbten, 
fein gemahlenen Tonschiefer, der in seinen besten Sorten bis zu 30% Kohlen
stoff enthiilt. Er kommt auch unter der Bezeichnung Reb ens c h war z, 
T resters c h w ar z, F ra n kfurtersc h w a rz in den Handel, Farben, 
die £riiher durch Verkohlen von Trestern und Weinreb en hergestellt wurden. 
Ahnlich ist die schwarze Kreide, vielfach auch spanische Kreide 
genannt, die mit Kreide in Wirklichkeit nichts gemein hat, sondem ebenfalls 
ein sehr weicher Tonschiefer ist. Aus ihm wird die schwarze Kreide zu 
Zeichenzwecken geschnitten, vielfach wird diese aber auch kiinstlich durch 
einfache Mischung hergestellt. Auch wird ein Erdschwarz kiinstlich durch 
Verkokung von Braunkohle hergestellt. 

Lackschwarz. Laque nolr. Black Lake. 

Behandelt man gemahlenes Mineralschwarz mit Salzsiiure, so kommen 
aHe darin enthaltenen mineralischen Bestandteile in Losung, nur der Kohlen
stoff bleibt ungelOst zuriick und bildet nach dem Auswaschen und Trocknen 
ein sehr feines tiefschwarzes Pulver, das den Namen Lackschwarz fiihrt. 
Es ist eine tiefschwarze Farbe und eignet sich aus diesem Grunde namentlich 
fiir feine Lackarbeiten. 

t Chromschwarz. 
Mischt man Chromoxyd mit Eisenoxyd und unterwirft die Mischung 

einer starken Gliihhitze, so erhiilt man eine tiefschwarze Farbe, die nament· 
lich in 4er PorzeHanmalerei als ein billiges und dauerhaftes E maille
schwarz benutzt wird. 

Farblacke und Kel!llnat~rben • 

. Wenn wir in dem Vorhergehenden die Farben im allgemeinen besprochen 
haben, so machen wir dabei keinen Anspruch auf VoHstandigkeit; denn 
heute, wo die HersteHung der Mineralfarben einen so bedeutenden Umfang 
angenommen hat, bringt jedes Jahr Dutzende von neuen Farben an den 
Markt, deren oft ganz willkiirlich gewiihlte Namen nicht einma! ahnen lassen, 
woraus sie bestehen. Wir haben ferner bei unserer Besprechung die zahl
reichen Farblacke, die namentlich in der Lithographie, Kunstmalerei und 
im Tapetendruck vielfach Verwendung finden, nur oberflachlich bei den 
einzelnen Farbstoffen erwiihnt. Sie aHe sind Verbindungen von organischen 
Farbstoffen mit Aluminiumoxyd oder Aluminiumhydroxyd, zuweilen unter 
Zusatz von Chlorzinn, seltener mit Ka!k oder Magnesia. Ihre Bezeichnung 
liegt noch weit mehr im argen, als bei den anderen Farben, denn Miinchener, 
Wiener, Florentiner Lack haben bald die Farbstoffe der Koschenille, des 
Fernambuks oder des Krapps als Grundlage, bald ist es blauer, bald roter, 
bald gelber Lack. Hier sind noch mehr als bei den gewohnlichen Farben 
Feuer und Reinheit des Farbtons der wichtigste Ma.l3stab fiir die Beur
teilung ihrer Giite. Hierzu kommt noch folgendes. 

Wahrend friiher zur Bereitung der Farblacke ausschlielllich die Farb
stoffe der Koschenille, des Krapps und verschiedener Farbholzer Ver-
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wendung fanden, sind heute meistens die Teerfarbstoffe an deren Stelle 
getreten. Man erreicht dadurch ungemein feurige Farbtone und groBe 
Ausgiebigkeit, aber die Lichtbestandigkeit der Teerfarbstoff-Farblacke 
ist zum Teil geringer als die der friiheren, mit den obengenannten tierischen 
oder pflanzlichen Farben hergesteIlten. 

Diese Teerfarbstoff - Farblacke biirgern sich jedoch auch als 
gewohnliche Anstrichfarben sowohl als Olfarben wie als Kalk
farben immer mehr ein, zumal die Farbtone sehr prachtig gehalten 
sind und die Dauerhaftigkeit den Anspriichen geniigt. 

Viel werden sie auch verwendet in der Dekorationsmalerei, zur 
HersteIlung von Tapeten, bunten Papieren, im Buch- und Steindruck. 

Man erhalt die Farblacke in der Weise, daB man die zur Anwendung 
kommenden Farbstoffe auf einer Grundlage, dem sog. Untergrund, 
auch Farbentrager oder Substrat genannt, niederschlagt. Diese Grund
lagen sind immer Korper von sehr feiner Verteilung, wie Kreide, Gips, 
Mennige, Bleisulfat, Schwerspat, Kaolin, Lithopone, ZinkweiB, Ocker, 
Umbra, gefaIltes Kalzium-, Magnesium- und Bariumkarbonat oder Starke 
und vor aIlem Aluminiumhydroxyd. 

In einigen Fallen wird die Losung des Farbstoffes einfach mit dem 
Farbentrager zusammengeriihrt, wobei dieser infolge von Flachenanziehung 
die Farbe festhalt. Meistens wird jedoch der Farbstoff nach dem Zusammen
riihren mit der Grundlage durch Zusatz des Fallungsmittels als unloslicher 
Niederschlag abgeschieden, der nun mit dem Untergrunde zusammen eine ein
heitliche, gefarbte Masse bildet. Oder die Grundlage wird erst in der Losung 
des Farbstoffes niedergeschlagen, und zwar durch dasselbe Fallungs
mittel, das gleichzeitig mit dem Farbstoff einen unlOslichen Niederschlag 
hildet. 

Fiir diejenigen Farblacke, welche in der Dekorationsmalerei 
benutzt werden, ist der feingemahlene Schwerspat die wichtigste Grundlage 
Weniger benutzt werden Gips und Kaolin. Gips dient hauptsachlich bei 
der Nachahmung von Zinkgriinen, und auf Kaolin werden besonders die 
Neutralfarbstoffe, wie Malachitgriin, Fuchsin und Methylviolett, sowie 
Eosin niedergeschlagen. 

Fiir rote Farben wird auch auI3er der Mennige bisweilen auch der 
ausgesiiI3te Kammerschlamm der Schwefelsaurefabriken, der aus Bleisulfat 
besteht, verwendet. 

Fiir Tapetenfabriken dient in erster Linie der aus Bariumchlorid 
und Schwefelsaure erhaltene gefaIlte Schwerspat als Untergrund, der aIle 
iibrigen an Deckkraft iibertrifft. Kaolin spielt eine untergeordnete Rolle. 
Von groBer Wichtigkeit fiir die Tapeten- und Buntpapierfarben aus Azo
farbstoffen ist jedoch auch das Aluminiumoxyd, das als Hydrat gleich
zeitig aus seiner Losung mit dem Farbstof£ niedergeschlagen wird. Man 
bedient sich zur Erzeugung des Aluminiumoxydniederschlages des Natrium
aluminats und versetzt dieses mit Aluminiumchlorid. Man verwendet auf 
1 TeiJ Natriumaluminat 4,3 Teile einer Losung von Aluminiumchlorid von 
14° Be. Von gleicher Bedeutung wie das Aluminiumoxyd bzw. Aluminium
oxydhydrat ist das Bariumkarbonat, das in der mit Natriumkarbonat ver
setzten Farblosung aus Bariumchlorid erzeugt wird und zugleich mit dem 
Barytsalz des Farbstoffes niederfaIlt. Auch zU dergleichen Lacken dienen 
meistens Azo£arbstof£e. 
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Die Grundlagen fiir den Buch- und Steindruck miissen einen 
hohen Grad von Feinheit und Deckkraft besitzen. Man bedient sich dazu 
in erster Linie des Aluminiumhydroxyds, das man durch FiiJlen einer 
Lasung von Aluminiumsulfat mit Natriumkarbonat, Filtrieren, Auswaschen 
und Pressen darstellt. AuBerdem kommen zur Anwendung feinste Weizen
starke, Kaolin, Kalziumkarbonat aus Kalziumchlorid und Natriumkarbonat 
hergestellt, Bariumkarbonat, gefallter Schwerspat und fiir die sog. imitier
ten Zinnober auch Orangemennige. 

Die Herstellung der imitierten Zinnober, des Zinno berersatzes, 
geschieht in der Weise, daB man auf Orangemennige als Grundlage einen 
Eosinbleilack aus Eosin und neutralem Bleiazetat niederschlagt. Man ver
fahrt dabei, nach Weber, in der Art, daB man das zur Verwendung be
stimmte Eosin in seiner 1O-15fachen Menge heiBen Wassers unter Zusatz 
von 3-4% Natriumkarbonat auflost. In diese Losung riihrt man nun lang
sam die Mennige ein, indem man darauf acntet, daB sie sich nicht am Boden 
des GefaBes festsetzt. Hierauf fiigt man unter starkem Umriihren die 
gesattigte wasserige BleiazetatlOsung hinzu. Dabei schlagt sich der Eosin
bleilack auf der Mennige nieder, wahrend die Losung fast farblos wird. 
Der Niederschlag wird gepreBt, in Stiicke zerschnitten und bei 40°-45° 
getrocknet. 

Um blaustichige Zinnober zu erhalten, kann man entweder von blau
stichigen Eosinen ausgehen oder das Natriumkarbonat zur HaUte durch 
Natriumhydroxyd ersetzen. oder die Orangemennige mit mehr oder weniger 
von einem feingemahlenen weiBen Karper, wie Gips, Kaolin oder Starke, 
vermischen. 1m letzteren FaIle darf die Warme der EosinlOsungen und des 
Bleiazetats hOchstens 40° betragen, auch ist der Ersatz des Natrium
karbonats durch Natriumhydroxyd ausgeschlossen. 

Weber gibt folgende Vorschriften fiir Zinnoberersatz, bei welchen 
Starke zur Anwendung kommt: 

kristall. neutral. 
Mennige: Stilrke: Eosin: Natriumkarbonat: Bleiazetat: 

I. 25 3 2 0,05 4,5 
II. 25 2,5 1,6 0,04 4,0 

III. 25 1,75 1,0 0,03 3,0 
IV. 25 0,5 0,6 0,02 1,25 

Der Farbton der mit blaustichigen Eosinen erzielten Farblacke 
steigert sich von Rot nach Blau zu in der Reihenfolge: Erythrosin, Zyanosin, 
Rose Bengale und Phloxin. 

Oft wird auch ein Gemenge von Eosin mit einem der hier genannten 
Farbstoffe angewendet. Empfohlen werden folgende Vorschriften: 

Natrium· neutral. 
Mennige: Starke: Eosin: Zyanosin: R08e Bengale: karbonat: Bleiazetat: 

I. 25 3 1,35 0,40 0,05 4,5 
II. 25 2,5 1,0 0,40 0,04 4,0 

III. 25 1,75 0,7 0,20 0,03 3,05 
IV. 25 0,5 0,4 0,15 0,02 1,2 

Zur Darstellung von geringwertigem imitiertem Zinnober fiir 
die Dekorationsmalerei wendet man gewahnliche Mennige an; an Stelle 
der Weizenstarke nimmt man Kaolin oder Gips oder feingemahlenen 

Buohhelster·Ottersbach. I. 15. Auf!. 76 
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Schwerspat. Auch ersetzt man das Eosin durch Azofarbstoffe, die man 
auf Mennige und Schwerspat als GrundJage mit Bariumchlorid nieder
schlagt. Soll der Zinnoberersatz bleifrei sein, so dienen als Untergrund 
nur Schwerspat, Kreide, Gips und ahnliche Stoffe. 

Von den kunstlichen, organischen Farbstoffen werden die gelben 
oder grauen £iir sich weniger fur die Farblacke verwendet, weil man 
fur diese Farbtone sich der billigeren Erd- und Mineral£arben zu bedienen 
p£legt. Sehr viel verwendet werden jedoch rote, violette, grune und blau
grune Farbsto££e, wie z. B. Malachitgrun, Methylviolett, Fuchsin, Korallin 
und besonders einige Azofarbstoffe. 

Die genannten basischen Farbstoffe werden zwar schon teilweise von 
mineralischen Grundlagen, wie Kaolin, zuruckgehalten, um jedoch echte 
Lacke hervorzubringen, fallt man sie mit Tannin, und zwar 80% vom Farb
stoff aus und setzt gleichzeitig Natriumkarbonat, 25% von dem Tannin 
hinzu, um die freie Saure zu neutralisieren. 

Fur violette Farblacke empfiehlt Weber folgende Verhiiltnisse: 
kristallisiertes 

Schwerspat: Methylviolett: Tannin: Natriumkarbonat: 

I. 100 0,6 0,48 0,12 
II. 100 1,5 1,2 0,3 

III. 100 2,75 2,2 0,55 
IV. 100 5,0 4,0 0,8 

Korallin wird mit Natriumkarbonat versetzt und mit Bariumchlorid 
ausgefallt, wobei sich das Barytsalz des Farbsto££es auf dem sich bildenden 
Bariumkarbonat abscheidet. 

Von den Azofar bstoffen sind diej enigen fill die Herstellung von Far blacken 
geeignet, welche durch Bariumchlorid, Alaun oder Aluminiumchlorid so 
gefallt werden, daB die uberstehende Flussigkeit nur noch schwach gefarbt iat. 

Die bei der Erzeugung von Farblacken aus Azofarbstoffen ahnlichen 
Verfahren sind nach Weber folgende: 

1. Bariumchlorid allein; man ruhrt die Grundlage in die Losung des 
Farbstoffes ein und fallt letzteren mit Bariumchlorid aus. 

2. Bariumchlorid und Natriumkarbonat, wobei das Barytsalz gleich
zeitig mit Bariumkarbonat ausfallt, kommt nur zur Anwendung, wenn das 
Barytsalz der Farbstoffsaure einen sehr lockeren, gallertartigen, aber keinen 
dichten, kornigen Niederschlag bildet. 

3. Bariumchlorid und Natriumaluminat: Man ruhrt die Grundlage in 
das Gemisch der Losungen des Farbsto££es und Natriumaluminats ein und 
versetzt mit Bariumchlorid. 

Man bedient sich beispielsweise folgender V orschriften, von welchen 
1. fur trockene Malerfarben, II. fur Tapetendruck und III. fur Buntpapier gilt: 

Natrium-
Schwerspat: Blanc fixe: Azofarbstoff : aluminat (70%): Bariumchlorid: 

I. 100 10 7,5 15 
II. 100 15 11,25 22,5 

III. 20 15 11,25 22,5 

4. Natriumaluminat und Magnesiumsulfat, wobei das letztere das 
Bariumchlorid in dem Verfahren III vertritt. 
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5. Natriumaluminat und Aluminiumchlorid dienen besonders zur Dar
stellung von orange- und scharlachroten Lacken fur bunte Papiere. Die 
Losungen des Natriumaluminats und des Azofarbstoffes werden gemengt 
und hierauf unter 30° mit Aluminiumchlorid versetzt. Von diesem nimmt 
man 13 Teile (von 14° Be) auf 3 Teile Natriumaluminat. Man muB darauf 
achten, daB man bei dem Zusatz der Losung von Aluminiumchlorid zu 
der alkalische Reaktion zeigenden NatriumaluminatlOsung die Neutralitats
grenze nicht uberschreitet, damit kein basisches Aluminiumsalz ausfallt. 

Hierher gehoren auch die Resinatfarben. Sie werden dargestellt, 
indem man in einer warmen HarzseifelOsung Teerfarbstoffe basischer 
Natur auflost und nun mit irgendeinem Metallsalz, Zink, Kupfer, Barium, 
Magnesium oder Aluminium, versetzt. Es entstehen harzsaure Metalloxyde, 
mit denen die Farbstof£e chemisch verbunden sind. Der Niederschlag wird 
entweder nur so weit abgepreBt, daB eine feuchte Pasta entsteht, oder er 
wird vollig ausgetrocknet und aufs feinste gemahlen. Getrocknet lOst er 
sich in Spiritus, Benzol, Leinol£irnis usw. und kann auf diese Weise zu 
durchsichtigen, transparenten ~acken und Firnissen verwendet werden. 
1m feuchten ZUBtande dient die Pasta zum Zeug- und Tapetendrucke. 

Unter Zementfarben hat man solche Farben zu verstehen, die 
durch den Kalk nicht zersetzt werden, den Mortel gleichmaBig farben und 
durch ihre chemische Zusammensetzung den Mortel hinsichtlich seiner 
Haltbarkeit nicht beeintrachtigen. So konnen als Zementfarben ange
wendet werden: ffir WeiB vor allem die besseren Lithopone; ffir Gelb 
Ocker, mtramaringelb, Zinkgelb; ffir Rot Englischrot; fur Braun Kasseler
braun oder ungebrannte Umbra; fur BIau Ultramarinblau; fUr Griin 
echtes Chromgriin, jedoch nicht die mit Berlinerblau hergestellten Chrom
griine, ferner Kalkgriin, wenn es kalkbestandig ist, auch Ultramaringriin; 
fiir Schwarz Manganschwarz, Eisenoxydschwarz oder eine ausgiebige stark 
kohlenstoffhaltige Schwarze. AuBerdem werden als Zementfarben mit Teer
farbstoffen hergestellte Farblacke in den Handel gebracht, die aber un
bedingt kalkbestandig sein miissen (siehe auch Wasserfarben). 

Bronzen. 

Die unter diesem Namen im Handel vorkommenden metallglanzenden 
Pulver werden aUB den Rohstoffen Kupfer, Zink und Aluminium oder auch 
aUB den Abfallen des unechten Blattgoldes, der Messingfolie und BIattsilbers 
hergestellt. Kupfer wird entweder allein oder mit mehr oder weniger Zink, 
je nachdem die Farbe heller oder dunkler sein solI, in der sog. Zain
schmelze, in groBen Graphitschmelztiegeln geschmolzen und nach Zusatz 
einer kleinen Menge Aluminium in guBeiserne Formen zu Stengeln von 
etwa 60 cm Lange ausgegossen. Die Stengel werden zuerst durch Zain
hammer £lach geschlagen und dann in Walzwerken zu 20-25 m langen, 
diinnen Bandern ausgewalzt. Darauf werden die Bander zerschnitten, zu 
Packen zusammengepackt und mittels des Zainhammers, der meist durch 
Dampf getrieben wird, breitgeschlagen. Der Zainhammer von Eisen mit 
Stahleinsatz hat fiber 40 kg Gewicht und befindet sich an einem etwa 3 m 
langen und etwa 30 cm dicken Buchenholzstiele. Hierdurch entstehen wieder 
Bander, die man reinigt und verschieden beizt, damit sie metallischen Glanz 
erhalten. Diese Reinigung ist erforderlich, da die Stengel und Bander vor 
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jedesmaliger Weiterbearbeitung in Holzfeuer gegliiht werden und so mit 
einer dunklen Schicht bedeckt sind. Die Bander werden danach unter 
dem Zainhammer weiter zu diinneren Blattern geschlagen und das nun 
erhaltene Stampfmetall mittels Maschinen zerschnitten oder zerrissen. 
Dieses immerhin miihevolle Verfahren, das Stampfmetall aus der in 
der Zainschmelze zusammengeschmolzenen Legierung zu erhalten, ist 
neuerdings sehr vereinfacht worden. Man schopft die Legierung aus der 
Zainschmelze mit kleinen Loffeln heraus und gieBt sie in diinnem Strahl 
auf eine sich nicht sehr schnell drehende 1 m groBe und sehr schwere 
Stahlscheibe. Das fliissige Metall wird durch einen Strom kalter Luft, die 
unmittelbar auf die Scheibe geblasen wird, sogleich zu diinnen Blattchen 
abgekiihlt, die infolge der drehenden Bewegung der Scheibe und des Luft
stromes von dieser herunterfallen. Das Stampfmetall wird darauf in 
Stampfen und Pochwerken zu Flitter und zu Pulver gestampft. Dieses 
Bronzepulver hat noch keinen Glanz und ist in der Kornung ungleich. Es 
kommt in Schiittelsiebe, worin sich das feinere Pulver von dem groberen 
sondert. Die groberen Teile kommen zuriick in die Feinstampfe, wahrend 
das feine Pulver, um Glanz zu erhalten, unter Zusatz von einer ganz 
geringen Menge gepulverter Stearinsaure in Stahlzylinder gebracht wird, 
worin sich Biirsten drehen, die das Bronzepulver an der Stahlwand reiben 
und ihm so Glanz verleihen. Manche Sorten werden auch durch sinnreiche 
Vorrichtungen mit 01 verrieben und so auf das feinste zugerichtet. Nach
dem der gewiinschte Grad der Feinheit erreicht ist, wird das 01 durch 
hydraulische Pressen abgepre.6t oder durch Benzin ausgezogen. Die ge
wiinschten verschiedenen Tone vom hellsten Bleichgelb bis zum dunkelsten 
Kupferrot werden teils durch die Verschiedenheit der Legierung bedingt, teils 
werden sie, wie z. B. die Tone Feuerrot, Zitron, Orange usw., durch vor
sichtiges Erhitzen der fertiggestellten Bronze in ganz diinnen Schirhten er
zielt. Bronzen in den Farben blau, rot, griin, violett usw., sog. Pat e n t
b ron zen, erhalt man durch Beizen mit Tannin und Verreiben mit wein
geistigen Teerfarbstofflosungen. Man trocknet sie darauf und gibt ihnen 
in den Stahlzylindern von neuem Glanz. 

Aluminiumbronze wird aus Aluminiumblechen, die zu sehr diinnen 
Bandern ausgewalzt und zerschnitten werden oder nach dem Stahlscheiben
Verfahren aus geschmolzenem Aluminium hergestellt. Bronzierte Gegen
stande soIl man nicht mit Ollack, sondern nur mit diinnem Spritlack iiber
ziehen. 

Um die verschiedenen Bronzen auf den Gegenstanden befestigen zu 
konnen, reibt man sie mit Bronzetinkturen an. Dies sind vieI£ach nur 
mit einem Lacke versetzte Sikkative oder Losungen von Harzen in Terpen
tinol. Man verlangt von einer Bronzetinktur rasches Trocknen und mog
lichst lange Erhaltung des Goldglanzes der Bronzen. Dieser letzte Um
stand wird sehr erschwert, wenn Harze oder Terpentinol zur Bronzetinktur 
verwendet werden. Die darin enthaltenen Sauren greifen das Kupfer in 
der Bronze an und bedingen ein rasches Blindwerden. Man sollte daher 
nur solche Stoffe zur Verwendung bringen, die vollig neutral sind. Als 
Losungsmittel entspricht dieser Bedingung das Benzin, als bindender 
Korper der Kautschuk und einigerma.6en ein mit Alkali geschmolzenes, 
also entsauertes Dammarharz. Auch die sog. Lackester (s. Esterlacke), 
als vollig neutrale Verbindungen, sind gut zu verwenden, und man erzielt 
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damit gute Ergebnisse. Alle mit Benzin bereiteten Bronzetinkturen haben 
nur den Fehler, daB sie zu rasch verdunsten, daher sich groBere Mengen 
schlecht verarbeiten lassen. Auch Zellhornlacke, Zelluloidlacke eignen sich 
gut als Bronzetinkturen, nur diirfen sie keine freie Essigsaure enthalten, die 
auf den Kupfergehalt einwirken wiirde. 

Muschelgold. Muschelsilber. Or en coquille. Argent en coquille. 
In gleicher Weise wie bei dem unechten Blattgold und Blattsilber 

werden aUl'h bei dem echten die Abfalle zu Malzwecken aufs feiDste zu
gerichtet. J edoch verwendet man hierzu auch vielfach durch Reduktion 
erhaltene Metallpulver, die von vornherein unendlich fein verteilt sind. Man 
reibt die Stoffe, einerlei, auf welche Weise erhalten, mit Gummischleim 
an und bringt von der dicklichen Masse einen groBen Tropfen in eine kleine 
Muschelschale, die gleichsam als Farbenteller dient. 

Auch das Kupfer wird vielfach in metallischem Zustand als echte 
Kupferbronze angewendet. Man kann sich diese leicht selbst herstellen, 
wenn man in eine Losung von eisenfreiem Kupfervitriol Zink eintragt 
und damit durchschiittelt. Das Kupfer scheidet sich ungemein fein aus, 
wird auf ein Filter gebracht, mit kochendem Wasser ausgewaschen und 
rasch getrocknet. 

Vegetabilische Bronzen. 
Unter diesem Namen kommen Stoffe in den Handel, die mit den wirk

lichen Bronzen nur das gemein haben, daB sie in trockenem Zustand einen 
Metallglanz zeigen. Es sind stark zusammengedraDgte Farbstoffe, die aus 
dem Rotholz und aus dem Blauholze dargestellt werden. Beide weisen 
dann, namentlich wenn sie geglattet, satiniert, werden, einen schonen 
Metallglanz auf und dienen hauptsachlich zur Herstellung von Buntpapier 
und fiir Schmuckleder. Dem Farbstoffe des Blauholzes, dem HamatoxyliD, 
lassen sich durch ganz geringe Zusatze von Kaliumchromat schODe blau
violette Farbtone verleihen. 

Brokatfarben. 
Sie werden ebenfalls in der Papier- und Tapetenherstellung zur Her

vOlbringun~ goldener und silberner Muster benutzt und sind fein zubereitete 
Glimmer. Die~er ist ein natiirlich vorkommendes Mineral und hat die 
Eigentiimlichkeit, sich in sehr diinne Blattchen spalten zu lassen, die bald 
Gold-, bald Silberglanz zeigeD. Er wird nach den Farben gesondert uDd 
fein zubereitet. 

Zubereitung der WasserCarben. 

Die Verarbeitung der Farben geschieht fiir die gewohnlichen gewerb
lichen Zwecke entweder zur Wasser- oder zur Olmalerei. Zur Wassermalerei 
riihrt man Kalk mit Wasser an und setzt eine kalkechte, also alkalibestandige 
Farbe hinzu. Wird jedoch an Stelle von Kalk, Kreide verwendet, ist es 
erforderlich, ein Bindemittel wie Leimlosung, Irlandischmoosabkochung, 
Starkekleister oder dergleichen hinzuzumischen, und man erhalt so die 
Leimfarben. 

Als kalkechte Farben kommen heute zahlreiche Farblacke, mittels 
Teerfarbstoffen hergestellt, in den Handel. Mineralien wie Bolus, Kaolin, 
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griine Erde, Kieselgur, Ocker, Umbra usw. werden mit Wasser angeriihrt 
und dieser Mischung allmahlich bis zu dem gewiinschten Ton eine Losung 
des Teerfarbstoffs hinzugefiigt. Der Farbstoff wird infolge des Kiesel
sauregehaltes der Mineralien auf diesen groBtenteils schon bei gewohnlicher 
Warme, wenn notig, unter schwacher Erwarmung festgebeizt, fixiert. 

Unter der Bezeichnung Kaltwasserfarbe sind entweder Farb
mischungen mit Kasein bzw. Kaseinleim·im Handel, Kaseinfarben, oder 
es sind als wetterfest bezeichnete, wasserglashaltige Farbmischungen -
Silikatfarben. 

Den Kaseinleim stellt man her durch Behandeln des aus der Milch 
ausgeschiedenen Kasestoffs mit Alkalilauge. Diese Kaseinfarben eignen 
sich vorziiglich fiir Innenanstriche, bei AuBenanstrichen sind sie jedoch 
den Witterungseinfliissen gegeniiber nicht geniigend widerstandsfahig. 

Die wetterfesten Silikatfarben sind Gemische von trockenem Wasser
glas, gelOschtem getrocknetem Kalk, Feldspat, Leichtspat, Bimsstein und 
einer kalkechten Farbe. Sie werden viel fiir AuBenanstriche benutzt. Fiir 
manche Zwecke geniigt sehr wohl eine Mischung von gleichen Teilen Schwer
spat und Kreide, die mit der notigen Menge Farbe versetzt ist. Diese 
Mischung riihrt man mit Wasser zu einem dicken Brei an, fiigt auf 100 kg 
trockene Farbe etwa 15 kg fliissiges Wasserglas, und zwar vorwiegend Na
tronwasserglas, das man vorher mit der gleichen Menge weichen Wassers ver
diinnt hat, und streicht die Masse auf. ZweckmaBig ist nach dem Hart
werden einen Anstrich mit Wasserglas ohne Farbe zu geben, da der An
strich hierdurch widerstandsfiihiger wird. Ein etwaiges Ausschlagen ent
fernt man durch Abreiben mit Lappen, die mit Leinol getrankt sind. 

Zubereltnng der 6lfarben. 

Wenn auch samtliche Farben heute auf das fei~ste gepulvert und ge
schlammt in den Handel kommen, so gelingt es darum doch nicht, sie ohne 
weiteres mit dem betreffenden Ole durch einfaches Riihren so innig zu 
mischen, daB dadurch eine tadelfreie Anstrichfarbe erzielt wiirde. 

Viele von ihnen, z. B. das BleiweiB, ballen durch Verpackung in Fasser 
zusammen und nehmen eine kriimlige, gleichsam kornige Beschaffenheit 
an, die ein einfaches Einriihren geradezu unmoglich macht. Es erlangt eine 
Farbe aber eine um so groBere Deckfahigkeit, je feiner und inniger sie mit 
01 gemengt ist. Zum eigenen Vorteile des Handlers ist es daher, bei der 
Bereitung der fertigen Olfarben nicht Zeit und Arbeit zu sparen, jede 
darauf verwandte Arbeit lohnt sich durch bessere Beschaffenheit. 

Wie wir bei Besprechung der fetten Ole gesehen haben, hat eine ganze 
Reihe dieser die Eigentiimlichkeit, in diinnen $chichten der Luft aus
gesetzt, verhaltnismaBig rasch sich zu verandern und einen harten, dabei 
biegsamen und durchsichtigen Dberzug zu bilden. Derartige Ole nennt 
man trocknende, und sie allein sind es, die fiir Malzwecke angewendet 
werden konnen. Hierher gehOren vor aHem das Leinol und das Mohnol. 
Letzteres verdient seiner hell en Farbe und des langsamen Trocknens wegen 
den V orzug bei der Kunstmalerei. Fiir die gewohnliche Malerei ist es zu 
teuer, und hier findet vor aHem das Leinol Verwendung. 

Um nun die Farben und das 01 auf das innigste miteinander zu mengen, 
bediente man sich in friiheren Zeiten allgemein des Reibsteines. Es 
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war dies ein glatt geschliffener, harter Stein, meist Marmor, auf dem die 
Farbe mit etwas 01 angemengt, mittels des sog. Laufers fein gerieben 
wurde. Dieser war gleichfalls von Stein oder Glas und wagerecht glatt 
geschliffen. Heute wird diese zeitraubende Art der Verreibung hOchstens 
noch bei ganz kleinen Mengen in den Malerwerkstatten selbst vor
genommen, im iibrigen 
bedient man sich allge
mein der Farbmiihlen, 
wie sie Abb. 629 und 630 
zeigen. In groBen Farben
fabriken benutzt man 
auch statt der Miihlen 
eigene Walzwerke. Hier 
wird die Farbe zwischen 
den Walzen, die beliebig 
weit oder eng gestellt 
werden konnen, und deren 
eine sich schneller dreht 
als die andere, mit dem 
Ole fein gerieben.Gewohn
lich ist eine ganze Reihe 
von Walzen, und zwar 
3-8 derartig miteinander 

Abb.629. 
Farbmiihle mit Stein flir Dampf· oder elektrischen Betrieb. 

verbunden, daB die auf dem ersten Walzenpaare durchgemahlene Farbe 
auf das folgende lauft und so fort bis zu dem Jetzten. Man stellt die Walzen 
in der Weise ein, daB die obersten den gr6Bten, die untersten den kleinsten 
Zwischenraum zeigen (Abb. 631). Hierdurch gelingt es, mit einem einzigen 
Durchlaufen der Walzenpaare die Farbe auf das feinste zu mahlen. SolI 
diese in den gewohnlichen Miihlen 
angerieben werden, mengt man 
zuerst das Farbenpulver mit der 
betreffenden Menge 01 (s. w. 
unten) gut durch. Man darf sich 
dabei nicht durch die steife Be
schaffenheit irremachen lassen, 
da die Masse um so diinner wird, 
je Ofter sie durchgemahlen wird. 
Besteht die Farbe aus mehreren 
Stoffen, so muB das Pulver vorher 
gut gemischt werden. Sehr er
leichtert wird die Arbeit, wenn 
man 01 und Pulver schon am Tage 
vorher zusammenriihrt. Sehr 
zweckmaBig ist eine Einrichtung, Abb. 630. FarbmUhle mit Stein fiir Handbetrieb. 

die die Ab b. 632 zeigt. Es befinden 
sich in dem Fiilltrichter zwei Schaufelrader, deren unteres feststeht, wahrend 
sich das obere in Drehung be£indet. So wird auch eine sehr dicke oder 
auch spezifisch leichte Farbe leicht zwischen das Mahlwerk gedriickt. 
Ferner ist darauf zu achten, daB man niemals Farben zusammenbringt, 
die sich gegenseitig zersetzen; so darf man nicht BleiweiB mit schwe£el-
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haltigen Farben wie Ultramarin oder Zinnober vereinigen wollen. Immer 
soIl man die Natur der einzelnen Farbstoffe, wie wir sie bei der Be
sprechung der Farben kennengelernt haben, in Betracht ziehen. Fiir 
Farben, die nicht mit dem Eisen der Farbenmiihle zusammenkommen 
diirfen, benutzt man Miihlen, deren Fiilltrichter aus mit Schmelz ver
sehenem, emailliertem Eisenblech und deren Reibsteine aus Hartporzellan 
hergestellt sind. Fiir ganz geringwertige Farben kann man wohl den Satz 
aus den Firnis- und Leinoliassern zum Anreiben verwenden; immer aber 
tritt hierdurch, wegen des Schleimgehaltes des Satzes, eine Verschlech
terung ein. Derartige Farben sollten hochstens als Grundfarben Verwen
dung finden. Bei besseren Sorten ist und mull es Regel bleiben, nur 
bestes Leinol zu verwenden. Die weillen Farben kann man durch eine 

Abb. 631. Farbmllhle mit Walzwerk. 

Spur Blau noch etwas heben, 
doch hiite man sich vor dem 
Zuviel. Bei Zinkweill dad es 
Ultramarin, bei Bleiweill nur 
Smalte oderBerlinerblau sein. 

Abb. 632. Farbmllhlentrichter mit 
Schaufelradern. 

Ist der Farbebrei gemengt, so fiillt man ihn in den Trichter der Miihle, 
stellt diese an der unteren Stellscheibe nicht zu eng ein und lallt durch
mahlen. Die durchgemahlene Farbe gibt man wieder auf den Trichter 
zuriick und mahlt sie, nachdem die Miihle enger gestellt, zum zweiten
bzw. drittenmal. Wie oft eine Farbe durchgemahlen werden mull, richtet 
sich nach ihrer Natur. Es gibt einzelne, die so fein und zart sind, dall 
schon eine einmalige Bearbeitung geniigt, andere erfordern eine langere 
Behandlung. 

Vielfach werden die Farben beim Vermahlen gestreckt, d. h. mit 
anderen wenig oder gar nicht deckenden Stoffen gemengt. Wenn dies Ver
fahren auch nicht gerade zu billigen ist, so kann man es doch nicht vermeiden, 
wenn man genotigt ist, auf den Preis Riicksicht zu nehmen. Manche Farben, 
'wir .nennen hier z. B. die Eisenoxydfarben, sind auch von so groBer Aus
giebigkeit, dall sie ein Strecken vollstandig vertragen; oft ist dies sogar 
notwendig, wenn hell ere Farbtone erzielt werden soIl en. Welche Stof£e 
zum Strecken verwendet werden, richtet sich nach der Natur der Farbe. 
Bei spezifisch schweren eignet sich am besten der gemahlene bzw. gefiillte 
Schwerspat; fiir leichtere dagegen verwendet man besser Leichtspat, da der 
Schwerspat sich bei diesen bei langerem Stehen, namentlich wenn die 
Farben etwas diinner sind, zu Boden senkt. Kreide ist aus dem Grund 
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irn allgerneinen nicht zurn Vermischen geeignet, weil sie die Farbe zahe und 
schmierig macht. Eine weitere Regel ist die, daB man um so weniger 01 zum 
Anreiben benutzt, je schwerer die Farbe ist. 

Ebenso vertragen einzelne Farben, z. B. Mennige, das langere Auf
bewahren in angeriebenem Zustand iiberhaupt nicht, weil sie zu leicht 
mit dem Leinol eine festere Verbindung eingehen. 

Die fertige Farbe muB stets unter Wasser aufbewahrt werden, da sie 
sich sonst sehr rasch mit einer festen Haut bedeckt. Die feinen Farben 
fiir die Kunstmalerei, die immer nur in kleinen Mengen benutzt werden, 
fiillt man in kleine zinnerne Rohren, die oben mittels eines aufgeschraubten 
Deckels geschlossen sind. In derartigen sog. Tuben halten sich die Farben 
viele Jahre lang unverandert. Wir geben im folgenden eine Reihe von 
V orschriften zu den gehrauchlichsten Farbenmischungen. 

1. Bleiweill, feinstes: 
6 kg Leinol 

35 " chemisch reines BleiweiB. 

2. BleiweiJ.\, mittelfein: 
12 kg Leinol 
50 " chemisch reines BleiweiB. 
25 " Schwerspat. 

3. BleiweiJ.\, gewiihnliches: 
12 kg Leinol 
40 " chemisch reines BleiweiB. 
41 " Schwerspat. 

4. ZinkweiJ.\, feinstes: 
21 kg Leineil 
45 " chemisch reines ZinkweiB. 

5. ZinkweiJ.\, gewiihnliches: 
9 kg Leinol 

12 " Schwerspat 
17 " ZinkweiB. 

6. Ultramarinblau: 
7 kg Leinol 

15 " Ultramarin. 

'I. Grun, fein: 
13 kg Leinol 
60 " Griin. 

Fur feinere Farbenmischungen: 

8. Grun, gewiihnliches: 
20 kg Leinol 
35 " Griin 
12 " Schwerspat. 

9. Eisenmennige: 
11 kg Leinol 
38 " Eisenmennige. 

10. Ocker: 
12 kg Leinol 
22 " Ocker. 

11. Englischrot: 
12 kg Leinol 
26 " Englischrot. 

12. Braun, licht: 
20 kg Leinol 
30 " Ocker 
10 " dunkle Umbra. 

13. Braun, dunkel: 
20 kg Leinol 
40 " dunkles Braun. 

12 kg 
30 
40 " 
2 " 

0,5 " 
0,5-1 

14. Steingrau: 
Leintil 
chemisch reines Bleiweill 
Schwerspat 
Ocker 
Englischrot 
kg Schwarz. 

1. Rosenrot: ZinkweiB mit Karrninlack. 
2. Fleischrot: ZinkweiB, Zinnober und Neapelgelb. 
3. Violett: ZinkweiB, Karminlack und Pariserblau. 
4. Aschgrau: Wei6 und Schwarz. 
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5. Schiefergrau: WeiB mit etwas Blau und Schwarz. 
6. Veilchenblau: ZinkweiJ3, Pariserblau, Spur von Karminlack. 
7. Lila bla u: ZinkweiB, Berlinerblau, Karminlack. 
8. Grasgriin: griiner Zinnober, Pariserblau, Chromgelb. 
9. Meergriin: BleiweiB, Pariserblau, Chromgelb. 

10. Olivgriin: WeiB, Indigo, Chromorange. 
11. Bronzegriin: Gelb, Pariserblau, etwas Schwarz. 
12. Gelb. Rehgelb: Chromgelb, Zinnober; Weill. 
13. Goldgelb: Chromgelb, Spur von Chromrot. 
14. Orangegelb: Chromgelb, Zinnober. 
15. Feurig Braun: Umbra, Karminlack, Zinnober. 
Unter der Bezeichnung Schiffsfarben sind entweder Olfarben zu 

verstehen, oder es kommen mit Spirituslack oder fliissigen Teerdestillaten 
angeriebene Farben in den Handel. Viele von ihnen enthalten giftige Stoffe 
wie Arsenverbindungen, Kupfer- oder Quecksilbersalze, die die sich an
setzenden Tiere toten sollen. Die Spirituslackfarben blattern mit der Zeit 
durch die Einwirkung des Seewassers ab und mit dem Anstriche fallen zu
gleich die angesetzten Tiere abo Der Untergrund muB dann aber einen 
dauerhaften, biegsamen, nicht rissig werdenden Olfarbenanstrich haben. 

S ch uppenpanzerfarb en, auch Glimmerfarb en, sind meist 
feinschuppige oder fein gepulverte Mischungen Von Eisenglimmerarten, 
Eisenoxyd, mit etwas Graphit. 

Sikkative, Firnisse, Lacke. 
Sikkative. 

Unter Sikkativ versteht der Sprachgebrauch aIle diejenigen Stoffe, 
welche vor aHem dem LeinO! oder den fertigen Olfarben zugesetzt werden, 
um ein rasches Trocknen der Anstriche zu bewirken. 

Friiher kannte man als trocknenden Zusatz nur die Bleiglatte, und 
sie wird auch heute noch, namentlich bei FuBbodenanstrichen, benutzt, 
da sie bei maBiger Beschleunigung des Trocknens ein bedeutendes Hart
werden der Farben ermoglicht. 

Das am meisten gebrauchte Sikkativ ist das fliissige, welches aus einer 
Losung von leinolsaurem Bleioxyd, Bleilinoleat, Bleisikkativ, oder lein
olsaurem Manganoxyd, Manganlinoleat, Mangansikkativ, oder leinol
saurem Kobalt Kobaltlinoleat, K 0 b a Its i k kat i v in TerpentinOl bzw. 
einer Ersatzmischung besteht. Oder man verwendet anstatt der leinol
sauren Verbindung, des Lin ole a t s, die entsprechende harzsaure Verbin
dung, das Resinat, das Blei-, Mangan- oder Kobaltresinat und unter
scheidet so Olea t - oder 0 lsikkati v und Resin at- oder Ha r zs ik
kativ. 

Zur Herstellung der Olsikkative erhitzt man Leinol mit Bleiglatte 
und Mennige in bestimmten Verhaltnissen unter stetem Umriihren so 
lange, bis eine zahe, schwarzbraune Masse entstanden ist, von der ein 
Tropfen nach dem Erkalten hart und nicht mehr klebrig erscheint. Der 
Kessel wird nun sofort vom Feuer genommen, das entstandene leinolsaure 
Bleioxyd, nachdem es etwas erkaltet ist, in Terpentinol bzw. einer Er
satzmischung aufgelOst und durch Absetzenlassen geklart. Die so gewonnene 
dunkelbraune, aber klare, etwa oldicke Flussigkeit ist ein ausgezeichnetes 
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Trockenmittel, das bei allen dunklen, namentlich Erdfarben, zugesetzt wer· 
den kann. Fur reinwei.l3e Farben ist es jedoch nicht anwendbar. 

Auf gleiche Weise, indem man Mennige und Bleiglatte durch grob
gepulverten Braunstein bzw. Kobaltazetat oder Kobaltchlorur ersetzt, wird 
ein Mangansikkativ bzw. Kobaltsikkativ hergestellt. Die unter dem Namen 
Olextrak.t, Firnisextrakt, Tereben usw. im Handel vorkommenden 
Trockenpraparate sind von gleicher Zusammensetzung, nur starker mit 
Terpentinol-Ersatzmischung verdunnt. Neben diesen durch Erhitzen der 
Metallverbindungen mit Leinol erhaltenen OIsikkativen konnen die 01-
sikkative auch auf kaltem Wege hergesteUt werden. Man faUt aus Leinol
N atronseife durch die entsprechende Metallverbindung leirioIsaures Blei, 
Mangan oder Kobalt aus und lost den erhaltenen Trockenstoff is Leinol 
unter Zusatz von Terpentinol-Ersatzmischung. Resinat· oder Harzsikkative 
des HandeIs sind meist Auflosungen von gefiillten harzsauren Metalloxyden, 
Blei-, Mangan· oder Kobaltresinaten in Schwerbenzinen unter Zusatz von 
Leinol. Man verseift zu diesem Zwecke Kolophonium mit Natronlauge und 
zersetzt die entstandene Harzseife durch die Blei-, Mangan- oder Kobaltsalz
losung. Oder man gewinnt die Harzsikkative durch Zusammenschmelzen 
von Kolophonium mit Blei-, Mangan- oder Kobaltverbindungen unter Zu· 
satz von etwas Leinol und lost die entstandenen Resinate in Benzin auf. 
Diese Harzsikkative sind meist an Wert geringer aIs die durch Erhitzen 
erhaltenen OIsikkative. "Oberdies zeigen sie oft den Fehler infolge zu groJ3en 
Gehaltes an reinen Harzs8.uren, Metallfarben zu verdicken. 

Zu aUen weiJ3en oder hellen Farben mussen helle Sikkative an
gewendet werden, und hier ist es namentlich neb en den Kobaltsikkativen 
das borsaure Manganoxydul, das aUe anderen derartigen Praparate an 
Wirksamkeit ubertrifft. Es wird hergestellt, indem man eine eisenfreie 
Manganoxydullosung mit Borax ausfiiUt. Es stellt ein weiJ3es, maJ3ig 
schweres und nicht deckendes Pulver dar. Seine Gewinnung geschieht als 
Nebenerzeugnis bei verschiedenen chemischen Darstellungen. Es kommt 
entweder rein oder gemengt mit Schwerspat, Lenzin oder ahnlichen Stoffen 
in den Handel. Das sog. Pariser Sikkativ, Siccativ pulverulent 
inalterable, ist eine derartige Mischung. 

Das Sikkativ der Societe de Vieille Montagne besteht aus einem Ge
menge von Manganosulfat, Manganoazetat, Zinksulfat und Zinkwei.l3. 
Ahnliche Zusammensetzung besitzt der in 01 angeriebene teigformige 
Patent - Dryer der Englander. Auch Mischungen mit Zinkvitriol und 
Bleizucker werden angewendet; doch konnen aIle diese Praparate das 
fliissige Sikkativ und das reine Manganoborat nicht ersetzen. 

Ein zu groJ3er Zusatz von Sikkativ wirkt schadlich, und zwar dadurch, 
daJ3 die Oberflache der gestrichenen Farbe sich rasch mit einer festen Raut 
bedeckt und dadurch verhindert, daB auch die unteren Schichten genugend 
hart werden. Derartige Anstriche bleiben lange klebrig und ziehen an der 
Sonne Blasen. Von flussigem Sikkativ rechnet man auf 1 kg fertige Farbe 
etwa 40-50 g; von Manganoborat genugt ein Zusatz von wenigen Prozent. 
Man tut aber gut, das Manganoborat mit 01 angerieben vorriitig zu 
halten. 

Die eigentliche Ursache der Wirkung der Sikkative besteht in der Oxy
dation der Ole durch die als Katalysatoren wirkenden Metalle und die da
dumh bedingte Verdichtung der Molekiile, die Polymerisation. 
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Neben dieser oxydierenden Eigenschaft der Sikkative iiben diese aber 
noch eine weitere Einwirkung auf LeinOl aus. Es enthalten selbst bestab
gelagerte oder auf irgendeine andere Art gut entschleimte Leinole immer 
noch gewisse Mengen Schleimhautstoffe sozusagen in Losung. Diese werden 
durch zugesetzte, in dem Ole IOsliche Metallverbindungen, einerlei, ob Blei 
Mangan oder Kobalt, vollig ausgefallt. Man kann sich davon leicht iiberzeugen, 
wenn man zu einem alten, vollig blanken Leinol einige Prozent fliissiges 
Sikkativ hinzufiigt. Die Mischung bleibt, wenn das Sikkativ selbst klar war, 
anfangs vollig blank, nach einiger Zeit fangt sie an sich zu triiben, und die 
schleimigen Stoffe senken sich zu Boden. Nach ]-2 Tagen ist die Mischung 
wieder vollstandig blank geworden und triibt sich auch nicht wieder, wenn 
man nelle Mengen Sikkativ hinzusetzt. Ratte man reines Mangansikkativ 
benutzt, so erscheint das 01 heller als vorher. Auf diese Weise lassen sich auf 
kaltem Wege schone, helle Firnisse herstellen, die zwar nicht so rasch 
trocknen wie gekochte, sich ffir viele Zwecke aber vorziiglich eignen, da" 
das 01 seine vollstandige Fettigkeit behiilt. 

Betrachten wir nun nach dem vorher Gesagten die Wirkung der Blei
glatte als trocknenden Zusatz bei Olfarbenanstrich, so muB die langsam 
trocknende Wirkung auf anderen Ursachen beruhen, als dies bei fliissigen 
Sikkativen der Fall ist. Wir haben oben gesehen, daB das reine Bleilinoleat, 
das hier ebenfaHs entsteht, nur sehr geringe trocknende Kraft besitzt. 
Wir mUssen also bei der Bleiglatte eine andere Erklarung suchen und diese 
haben wir in der eigentiimlichen Erscheinung, die man pradis po niere nde 
V erwa nd tschaft nennt. 

Es werden hierbei Korper pradisponiert, d. h. vorher bestimmt, 
gewisse neue Verbindungen einzugehen, z. B. Sauren zu bilden, um mit 
anderen, gleichzeitig vorhandenen Korpern, z. B. Basen, eine Verbin
dung einzugehen. In unserem FaIle hat nun die Bleiglatte, das Bleioxyd 
eine chemische Verwandtschaft zu den aus dem LeinOle durch weitere Oxy
dation entstehenden Sauren. Hierdurch wird eine schneHere Oxydation 
des Leinoles eingeleitet und weitergefiihrt, bis alles Bleioxyd sich mit den 
entstehenden Sauren zu einer neuen Verbindung, dem Bleioleat zusammen
gefiigt hat, mit anderen Worten das Leinol wird sich hier, bei Gegenwart 
des Bleioxyds, rascher oxydieren, d. h. rascher trocknen, ais es ohne dieses 
der Fall ware. In dieser Wirkung liegt auch die Erklarung dafiir, daB aIle 
diejenigen Farbell, welche freie Oxyde oder Metallverbindungen mit nur 
schwachen SaureJ), wie z. B. Kohlensaure enthalten, leichter im Olfarben
anstrich trocknen als solche, wo dies nicht zutrifft. Es wird um so rascher 
geschehen, je starker die Verwandtschaft des betreffenden MetaIloxyds 
zu den Sauren des Leinoles ist. Daher sind Bleiglatte, Mennige, BleiweiB 
natiirliche Sikkative, wahrend das ZinkweiB, Zinkoxyd nur eine geringere 
Verwandtschaft zu den erwahnten Sauren hat, da das entstehende Zink
oleat in kaltem Leino] kaum lOslich ist. Deshalb trocknen ZinkweiB
snstriche bedeutend langsamer als solche mit BleiweiB. Am langssmsten 
werden aIle die Farben trocknen, die nur solche Stoffe enthalten, die gar 
keine Verwandtschaft zu den Leinolsauren haben. Hierher gehOren vor 
aHem die meisten schwarzen Farben, ferner Zinkgriin, sowie die meisten 
Oigriine, sofern sie stark mit Schwerspat gestreckt sind. 

Es ist eine bekannte Erscheinung, daB aIle bleihaltigen Farben durch 
die Zimmerluft oder iiberhaupt durch Luft, welche Spuren von Schwefel-
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wasserstoff enthii.lt, sehr bald verii.ndert werden. Sie braunen sich und 
werden miBfarbig durch entstehendes Schwefelblei. Ebenso vertrii.gt sich 
das Blei nicht mit den Farben, welche Schwefel in ihrer Zusammensetzung 
enthalten, wie Ultramarinblau, -griin, Schwefelkadmium, Zinnober u. a. 
Mehr und mehr sucht man daher die bleihaltigen Farben durch andere, 
nichtbleihaltige zu ersetzen, und man sollte deshalb auch vermeiden, 
durch das Sikkativ Blei in die Farben zu bringen. Vergleichende Versuche, 
die mit ZinkweiBanstrichen angestellt wurden, wovon der eine mit reinem 
Mangansikkativ, der andere mit bleihaltigem Sikkativ gemacht war, er
gaben die weit groBere Haltbarkeit des Mangansikkativanstriches, selbst 
nach monatelangem Aufbewahren in schwefelwasserstoffhaltiger Luft. 
Bei ihm zeigte sich nicht die geringste Verii.nderung, wii.hrend der mit 
bleihaltigem Sikkativ ausgefuhrte Anstrich ganz bedeutend nachgegilbt war. 

Es konnte nun hiernach scheinen, als sei das Manganoborat, das in 
allen Fallen beste Sikkativ. Diesem stehen aber entgegen seine pulver
formige Form und seine uberaus geringe Loslichkeit in Leinol. Letztere 
bedingt eine schwach trocknende Kraft. Immer wieder ist man daher 
wegen der leichten Anwendbarkeit und der stark trocknenden Wirkung 
auf die fliissigen Sikkative angewiesen. Jedoch haben auch sie bei ihrer 
jetzigen Bereitungsweise mancherlei Nachteile. Einmal den fast immer 
vorhandenen Gehalt an Blei, dann die dunkle Farbe, die sie fur helle 
Farben ganzlich untauglich macht, und endlich drittens ihre oft groBe Ver
schiedenhmt, selbst aus ein und derselben Fabrik. 

Dieser letztere Ubelstand ist bedingt durch die ziemlich rohe Art ihrer 
Bereitung, die ihre Gleichma.6igkeit abhangig macht von der Geschicklichkeit 
des Arbeiters und anderen, oft gar nicht zu beaufsichtigenden Um
standen. 

Firni88e. 

Der Name Firnis wird vielfach falschlich auch fiir diejenigen Pra
parate gebraucht, die wir richtiger mit Lack zu bezeichnen baben. Unter 
Firnis im engeren Sinne sind einzig und allein trocknende Ole zu verstehen, 
bei denen durch besondere Behandlung die Fahigkeit des Austrocknens 
erhOht ist. Sie erharten, in dunner Schicht ausgestrichen, in kurzer Zeit 
zu einem glanzenden, biegsamen Uberzuge. Diese Erhartung beruht nicht 
etwa auf einer Verdunstung, sondern im Gegenteil auf einer Oxydation, 
wobei das Gewicht des angewandten Firnisses sich um ein bedeutendes 
erhOht. Es bilden sich bei diesem V organge neue, harzartige Korper. 
Lacke im engeren Sinne sind Losungen von Harzen in irgendeinem Losungs
mittel, z. B. Terpentinol, Weingeist, Xther usw. Streichen wir Lack in 
dunner Schicht aus, so entsteht ebenfalls ein harter und glanzender Uber
zug, der nach dem Verdunsten des Losungsmittels zurUckbleibt. Hierbei 
tritt aber eine Gewichtsverminderung ein. Da derartige reine Harzlacke 
vielfach hart, sprode, daher rissig werden, so setzt man ihnen zur Ver
meidung dieses Ubelstandes andere Stoffe zu. Bei den Weingeistlacken, 
die von verhaltnismii.Big geringer Dauer sind, sucht man die Biegsamkeit 
durch einen Zusatz von Terpentin, Kampfer oder ahnlichen Stoffen zu er
reichen (s. spater); bei den Lacken, die mit Terpentinol hergestellt sind, 
dagegen erreicht man sie weit besser und in erhOhtem MaBe durch einen 
Zusatz von Firnis. Derartige Lacke heiBen Firnis-, 01- oder fette Lacke. 
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Hierher gehoren die wichtigsten aller derartigen Praparate, die Kopal
und Bernsteinlacke. 

Bereitung der Firnisse. Wenn man von Firnissen spricht, so ist 
darunter ohne weiteres Leinolfirnis zu verstehen, da die anderen trocknen
den Ole nur sehr BelteD zur Firnisbereitung benutzt werden. Es mochte 
wohl wenig zweckmaBig ffir einen Drogisten sein, seine Firnisse selbst zu 
bereiten. Heute, in der Zeit der ausgedehntesten Arbeitsteilung, bezieht 
man derartiges meist billiger und besser aus den groBen Fabriken, ganz 
abgesehen davon, daB die Herstellung des Firnisses durch Erhitzen, das 
Firniskochen, in den meisten Stadten seiner Feuergefahrlichkeit halber 
einer besonderen Erlaubnis seitens der Behorde unterworfen ist. Immer
hin Bollen wir dariiber unterrichtet sein, wie die Firnisse hergestellt 
werden. 

Firnis wird auf die verschiedenste Weise bereitet, je nach den Rohstofien 
und je nach den Zwecken, wozu er dienen solI. So unterscheidet man yom 
Firnis auch verschiedene Arten: Gekoch te Firnisse, praparierte 
Firnisse, ge blasen e Firnisse und auf kaltem Wege herge
s tell t e Fir n iss e und j e nachdem man aIs Trockenstofie leinolsaure 
oder harzsaure Verbindungen verwendet, die Ole a t fi r n iss e und die 
Res ina tf i r n iss e. Leinol wird schon, wenn es sehr lange miiBigem Luft
zutritt ausgesetzt wird, ganz von selbst in Firnis umgewandelt, d. h. in 
den Zustand, der seine Trockenkraft so weit erhOht, als dies von einem 
guten Firnisse verlangt wird. Da aber eine salcha Umwandlung Jahre er
fordert, so ist dieses Verfahren ffir die eigentliche Herstellung vollig un
brauchbar. Es wird hOchstens bei ganz kleinen Mengen, zur Erlangung 
eines vollkommen reinen, metalloxydfreien Firnisses fur die Zwecke der 
Kunstmalerei angewendet. Weit rascher lliIlt sich das LeinO! durch an
haltendes Sieden wahrend eines Zeitraumes von 6-8 Stunden in Firnis 
verwandeln. Hierdurch werden die schleimigen Stoffe, die selbst vollig 
klares und abgelagertes oder auf andere Weise entschleimtes 01 noch 
immer enthalt, vollkommen zerstort und das 01 dadurch und durch eine 
gewisse Umsetzung befiihigt, rascher zu oxydieren, d. h. auszutrocknen. Ein 
solcher Firnis hat aber den Ubelstand, da.B er von sehr dunkler Farbe 
und ziemlich zahfliissig ist. Er eignet sich daher weniger fur die Zwecke 
der Malerei, da er ein dunnes Ausstreichen der Farbe zur Unmoglichkeit 
macht, desto besser aber fur die Bereitung der Druckerschwarze und Druck
farben, weil er sehr schnell trocknet und durch die weitgehende Umsetzung 
aIle Fettigkeit verloren hat. Druckfirnis mu.B so weit eingekocht sein, 
da.B ein Tropfen, auf Papier gebracht, keinen Fettrand mehr zeigt. Fur die 
Zwecke der Malerei bereitet man die Firnisse durch Erwiirmung und 
Erhitzung unter Zusatz von solchen Mitteln, die das Austrocknen des 
damit behandelten Oles beschleunigen. Es sind dies vor allem Oxyde oder 
Oxydverbindungen des Bleies, des Mangans und des Kobalts. Das iilteste 
Mittel zur Firnisbereitung ist die Bleigliitte, zuweilen auch die Mennige. 
Derartige Firnisse, Bleifirnisse, enthalten stete fettsaures Bleioxyd in 
Losung; sie trocknen sehr schOn, sind aber bei der gewohnlichen Bereitung 
ziemlich dunkel gefarbt und eignen sich ihres Bleigehaltes wegen nur fur 
dunkle Erd- und Bleifarben. Ffir Zinkweillanstriche sind sie nicht zu ver
wenden, da die wei.Be Farbe aIsbald durch den Einflu.B des Schwefelwasser
stoffes der Luft auf den Bleigehalt des Firnisses dunkel gefarbt wird. 
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Friiher stellte man hauptsachlich g e k 0 c h ten Fir n i s in der 
Weise her, dall man Bleiglatte haufig unter Zumischung von Blei
azetat oder Zinksulfat zuerst mit etwas LeineH' hOchst fein verrieb, das 
Gemenge zu dem iibrigen in einem geraumigen, hOchstens bis zur Halfte 
gefiillten Kessel befindlichen Ole brachte und nun unter Ofterem Um
riihren iiber freiem Feuer so lange erhitzte, bis die Masse nicht mehr 
schaumte, sondern ruhig, unter Bildung grollerer Blasen kochte und an 
der Oberflache ein feines Hautchen sich zu bilden anfing (Abb. 633). 
Diese Arbeit dauerte etwa 6-7 Stunden, war aber ziemlich gefahrlich, 
weil das 01, namentlich anfangs, sehr stark schaumte, so dall bei nicht 
geniigender Vorsicht leicht ein nbersteigen stattfand. Auch heute stellt man 
gekochten Firnis noch ofter iiber freiem Kohlenfeuer oder mit Gasfeuerung 
her, ist aber vielfach dazu iibergegangen, freies Feuer zu vermeiden und 
statt seiner gespannte Dampfe oder ein 
Wasserbad zum Firnissieden anzuwenden. IJ 
Da reines Wasser eine nicht ganz geniigende 
Warme liefert, benutzt man fiir das Wasser-
bad Losungen von Natriumsulfat oder Kal
ziumchlorid. Derartige Losungen sieden erst 
bei 120°-130°. 

In Fabriken, wo man iiber freiem Feuer 
siedet, vermeidet man die Gefahr dadurch, 
dall man auf den Boden des Siedekessels eine 
gewisse Menge Wasser giellt, so dall das dar
iiberstehende 01, solange noch Wasser vor
handen, keine hohere Warme annehmen kann 
als die des siedenden Wassers (100°). Bei 
dieser Herstellungsweise darf der Trockenstoff 
nicht unmittelbar in den Kessel geschiittet 
werden, weil er sonst der spezifischen Schwere 
halber sofort zu Boden sinken wiirde und 
nur mit dem Wasser in Beriihrung kame. 
Um dies zu vermeiden, wird der Trockenstofi 
in ein Sackchen gebunden und mittels eines 
Bindfadens in der Olschicht schwebend erhal
ten. Aber es mull dieser Firnis langere Zeit 
der Ruhe iiberlassen werden, damit sich das 

Abb.633. 
Firnisbereitung tiber freiem Feuer. 
A Siedekessel. B Rand, urn etwa 
tiberflieBendes 01 aufzufangen. 
C Deckel. D Flaschenzug, um 
den Kessel msch vom Feuer heben 

zu konnen. 

Wasser vollstandig vom Ole sondert. Dieses Verfahren liefert einen hellen, 
klaren Firnis, der sich sehr gut bleichen lallt; nur will die Zumischung des 
Wassers zum 01 selbst nicht ganz ungefahrlich erscheinen, da es sehr schwer 
halt, die letzten Spuren Wasser vom Ole zu scheiden; um dieses zu ermog
lichen, mull schon eine Behandlung des Firnisses mit geschmolzenem und 
gegliihtem Kaiziumchlorid vorgenommen werden. 

Die nachfolgende Abbildung (Abb. 634) wird am besten die Firnis
bereitung mittels gespannter Dampfe versinnbildlichen. Die beiden doppel
wandigen Siedekessel, die sowohl von unten als auch durch ein im Kessel 
befindliches Dampfrohr erhitzt werden, sind derart miteinander verbun
den, dall, sobald in dem einen Kessel das Sieden des Firnisses beendet 
ist, der zweite Kessel in gleicher Weise in Anspruch genommen wird, so 
daB auf diese Weise eine ununterbrochene Herstellung moglich iat, da 
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wahrend der Behandlung des zweiten Kessels der erste durch den unteren 
Hahn entleert und durch den oberen ZufluBhahn wieder mit Lein1.il gefiillt 
werden kann. Die durch Dampf getriebenen Riihrwellen ermoglichen, daB 
das 01 wahrend der Erhitzung in bestandiger Bewegung erhalten wird, um 
ein plotzliches Em:eorsteigen moglichst zu verhindern. Man pflegt bei die
sem Verfahren das 01 bis auf etwa 200° zu erwarmen und dann erst das mit 
01 angeriebene Manganpraparat hinzuzusetzen; es tritt eine ziemli~h heftige 
Reaktion ein. Die Erhitzung wird sofort unterbrochen und das Ollangere 
Zeit, unter bestandigem Riihren, auf einer Warme von 100°-130° gehalten. 
Der so gewonnene Firnis ist hell und von groBer Trockenkraft. 

Man sucht jedoch die Bleiverbindungen fUr die Firnisbereitung mog
lichst zu vermeiden und an deren Stelle Manganverbindungen zu setzen, 
Manganfirnis. Von diesen sind es namentlich das Mangansuperoxyd, der 

Abb.634. Fimis·Dampf-Kocherel. 

Braunstein, ferner das Man
ganoxydulhydrat und end
lich das borsaure Mangan
oxydul, das Manganoborat. 

Aile diese Stoffe liefern 
vorziigliche Firnisse, die 
sich mit allen Farben ver
tragen und, selbst wenn sie 
anfangs dunkel erscheinen, 
beim Anstrich am Licht 
sehr rasch farblos werden. 

Wendet man Braun
stein fiir die Firnis bereitung 
an , so wird er in etwa 
erbsengroBen Stiickchen 
verarbeitet und das 01 
einige Stunden unter Um

riihren damit erhitzt. Diese Bereitungsweise liefert einen sehr dunkel 
gefarbten Firnis. Einen sehr hell en Manganfirnis erhiiJt man dadurch, 
daB man das 01 bis auf etwa 200 0 heill werden liiBt und setzt dann all
mahlich die notige Menge des angeriebenen Manganoxyduls hinzu, wobei 
die Masse yom Feuer genommen wird. Es tritt eine heftige Reaktion ein, 
und die Mischung schaumt rasch auf. Nachdem alles Mangan hinzugefiigt 
ist, liiBt man erkalten und absetzen. Der Firnis ist sehr hell und fiir die 
zartesten Farben verwendbar; lii.Bt sich auch noch sehr gut weiter bleichen. 

Praparierte Firnisse stellt man her, indem man Leinol in Kes
seln, die mit Riihrvorrichtung versehen sind, auf etwa 170 0 erwarmt und 
darin unter weiterem Erwarmen und Umriihren Metallinoleate oder Metall
resinate, also Trockenstoffe, wie sie fUr die Sikkative verwendet werden, 
auflost. Diese Firnisse sind heute zum groBen Teil im Handel, sie sind 
im allgemeinen nicht so dickflieBend wie die gekochten Firnisse und sind 
entweder Oleat- oder Resinatfirnisse. 

Ge blasene Firnisse sind sowohl gekochte aIs auch praparierte 
Firnisse, die man unter Erwarmung auf etwa 100°, durch Einblasen von 
stark erhitzter oder ozonisierter Luft, bereits etwas oxydiert hat. 

Auf k al tem W eg e he rges t ell t e Firnisse sind Mischungen von 
Leinol mit fliissigen Sikkativen. 
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Woes darauf ankommt, fast ganz far b los e Fir n iss e zu erhalten, 
kann man dies durch unmittelbare Sonnenstrahlen erreichen. Man verwendet 
entweder einen an und fiir sich schon hellen Firnis oder ein recht abgelagertes 
altes, helles Leinol, setzt es entweder in hohen, moglichst engen Glas
flaschen oder noch besser in flachen, mit einer Glasplatte zu bedeckenden 
Zinkkasten wochenlang an einen Ort, wo es zu jeder Zeit von den Sonnen
strahlen getroffen werden kann. Das LeinOl verdickt sich haufig hierbei 
so sehr, daB es mit etwas Terpentinol verdunnt werden muB. 1m GroBen 
bleicht man Firnis durch Erwarmen und Verruhren mit naturlicher oder 
kunstlich hergestellter Bleicherde und darauf folgendes Filtrieren. Lie big hat 
fur einen farblosen Firnis eine Vorschrift gegeben, wobei gar keine Wii.rme 
angewendet wird. Diese liefert einen hellen, nicht zu stark trocknenden 
Firnis, der den Zwecken der Kunstmalerei jedenfalls ebenso entspricht 
wie das beste Mohnol. Man stellt zuerst durch Behandeln von 0,5 kg Blei
zucker, 0,5 kg Bleiglatte und 2 kg weichem Wasser nach dem bekannten 
Verfahren Bleiessig dar, filtriert und verdunnt mit der gleichen Menge 
Wasser. Nun verreibt man 0,5 kg Bleiglatte, mit 10 kg altem Leinol und 
gibt zu dieser Mischung, am besten in einer Flasche den filtrierten und 
verdunnten Bleiessig, schuttelt durch, stellt an einen warmen Ort beiseite 
und wiederholt Ofter das Umschutteln. Nach einigen Tagen laBt man ab
setzen, trennt den klaren, sehr hellen Firnis von der wasserigen Fliissigkeit 
und bleicht ihn, wenn gewunscht, an der Sonne noch weiter. SolI er blei
frei dargestellt werden, so schuttelt man ihn nach dem AbgieBen mit ver
dunnter Schwefelsaure durch. Das Blei fiillt als Bleisulfat aus; der 
Firnis wird nochmals mit reinem Wasser gewaschen und stellt dann, 
einige Zeit dem Sonnenlicht ausgesetzt, eine fast wasserhelle, klare Fliissig
keit dar. Ein Haupterfordernis fur die Gewinnung guter Firnisse ist immer 
die Anwendung eines alten, gut abgelagerten Oles, da ein frisches 01 so 
viel Schleimteile enthalt, daB das Aufkochen, wegen des starken Schaumens, 
mit groBer Gefahr verbunden ist. 

Prufung. 1. Ein guter Firnis darf beim AusgieBen nicht wie Leineil 
schaumen, er ist etwas dickfliissiger als dieses, darf aber, wenn fur Mal
zwecke bestimmt, nicht zahflussig sein. Zeigt der Firnis Trangeruch, so 
braucht dies nicht von einer Verfalschung mit Tran herzuruhren, da durch 
Extraktion gewonnene Leinole und auch zu stark erhitzte Firnisse haufig 
Trangeruch aufweisen. 

2. Seine Gute erkennt man am besten durch eine Trockenprobe, die man 
auf einer Glasplatte ausfuhrt. Auf solcher solI ein Anstrich mit Bleifarben 
in 6-12 Stunden, mit Erdfarben in 20 bis 24 Stunden vollig hart erscheinen. 

3. Leider hat man vielfach groBe Verfalschungen des Leinoles und des 
Firnisses, namentlich mit MineralOl und Harz, entdeckt. 

Um auf Mineralol zu priifen, gieBt man in einen gut zu schlieBenden 
Glaszylinder von etwa 18 mm innerer Weite und 200 mm Hohe eine 01-
schicht 40 mm hoch, und darauf noch etwa 130 mm Anilinol, so daB der 
Zylinder im ganzen eine 170 mm hohe Flussigkeitsschicht enthalt. Nun 
wird der Inhalt kraftig durchgeschiittelt und in einem kuhlen Keller 24 Stun
den hingestellt. Reines Leinol oder reiner Leinolfirnis bleibt klar, wahrend 
bei Gegenwart von MineralOl sich an der Oberflache eine olige Schicht 
abscheidet, die bei gelindem Bewegen der Flussigkeit deutlich erkennbar 
wird. Oder man mischt nach Scholz-Kolin Firnis mit einer Losung von 

Buchhei8ter-Ottersbach. 1. 15. Anfl. 77 
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0,1 g Pikrinsaure in 10 ccm Benzol; ist Mineralol zugegen, so tritt Rot
farbung ein. 

4. Verfalschungen mit Harz erkennt man in folgender Weise: Man 
schiittelt einen Tropfen des Oles mit 1 cern Essigsiiure und laBt einen 
Tropfen konzentrierte Schwefelsaure hineinfallen. Wenn Harz vorhanden 
ist. so tritt eine stark purpurrote Farbung ein, die nach kurzer Zeit wieder 
verschwindet. Ein Gehalt von 1 % Harz ist durch dieses Verfahren noch 
deutlich an der Purpurfarbung zu erkennen. 

Ais Leinolfirnisersatz kommen verschiedene Erzeugnisse in den 
Handel: entweder ein Gemisch von Harzkalk, aus Kolophonium und etwas 
Leinol, mit Mineralol und Kienol oder einem Destillationserzeugnis der 
Braunkohlendestillation, einem Teerol, oder es ist eine Auflosung von 
Kolophonium in Petroleum oder Holzteerol unter Zusatz von Rohbenzin. 
etwas Manganresinat und auch mitunter etwas Leinolfirnis. Oder auch 
ein Gemisch von Kasein, etwas Sei£e und geloschtem Kalk mit Terpentinol 
und Wasser. AIle diese Ersatzmittel geben der Farbe kaum Glanz, la!lsen 
helle Farben meist stark vergilben bzw. nachdunkeln und trocknen viel 
zu rasch, als daB sie haltbare Dberziige lie£ern konnten. 

Harzolfirnis besteht aus gereinigtem HarzOl, das man mit Mangan
resinat und Kienol erwarm that. 

Stando). 

Unter diesem Namen kommt ein Praparat in den Handel, das weiter 
nichts ist, als ein durch die Behandlung hoch oxydiertes und zugleich 
gebleichtes Leinol. Es ist von zaher Lackbeschaffenheit und muB, wenn 
es fUr sich zum Anriihren der Farben benutzt werden solI, mit Terpentinol 
verdiinnt werden. Das Standol dient als Ersatz fUr Lacke, namentlich fiir 

den leicht rissig werdenden Dammarlack und 
R wird am besten dort verwendet, wo der An

strich, der einen hohen Glanz hat, den Sonnen
strahlen unmittelbar ausgesetzt ist; wahrend 
hier ein Lackiiberzug leicht reiBt oder gar 
BIasen bildet, ist dies bei dem Standole nicht 
der Fall. Die Bereitung des Standoles ge
schieht entweder in der Weise, daB man 
Leinol unter AbschluB von Luft langere Zeit 
auf 300° erhitzt, oder daB man erwarmtes 
Leinol in sehr £einer Verteilung mit einem 
Strome von erwarmter Luft in Beriihrung 
bringt. Es geschieht dies nach Andes in 
folgender Weise (s. Abb. 635). 

An einem kesselformigen GefaBe List 
eine verschraubbare Offnung 0 angebracht, 
durch die das zu verdickende Ol einge
gossen wird, und die von einem zweiten 
GefaBe M mantelformig umgeben ist. In L 

Abb.635. Darstellung von StandllI. liegt ein Schlangenrohr, das in der Mitte 
des GefaBes frei aufsteigt und von einem 

blechernen Hut H iiberdeckt ist. Auf L sitzt ein viereckiger, mehrere Meter 
hoher Kasten, dessen Seitenwande G G aus Glas hergestellt werden, indes 
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die Wande C aus Holz bestehen. Oben bei T sind an den vier Wanden 
Siebbleche angebracht. Auf diesem Kasten ruht ein Blechbehalter B, 
dessen Boden siebartig durchlochert ist. 

Man fiillt L durch 0 mit Leinol und lii.l3t durch D Dampf nachM stromen, 
der das LeinO! erwarmt; das verdichtete Wasser flie.l3t bei E abo Das Ende V 
des Rohres S steht mit einem Ventilator in Verbindung und dieser treibt 
einen langsamen Luftstrom durch das Schlangenrohr S, in dem die Luft 
erwarmt wird, durch die Saule nach oben steigt und bei T entweicht. Durch 
die Druckpumpe P wird das Leinol aus L angesaugt und durch das Rohr R 
nach B geschoben, von wo es in Form eines Regens wieder nach L zuriick
fallt. Das in kleine Tropfen zerteilte <:>1 begegnet dem warmen Luftstrome, 
nimmt aus diesem schnell Sauerstoff auf, verdickt sich hierdurch in 
2-3 Stunden oder geht, wenn es mit Bleioxyd oder Manganoborat versetzt 
ist, in Firnis fiber; schlie.l3lich wird es durch A abgelassen. 

Man erhalt auf diese Weise stets sehr hellfarbige Erzeugnisse, da die 
Warme nur sehr wenig gesteigert wird, und kann das Standol sofort als 
Firnis anwenden oder mit Farben abreiben; BolIta es zu dick sein, um sich 
gut streichen zu lassen, so braucht man es nur mit TerpentinO! zu verdiinnen. 
Manche Standole sind mit Sikkativen vermischt, sie dienen dann meist 
zum Wasserdichtmachen von Geweben. Mitunter ist es unter der Be
zeichnung Dickol im Handel und enthalt dann gro.l3tenteils auch chine
sisches Holzol, doch darf es nicht mit verharztem Terpentinol (vgl. dies) 
verwechselt werden. 

Lacke. 

Fette Lacke oder Ollacke, Lackfirnisse. 
Wie wir schon oben erwahnt haben, verstehen wir unter diesen Namen 

Gemische von Firnis mit HarzlOsungen in Terpentinol bzw. einem Terpentinol
Ersatzgemische. Die hier in Betracht kommenden Harze sind vor allem 
Kopal und Bernstein. Das fmher als Erweichungsmittel angewandte 
Elemi wird kaum noch verwendet, da man dort, wo es auf sehr biegsame 
Lacke ankommt, mit einem Zusatze von Kautschuklosung weit mehr er
reicht. Der Zusatz von Kautschuk nimmt dem Lackfiberzug allerdings 
etwas von seinem Glanze, macht ihn aber dafiir derart biegsam, wie dies auf 
keine andere Weise zu erreichen ist. Ein anderes Harz, das auch eine Rolle 
bei der Lackbereitung spielt, ist das Kolophonium; sein Zusatz bedingt aber 
eine Verschlechterung und solI nur bei billigeren Lacken mitverwendet 
werden. 

Lacke sind in ihrem Au.l3eren so wenig zu beurteilen, da.13 man sich 
fast ganz auf die Ehrlichkeit des Herstellers verlassen mu.l3. Man wird 
daher gut tun, nur von angesehenen Geschiiften zu kaufen, da die Selbst
bereitung der Lackfirnisse noch weit gefahrlicher ist als die der Firnisse, 
eine sehr groBe Erfahrung hedingt und obendrein bei einer Bereitung im 
kleinen nur sehr schwierig so tadelfreie Ware erzielt wird, wie dies bei den 
groBen Lackfabriken moglich ist. Die Schwierigkeit bei der Herstellung 
der Kopal- und Bernsteinlacke liegt in der Natur der beiden Harze 
begriindet, wie wir sie schon bei der Besprechung der Harze kennen
gelernt haben. Beide sind fossile Harze, die durch langes Lagern in der 
Erde derartige Umsetzungen erlitten haben, daB sie in den gewohnIichen 

77· 
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Losungsmitteln der Harze, Terpentinol oder Weingeist, nicht mehr loslich 
sind. Diese Fahigkeit erlangen sie erst wieder, wenn man sie so weit erhitzt, 
daB sie schmelzen. Eine salcha Schmelzung, die erst bei einem sehr hohen 
Warmegrade (300°) vor sich geht, ist in doppelter Weise hOchst schwierig. 
Einmal entwickeln sich dabei sehr leicht entziindliche und erstickend 
riechende Gase, andererseits liegt die Gefahr nahe, daB die Erhitzung zu 
weit fortschreitet, daB die Harzmasse sich infolgedessen braunt oder 
schwarzt, ja selbst, wie das beim Kopalleicht geschieht, ganz unbrauchbar 
wird. Aus diesem Grunde werden selten mehr als wenige Kilogramm Kopal 
auf einmal geschmolzen. Um eine zu starke Erhitzung und die dadurch 
bedingte Braunung zu vermeiden, hat man eine hOchst sinnreiche Vor
richtung geschaffen. Man fiillt den zu schmelzenden Kopal in einen 
kupfernen, birnenformigen, oben mit einem Deckel schlieBbaren Trichter, 

der gewohnlich, um ihn vor den Einwirkungen 
des Feuers zu schiitzen, mit Lehm beschlagen 
ist. Die Spitze des Trichters, die innen mit einem 
Drahtsiebe versehen ist, ragt durch den Boden 
des kleinen Kohlenofens, worin die Schmelzun~ 
geschehen solI. Sobald der Trichter beschickt 
ist, wird das Kohlenfeuer entziindet und der 
Kopal flieBt sofort, nachdem er geschmolzen und 
durch das Sieb von den Unreinigkeiten befreit ist, 
durch die Trichterspitze ab, und zwar gewohn
lich gleich in ein GefaB, worin die notige Menge 
Leinol-Firnis erhitzt wird (Abb. 636). Auf diese 
Weise wird er vor jeder Dberhitzung bewahrt, 
behiilt die natiirliche Farbe bei, und die Losung 
erscheint, wenn heller Firnis angewandt wurde, 
auch nachher hell. 1st alier Kopal im Firnis gelOst, 

-&---1!LIICI:II:IiIlIlll::il ..... .l.J....J,.;A so liiBt man die Mischung bis zu 60° abkiihlen und 

Abb. 686. Schmelzofen 
fiir Kopal und Bernstein. 

setzt dann nach und nach die erforderliche Menge 
des Terpentinol-Ersatzgemisches zu. Nach dem 
Absetzenlassen ist der Kopallack fertig. 

Steht kein Schmelzofen wie der eben beschriebene zu Gebote, so wird 
die Schmelzung am besten in einem mehr hohen als breiten, kupfernen oder 
mit Schmelz iiberzogenen, emaillierten, eisernen GefaBe vorgenommen, 
dessen unterer abschraubbarer Teil aus Kupfer besteht, mit der Vorsicht. 
daB das SchmelzgefaB nur wenig in das Feuerloch ragt. Die Schmelz
kessel sind mit einem flachen oder gewolbten Deckel, der Haube, ver
sehen, wodurch die entstehenden Erhitzungsdampfe abziehen konnen. 1st 
die Schmelzung im Gange, so mull ofter umgeriihrt werden. Sobald alies 
griindlich im FluB ist, wird das GefaB sofort vom Feuer entfernt, und 
der geschmolzene Kopal entweder gleich in heillem Firnisse gelost oder 
auf Metallplatten ausgegossen, nach dem Erkalten gepulvert und zur 
spiiteren Losung aufbewahrt. Auller diesen gewohnlichen Schmelzkesseln 
sind auch die sinnreichsten Vorrichtungen im Gebrauch, bei denen das 
Schmelzen mit Dampf, iiberhitztem Wasser oder gar Elektrizitiit vor
genommen wird. 

Die Gewichtsverhiiltnisse, in welchen die einzelnen Stoffe zueinander 
verwendet werden, richten sich ganz nach den Zwecken, denen der Lack 
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dienen soIl. Je mehr Kopal der Lack enthalt, desto harter und glanzender 
wird der Oberzug nach dem Trocknen erscheinen. Derartige Lacke dienen 
zur Herstellung des letzten Anstrichs. Nichts weniger als gleichgiiltig ist 
es ferner, welche Kopalsorten zur Lackbereitung benutzt werden. Fiir die 
feinsten Kutschen-, Mobel- und Tischplattenlacke, Schleiflacke usw. diirfen 
nur die echten afrikanischen Kopale verwendet werden. Von diesen steht 
wieder, wie wir schon friiher gesehen haben, die Sansibar-Ware obenan. 
Da Sansibar-Kopale aber sehr hoch im Werte stehen, werden meist billigere, 
wie Sierre Leone und Kongo Kopale verwendet und bei der Lackbereitung 
oft chinesisches Holzol mitverarbeitet. Lacke, die Witterungseinfliissen 
ausgesetzt sind, also Kutschenlacke, Luftlacke, Lacke fiir AuBenanstriche 
miissen fett sein, d. h. sie miissen reichlich 01 enthalten. Boo t s 1 a c k e 
dagegen, womit Teile, die unter Wasser zu liegen kommen, gestrichen 
werden, und Schleiflacke, die nach dem Erharten mit Schleifmitteln wie 
Bimsstein geschliffen werden soIl en, miissen mager sein, d. h. sie diirfen nur 
weniger 01 enthalten, so daB sie nach 12 StuDden, ohne daB sie "aus
schwitzen", geschliffen werden konnen. Schleiflacke diirfen kein Kolo
phonium enthalten. P rap a rat ion s I a c k e, die nach dem Verarbeiten 
des Schleiflackes aufgetragen und ebenfalls geschliffen werden, haben 
einen etwas groBeren Olgehalt als Schleiflacke. Recht gute und brauchbare 
Lacke liefert der billigere Cowri- oder Kauri-Kopal (s. d.). Er ermoglicht, 
namentlich bei seiner oft wasserhellen Farbe, schOne hellfarbige Lacke, die 
auch nach dem Trocknen ziemlich harte Oberziige geben und laBt sich 
"li.berdies gut mit Farben mischen, was bei Lacken aus harten Kopalen 
hergestellt nicht zutrifft. Die geringwertigsten Kopallacke liefern die 
Manila-Kopale, die ja in Wirklichkeit meist keine fossilen Harze sind, da 
ihnen die Eigenschaften dieser fehlen; sie eignen sich nicht fiir Mischung mit 
Farben und werden haufig mit Kolophoniumlacken, die meist einfach als 
H a r z I a c k e bezeichnet werden, vermischt. Zur Herstellung eines K 010 -

ph 0 n i u m 1 a eke s wird Kolophonium gewohnlich bei 180 0 mit Kalk 
unter Zusatz von etwas Zinkoxyd erhitzt und, so verestert, unter Zusatz 
von chinesischem Holzol, Firnis und etwas Kobaltsikkativ zu einem Lacke 
verarbeitet. Diese Kolophoniumlacke oder Mischungen davon mit Manila
kopallacken kommen heute vielfach als bill i g e K 0 P a II a eke in den 
Handel und sind auch fiir gewisse Zwecke, wie billigere Tiirenlacke und 
ahnliches brauchbar. 

In gleicher Weise wie die guten Kopallacke werden auch die Bern
steinlacke hergestellt. Sie sind, wenn auch oft dunkler von Farbe, 
von groBerer Harte und Widerstandsfahigkeit als selbst die besten 
Kopallacke. Ihre Verwendung steigt daher von Jahr zu Jahr, namentlich 
seitdem man gelernt hat, auch sie mit hellerer Farbe herzustellen. Fiir 
manche Zwecke, z. B. zum Lackieren von FuBbOden, Teebrettern und 
von solchen Gegenstanden, die hOheren Warmegraden ausgesetzt sind, 
z. B. Maschinenteilen, sind sie geradezu unersetzlich. Wie wir schon bei 
der Besprechung der Bernsteinsaure und des Bernsteinoles gesehen haben, 
bleibt bei der Bereitung dieser Praparate ein sehr dunkel gefarbter, harziger 
Riickstand, den man Bernsteinkolophonium nennt, zuriick. Dieser war 
friiher fast der einzige Stoff fiir die Bereitung der Bernsteinlacke. Heute 
dagegen, wo die Herstellung der Bernsteinsaure oft auf kiinstlichem Wege 
geschieht, und die Benutzung des Bernsteinoles fast ganz aufgehOrt hat, 
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verarbeitet man den Bernstein unmittelbar auf die Lackbereitung, indem 
man, wie beim Kopal, die Erhitzung nur bis zum Schmelzen treibt. Auf diese 
Weise geht die Umsetzung des Bernsteins nicht zu weit, so daB die ge
schmolzene Masse weit heller und der daraus bereitete Lack weit besser 
und widerstandsfahiger als der frillier nur aua Bernsteinkolophonium 
gewonnene ist. Auch kommt Bernstein von Ostpreu.f3en schon geschmolzen, 
ohne weiteres zur Lackbereitung verwendbar, in den Handel. Da dieser 
demnach zu Gebote steht, hat die Selbstbereitung von Bernsteinlacken 
keine besondere Schwierigkeit. Sie liiBt sich bei Beachtung der notigen 
Vorsichtsma.f3regeln zur Vermeidung von Feuergefahr leicht und gut 
ausfuhren. Zu den Lacken dieser Gruppe miissen wir ferner auch die Ka ut
sch uklacke rechnen. Es sind dies Kopallacke von mittlerem Werte, 
denen eine gewisse Menge gewohnlich in Petrolather aufgelOster Kautschuk 
hinzugefugt ist. Sie finden meist als Lacke fur feinere Leder und Leder
arbeiten Verwendung. Auch das sog. leichte Kampferol ist ein sehr gutes 
Losungsmittel fur Kautschuk. Man bringt in eine Flasche mit etwas weiter 
Offnung 30 g sehr dunn und klein zerschnittenen Kautschuk und 1 lleichtes 
Kampferol. Die nur leicht geschlossene Flasche la.f3t man unter ofterem 
Umschutteln einige Tage an einem ma.f3ig warmen Orte stehen. Wenn sich 
von dem Kautschuk nichts mehr lost, seiht man die Fliissigkeit durch diinne 
Leinwand und bewahrt sie auf. Diese Kautschuklosung eignet sich, ffir 
sich angewendet, als Firnis sowie auch als Bindemittel ffir Farben; als 
besonders zweckmii..f3ig hat sich ein Zusatz dieser Losung zu Leinolfirnis, 
Terpentinol- und Kopallack erwiesen. Diese Firnisse zeigen auf Zusatz 
von Kautschuklosung nach dem Trocknen einen erhohten Grad von Bieg
samkeit und Widerstandskraft gegen chemische Einfliisse und Einwirkung 
der Luft. Kautschuklack erhiilt man auch, wenn man klein zerschnittenen 
Kautschuk vorsichtig schmilzt und dann in kochendes Leinol oder warmes 
Terpentinol eintriigt. 

Auch der Asphalt wird zuweilen zur Bereitung eines Lackfirnisses 
benutzt. Derartige Lacke, die weit dauerhafter und schoner als die ge
wohnlichen, nur durch Losen von Asphalt in TerpentinOl bzw. Terpentinol
Ersatzgemisch bereiteten sind, dienen vor allem zum Lackieren von Leder 
und feineren Blechwaren. Ihre Herstellung ist sehr einfach. Man schmilzt 
guten Asphalt mit der notigen Menge Leinolfirnis zuaammen und gieat 
dann vorsichtig das Terpentinol hinzu. Fur ganz billige, schwarze Lacke, 
bei denen man aber doch der Bauerhaftigkeit wegen einen Firnisgehalt 
wiinscht, kann der Asphalt auch durch das billige Steinkohlenpech, auch 
deutscher Asphalt genannt, oder auch durch K u mara nharz ersetzt 
werden. Unter Kumaronharz versteht man ein Erzeugnis der Steinkohlen
destillation, das besonders bei der Reinigung des B&zola ala Nebenerzeugnis 
gewonnen wird. Es ist durch Polymerisation von Kumaron, Inden, deren 
Homologen und ahnIichen Steinkohlenteerbestandteilen entstanden und 
wird einerseits nach der Harte, anderseits nach der Farbe bewertet. Man 
unterscheidet der Harte nach: springhartes, hartes, mittelliartes, weiches, 
ziihHiissiges und Hussiges Kumaronharz. Der Farbe nach: helles, hell
braunes, braunes, dunkles und schwarzes Kumaronharz. Es wird heute 
vielfach zu allen moglichen Lacken verwendet, wie Mobellack, Fu.f3boden
lack, Metallack und ahnlichen. 
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Mattlack. 
Die sog. fetten Mattlacke werden entweder mit Kopal- oder mit 

Dammarlack in der Weise hergestellt, daB man 1 Teil Wachs schmilzt, 
dann in 3 Teilen Terpentinol lost und der erkalteten Mischung 3 Teile 
des betreffenden Lackes zufiigt und bis zum Erkalten riihrt. Da sie schwer 
trocknen, tut man gut, beim Gebrauch Sikkativ hinzuzusetzen. Auch durch 
chinesisches HoIzol, das nach besonderem Verfahren mit Oleat- und Resinat
sikkativen vermischt ist, erzielt man eine Mattlackierung. Ebenso durch 
Aluminiumseife oder Aluminiumhydroxyd. Weingeistige, spirituose 
Mattlacke sind Spirituslacke, denen man etwas Salmiakgeist oder 
Boraxlosung oder Ather oder Kampferspiritus oder Borsaure und Naph
thalin zugesetzt hat. Und zwar rechnet man auf 1 kg Lack etwa 10 g Naph
thalin und 30 g Borsaure. Auch erhalt man Mattglanz durch Hinzufiigen 
von Erdfarben, Starke, Kieselgur, RuB, Zelluloidlosung und auch Benzol. 

Esterlacke. 
Diese Lacke werden nach ganzlich anderen Gesichtspunkten dargestellt. 

Ihre Grundlage ist nicht, wie bei den bisher besprochenen Lacken, Kopal 
oder Bernstein, sondern auf chemischem Wege dargestellte Harzsaureester, 
d. h. Verbindungen von Harzsauren mit Alkoholen unter Wasseraustritt. 
Diese stellen au.6erlich harzahnliche Massen dar, vom Aussehen des Kolo
phons, jedoch hiirter als dieses und selbst in absolutem Alkohol vollig 
unloslich. Leicht loslich dagegen in Benzin, Terpentinol und heiBen fetten 
Olen. Sie sind vollstiindig neutral, greifen daher weder Metalle an, noch 
verbinden sie sich mit Metalloxyden. 

Die groBe Zahl der Harzsauren und Alkohole bedingt eine noch groBere 
Anzahl von Harzsaureestern, und man ist dadurch in der Lage, allen nur 
denkbaren Anspruchen in den Eigenschaften gerecht zu werden; allerdings 
ist die Herstellung der Ester zuweilen recht schwierig. 

Die Lackester sind sehr bestii.ndig und verhalten sich wie neutrale 
SaIze; dies ist ein groBer Vorzug vor sehr vielen anderen Lackharzen, die, 
wie die meisten, Kopale, Kolophonium, Schellack usw., saure Korper 
sind und zumal bei hohen Warmegraden die Metalle stark angreifen und 
sich mit Metallfarben verdicken, was bei den neutralen Estern und deren 
Lacken nicht eintreten kann. 

Es sind daher Esterlacke zum Schutze von Metallen als Blechlack und 
zum Anreiben mit Farben ganz vorzuglich geeignet. 

Die groBe Widerstandsfahigkeit der Esterlacke gegen Feuchtigkeit 
macht auch deren Verwendung zu Lacken fur A uBenanstrich emp
fehlenswert. 

Die Esterlacke zeichnen sich ferner vor Kopallacken durch den ver
minderten Verbrauch von TerpentinOi aus; dadurch sind diese Lacke aus
giebiger als Kopallacke, es decken 2 Teile Esterlack ungefahr soviel wie 
3 Teile Kopallack. 

Es miissen demnach die Esterlacke ganz wesentlich dunner at#getragen 
werden, weil zu dicke Schichten, wie auch bei Kopallacken, nicht durch
trocknen wiirden. 

Die Lackester sind, wie auch die halteren Kopale, in Sodalosung und 
Weingeist unloslich; weichere Kopale und besonders Harz, Harzkalk und 
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Harzmagnesia, die mitunter zugemisoht werden, lassen sioh, wenn man 
den Lack mit etwas Schwefelather verdiinnt, mit Sodalosung aus dem Lack
gemisch als Seife entziehen und durch Schwefelsaure als Harz ausscheiden. 

Auch an Weingeist geben die aus weichen Kopalen oder aus Harz 
usw. hergestellten Lacke Losliches a b; man findet die alkoholische Losung 
oben als gelbliche Schicht, welche verdampft die unechten Harze umfallt. 

Harzkalk, Harzmagnesia usw. sind in der Feuchtigkeit vollstandig 
wertlos, weil sie durch das Wasser zersetzt werden, das sich mit Kalk und 
Magnesia zu deren Hydraten, zu gelOschtem Kalk usw. vereinigt und so die 
Verbindung mit der Harzsaure sprengt und die Lacke briichig und triibe 
macht. 

Durch Verbrennen eines solchen Lackes' in einem kleinen Porzellan
tiegel lallt sich auch leicht der Gehalt an Kalk usw. feststellen neb en den 
kleinen Mengen der Trockenmittel, Blei, Mangan usw., die fast in keinem 
Lacke fehlen. 

Die Losungen der Harzsaureester in Benzin (1 + 1 bis 1 + 1%) konnen 
zu vielen Zwecken den Spirituslacken vorgezogen werden. Sie trocknen 
allerdings nicht so rasch wie diese, geben aber einen sehr glanzenden, bieg
samen und in einzelnen Sorten fast wasserhellen "Oberzug, eignen sich daher, 
namentlich wegen ihrer Unangreifbarkeit durch Alkohol, sehr gut zu 
Schilderlacken usw. 

Zaponlack, 
der zuerst von Amerika aus einge£iihrt worden ist, ist vor allem eine Auf
losung von Zellhorn, Zelluloid, in Amylazetat und Azeton oder auch in 
Estern des Hexalins und Heptalins mit Essigsiure oder Ameisensii.ure. 
Doah fiigt man an Losungsmitteln hii.ufig auah Spiritus, Benzol, Benzin, 
Ithylather, auch Holzgeist hinzu. Er hat vor den Harzlacken manchen 
Vorzug, da er niaht matt wird, aulleren Einfliissen gut widersteht, farb
lose "Oberziige gibt und duroh Aufiosen von Teerfarbstoffen auah jeder 
gefii.rbte Lack leicht daraus herzustellen ist. Will man einen deckenden 
Zaponlack haben, braucht man dem Zaponlacke nur eine entsprechende 
Erdfarbe unterzuarbeiten. SolI durch Zaponlack eine Mattlackierung er
zielt werden, so fiigt man 15-20% Terpentinol hinzu. Das Lackieren 
der betreffenden Gegenstiinde aus Metall, Holz, Leder usw. geschieht durch 
Bepinseln, duroh Spritzen oder durch Eintauchen. 

Ein guter Zaponlack mull vollstandig klar, durchsichtig und, auf
gestrichen, biegsam sein. Die zu moglichst kleinen Stiicken zerkleinerten 
Zellhorn-, Zelluloidabfiille miissen daher vor dem Auflosen griindlich mit 
lauwarmem Wasser gereinigt, darauf mit kaltem Wasser abgespiilt und 
wieder getrocknet werden. Sie werden dann zunachst einige Tage mit 
Azeton iibergossen, darauf erst wird die notige Menge Amylazetat hinzu
gefiigt. Die Biegsamkeit erreicht man durch 2-3% Rizinusol. Zaponlacke 
miissen erst einige W ochen absetzen, ehe sie abgezogen werden. 

Unter der Bezeiahnung Cellonlaak sind Auflolilungen von Azetyl
zellulose, .dem Essigsaureester der Zellulose, in Gemischen von Spiritus, 
Azeton, Tetrachlorii.than, Trichlorii.than, Holzgeist und ii.hnlichen im Handel. 
Nach einem franzosischen Patent stellt man Cellonlack durch Mischen von 
1 Teil einer 25 prozentigen Losung von Azetylzellulose in Azeton, welche 
2,5 % Beta-Naphthol und 2,5 % Hexachlorii.than enthalt, mit 2 Teilen 
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eines Gemisches von 70 Teilen Benzin und 30 Teilen Spiritus ohne Er
warmung her. Diese Lacke konnen durch Teerfarbstoffe und deckende 
Erdfarben aufgefarbt werden. Man benutzt sie zum Oberziehen bzw. 
Durchtranken von Stoffen, Geweben, Papier, Leitungsdrahten, Kabeln 
und dergIeichen. Zum Lackieren von MetaIlgegenstanden konnten sie sich 
jedoch nicht behaupten. Sie gewinnen aber, gleichwie die Zaponlacke, 
eine groBe Bedeutung als Spritzlacke, sie werden dann unter Mitverwendung 
von Holzol und Harz hergestellt. Der V orteil dieser Spritziacke besteht 
in dem schnellen Trocknen, das ermoglicht, Gegenstande an einem Tage 
fertig zu Iackieren. Cellon selbst ist im Gegensatz zu Zelluloid nicht so 
leicht brennbar. Der daraus hergestellte Ersatz fiir Glasscheiben fiir Kraft
fahrzeuge hat den Vorteil, nicht zu splittern. 

Terpentinollaeke. 
Man versteht darunter Losungen von Harzen in Terpentin- oder ahn

lichen atherischen Olen, wie LavendelOl, Spikol, RosmarinOl usw. oder in 
Mischungen des Terpentinoles mit Petroleumdestillaten, Hydroterpin, Tetralin 
oder Dekalin. Das Tetralin hat allerdings die Eigenschaft, schwerer zu 
verdunsten als das Terpentinol, haufig ist dies aber gerade sehr erwiinscht. 
Zuweilen wird auch das Pinolin oder Harzol, wie es durch die trockene 
Destillation von Kolophonium gewonnen wird, verwendet. Die Terpentinol
lacke sind, mit alleiniger Ausnahme des Dammarlackes, schnell trocknend 
und liefern oft sehr glanzende, aber weniger dauerhafte Oberziige als die 
Lackfirnisse. Sie eignen sich daher ganz vorziiglich zur Lackierung solcher 
Gegenstande, die weniger stark der Benutzung ausgesetzt sind. Die Harze, 
die zu ihrer Anfertigung benutzt werden, sind ziemlich zahlreich; die wich
tigsten sind Dammar, Asphalt, Mastix, Sandarak, zuweilen auch Kopal 
und Bernstein, endlich, wenn auch meist nur als billig machender Zusatz, 
Kolophonium. Ais erweichende und den Lackiiberzug geschmeidiger 
machende Zusatze dienen, da gewohnlicher Terpentin wegen seines Wasser
gehaltes niemals angewendet werden darf, venezianer Terpentin, ferner 
Gallipot, Anime und Elemi. Es sei jedoch gleich hervorgehoben, daB weit 
mehr als durch diese Stoffe durch einen geringen Zusatz von guttrocknen
dem Leinolfirnis erreicht wird. Die Wirkung dieses ist dauernd, wahrend 
die der genannten Stoffe nur voriibergehend ist; allmahlich trocknen auch 
sie aus, und der Oberzug wird sprode und rissig. 

Die Herstellung der Terpentinollacke ist in den meisten Fallen ziemlich 
einfach und gefahrlos, namentlich wenn man das bei den Spritiacken zu 
besprechende Deplazierungsverfahren in Anwendung bringt. Die 
Selbstbereitung Iohnt sich also namentlich in den Fallen, wo teure Lacke, 
z. B. Mastixlacke, gebraucht werden. Sehr haufig haben die Lacke nicht 
ein einzeines Harz zur Grundlage, sondern enthalten mehrere nebenein
ander; in diesem FaIle nennt man sie gewohnIich nach dem Hauptbestandteil. 
Rier und da ist man auch gezwungen, farbende Stoffezuzusetzen, um besondere 
Zwecke zu erreichen, diese mull man dann in Terpentinol losen. Drachen
blut, Kurkumin, ausgetrockneter Orlean und Alkannin sind z. B. verwendbar. 

Dammarlack. Das Dammarharz ist in seinen besseren Sorten sehr 
hell und hat die gute Eigenschaft, eine ebenso helle Losung in Terpentinol 
zu geben; sie ist noch weit heller als die des Mastix. Dagegen hat der 
Dammarlack den gro.l3en Obelstand, daB er das Losungsmittel ungemein 
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hartnackig zuriickhiilt; er trocknet daher sehr langsam aus und wird, wenn 
dies endlich geschehen, leicht rissig. Etwas laBt sich diesem Obelstand 
abhelfen, wenn man dem Lacke beim Gebrauch etwas Standol zusetzt. 
Er dient, wegen seiner vollkommenen Durchsichtigkeit, namentlich zum 
Lackieren von ZinkweiBanstrichen. Das ihm beim Streichen noch vieJfach 
zuzumischende ZinkweiB wird vorher mit etwas Terpentinol angerieben; 
man muB sich aber hierbei vor dem Zuviel hliten, da sonst der Lack zu 
diinn wird. Dammarlack darf nur in diinnen Schichten aufgestrichen werden. 

Die Darstellung ist ziemlich einfach. Man verliest das Dammarharz, 
bringt es zerklopft oder besser gepulvert in einen Kessel, vermischt es 
mit so viel Terpentinol, daB ein dicker Brei entsteht, schmilzt es vorsichtig 
unter best1i.ndigem Umriihren liber mii.Bigem Feuer, bis das Schaumen bzw. 
das gefahrbringende Aufsch1i.umen, das vom Wassergehalt herriihrt, voriiber 
ist, entfemt den Kessel yom Feuer und riihrt nach und nach, aber so rasch 
wie moglich das vorher erwarmte, vollig wasserfreie, klare Terpentinol 
bzw. dessen Ersatzstoff, z. B. Tetralin vorsichtig hinzu. Die Mischungs
verhiiltnisse sind: Harz und Terpentinol bzw. Ersatzstoff zu gleichen 
Teilen oder man setzt Terpentinol bzw. Ersatzstoff bis zum Doppelten des 
Harzes hinzu. Auch laBt sich der Lack in der Weise herstellen, daB man 
das Dammarharz nach dem Auslesen groblich pulvert, gut austrocknet, 
um alle Wasserteile zu entfemen, das so vorbereitete Harz in einem 
DeplazierungsgefaBe mit der gleichen Menge Terpentinol bzw. Ersatzstoff 
zusammenbringt und an einen warmen Ort stellt. Die Losung geht ver
haltnismaBig rasch vor sich. Die fiir Dammarlacke beliebte zahe Be
schaffenheit kann dadurch verstarkt werden, daB man ihm einige Prozent 
helles, bleifreies Standol zusetzt. In beiden Fallen muB der Lack zur 
volligen Klarung im geschlossenen GefaB und an einem maBig warmen Orte 
langere Zeit beiseitegesetzt werden. 

Asphaltlacke. Dieser ebenfalls sehr wichtige, namentlich fiir Blech 
und Eisen aIs Tauch- und Spritzlack viel benutzte Lack ist gleichfalls 
leicht darzustellen; doch empfiehlt sich bier die Selbstbereitung wenig, da 
er in groBen Mengen gebraucht wird und auJ3erdem bei der Anfertigung 
einen liblen Geruch entwickelt. Die Darstellung geschieht in der Weise, 
daB der Asphalt liber freiem Feuer geschmolzen wird, wobei eine liingere Er
hitzung aIs nur bis zum Schmelzen von Vorteil ist und dann mit der gleichen 
Menge Terpentinol bzw. Ersatzstoff versetzt wird. Der Lack erfordert 
wegen seiner Zahigkeit und wegen der oft groJ3en Mengen erdiger Bestand
teile, die der Asphalt enthalt, eine ziemlich lange Zeit zum volligen Klaren. 
Syrischer Asphalt, der nur sehr wenig in den Handel kommt, ist gewohn
lich weniger verunreinigt, liefert aber einen weniger tiefschwarzen Lack als 
die guten amerikanischen Sorten, die jetzt hauptsachlich verwendet werden. 
Flir geringere Asphaltlacke sind Ersatzstoffe wie Steinkohlenpech, Braun
kohlenpech, auch Stearinpeche gebrauchlich, die in billigeren Losungs
mitteln wie Petroleum, Steinkohlenteerolen oder Pinolin gelOst werden. 

Mastix- und Sandaraklacke, die vielfach zum Lackieren von 
Gemii.lden und ahnlichen Gegenstanden benutzt werden, bestehen selten nur 
aus reinen Losungen des Mastix oder Sandaraks in Terpentinol, sondem 
sind fast immer mit verschiedenen Mengen von gebleichtem Leinolfirnisse 
versetzt. Haufig ist auch ein Teil des teuren Mastix durch das weit billigere 
Sandarakharz ersetzt. 
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Harzlack. In Fallen, wo es sich um sehr billige Lacke handelt, bei 
denen auf Dauerhaftigkeit kein Anspruch gemacht wird, liiBt sich auch 
das gewohnliche Geigenharz, Kolophonium zur Bereitung der Lacke ver
wenden. Nur mull die allzu gro,Be Sprodigkeit durch einen Zusatz von 
venezianer Terpentin, noch besser von gutem Firnis, gemindert werden. 
Immer aber ist ein solcher Lack von nur sehr maBigem Werte. 

An Stelle des Terpentinoles werden fur feine Malerlacke zuweilen 
Lavendel- und Rosmarinol vorgeschrieben; ein weiterer Vorteil als hOchstens 
die Verbesserung des Geruches ist hierdurch aber wohl kaum zu erreichen. 
Auch das Benzin wird zur Darstellung sehr rasch trocknender Lacke ver
arbeitet. Von der grolleren Feuergefahrlichkeit ganz abgesehen, ist eine 
derartige Ersetzung kaum ratsam, da viele Harze in Benzin oder ahnlichen 
Erzeugnissen der Petroleumrektifikation durchaus nicht immer im gleichen 
Malle loslich sind wie in Terpentinol. Besser eignen sich hierzu das Benzol, 
das Steinkohlenbenzin und das Tetralin (s. d.). 

Weingeist. oder Spirituslacke. 
Die Lacke dieser Abteilung sind, wie ihr Name schon andeutet, Lo

mngen von Harzen in Spiritus, zuweilen, wenn auch nur in seltenen Fallen, 
unter Hinzufugung einer kleinen Menge von Ather. Sie trocknen sehr schnell, 
geben einen schonen, glanzenden Lackuberzug, der allerdings nicht sehr 
dauerhaft, fur viele Zwecke aber ganz vorzuglich ist. Infolgedessen finden 
sie nicht nur in den Gewerben, sondern auch fur den hiiuslichen Bedarf 
eine ungemein groBe Verwendung. Da ihre Herstellung bei Kenntnis der 
verschiedenen Stoffe verhaltnismaBig einfach und gefahrlos ist, so wird jeder 
erfahrene Geschiiftsmann gut daran tun, sie selbst anzufertigen. Nur dann 
hat e1' vollige Sicherheit fur tadellose Beschaffenheit und kann die Vor
schriften, je nach besonderen Verhiiltnissen, leicht nach der einen oder 
anderen Seite hin abandern, denn es ist z. B. nicht immer gleichgiiltig, 
ob ein Lack, technisch ausgedriickt, viel oder wenig Korper besitzt, mit 
anderen Worten, ob er viel oder wenig Harz aufgelost enthalt. So wurde 
es, urn nur ein Beispiel anzufuhren, sehr verkehrt sein, wenn man einem 
Lacke, der zum "Oberziehen von an und ffir sich blanken und glatten Flachen, 
z. B. poliertem Metalle, dienen solI, viel Korper gabe; hier genugt eine sehr 
dunne HarzlOsung. Wiederum ist zum Lackieren von Holz oder anderen 
mehr oder weniger durchlassigen Korpern ein weit harzreicherer Lack erfor
derlich. Der denkende Hersteller wird leicht in jedem FaIle das Richtige finden. 

Die Harze, die zur Bereitung dieser Klasse von Lacken dienen, sind 
vor allem Schellack, Mastix, Sandarak, seltener Kopal; am einfachsten 
Manilakopal, da die echten Kopale nur nach langerer Schmelzung und 
auch dann nur schwierig in Spiritus IOslich sind. Als erweichende 
Zusatze dienen auch hier venezianer Terpentin, Gallipot und auch 
Elemi, zuweilen auch Kampfer, dem man eine ahnliche Wirkung 
zuschreibt. Als Geruchverbesserungsmittel dient, namentlich bei Of en
oder Zuckerbackerlacken, die Benzoe; endlich als preiserniedrigender 
Zusatz Akaroidharz und das Kolophonium. Letzteres solIte man !lur 
anwenden, wenn der niedrige Preis, den man fur eineD Lack erzielen 
kann, es unbedingt erfordert; denn immer bedeutet es eine Verschlechterung. 
Den festesten und widerstandsfahigsten, wenn auch nicht glanzendsten 
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Dberzug liefert stets Schellack; nur sind zwei Dbelstande mit seiner Ver
arbeitung verkniipft. Der eine ist der, daB seine Losungen, selbst die der 
hellen Sorten, eine ziemlich dunkle Farbe haben. Selbst der weiBe, gebleichte 
Schellack gibt eine gelbe Losung und obendrein ist er durch die Behandlung 
mit ChIor so sehr in seiner Zusammensetzung verandert, daB die Loslichkeit 
und Dauerhaftigkeit stark beeintrachtigt sind. Kommt es also auf sehr 
helle Lacke an, so muG man zu Sandarak und Mastix oder zu ganz hellem 
Manilakopal greifen. Der zweite und noch erheblichere Dbelstand besteht 
darin, daB der Schellack fast 5-6% eines wachsartigen Stoffes enthalt, 
der in kaltem Spiritus unloslich ist und wegen der feinen Verteilung in 
der Masse die Filtration sehr schwierig macht (Abb. 637). Diesem Dbel
stande hat man dUTch das Raffinieren des Schellacks (s. Abhandlung Schel

Abb. 637. 
Filtration von Lacken unter AbscbluB 
von Luft. A Flasche. B Trlchter. C 
Trichterdeckel mit iiberfassendem Rand. 
E Verbindungsrohr, das mittels des dop
pelt durchbohrten Korks und des durch
bohrten Deckels die Luft In der Flasche A 
mit der im Trichter B in Verbindung setzt. 

lack) abzuhelfen gesucht. Leider wird 
hierdurch, gerade wie beim Bleichen, die 
Giite des Schellacks beeintrachtigt. Weit 
besser erreicht man den Zweck und er
halt sofort eine klare Losung des Schel
lacks, wenn man ihm in fein gepulvertem 
Zustande die wachsartigen Bestandteile 
durch Benzin entzieht. Aber der Schel
lack wird dadurch etwas verteuert. Hat 
man nicht Zeit, den Lack durch Absetzen
lassen zu klaren, so kommt man immer 
am besten zum Ziele, wennman denSchel
lack zuerst allein in Spiritus lOst, diese 
diinnere Losung fiir sich filtriert und dann 
erst die iibrigen Harze in dem Filtrat auf
lost. Zum Absetzenlassen der fertigen 
Lacke bedient man sich am besten hoher, 
nicht zu weiter Zylinder aus hartge
branntem Ton mit gut schlieBendem 
Deckel und einem oder zwei iibereinander 
befindlichen, seitlichen Hahnen, wovon 
der untere einige Zentimeter iiber dem 

Boden angebracht sein mu.f3. Um das Festkleben des Deckels oder des 
Kiikens im Hahn zu verhindern, tut man gut, beide mit etwas Paraffin 
oder Vaselin einzureiben. Aus einem solchen GefaBe kann man den klaren 
Lack, ohne den Bodensatz aufzuriihren, bequem ablassen. Der verhaltnis
ma.f3ig geringe triibe Riickstand wird sich leicht entweder zu geringwertigen 
Lacken oder als Knastlack fUr Maler verwerten lassen. 

Was nun die Herstellung der Lacke selbst betrifft, so bietet sie, sobald 
es sich um kleine Mengen handelt, keine besonderen Schwierigkeiten, 
namentlich wenn nur Schellack und Kolophonium angewendet werden. 
Anders liegt die Sache schon, wenn groBere Mengen hergestellt werden 
sollen, und wenn es sich um Zusatze von Sandarak, Mastix und auch von 
Manilakopal handelt; hauptsachlich die beiden ersten ballen sich, mit 
Spiritus iibergossen, zu einer zahen Masse zusammen, die in Ver
bindung mit Schellack einen fest am Boden haftenden Klumpen bildet, 
der sich nur schwierig lost. Meist wird zur Verhinderung dieses Dbel
standes eine Zumischung von groblich gepulvertem Glas empfohlen; abel 
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auch hierdurch wird nur wenig erreicht. Allerdings laBt slch durch Warme 
die Losung sehr beschleunigen: bei der leichten Entzundlichkeit 
des Spiritus aber sollte man eine Erwarmung immer ver
meiden. Vielfach hat man in groBen Geschaften, um dem fortwiihrenden 
Ruhren zu entgehen, zu dem Hilfsmittel gegriffen, den Lack in geschlossenen 
Fassern anzusetzen, worin die Flussigkeit durch Rollen oder, indem man die 
Fasser aufhangt, durch Schwingungen in fortwahrender Bewegung erhalten 
wird. Mit diesem Verfahren kann man allerdings groBe Mengen in verhaltnis
maBig kurzer Zeit fertigstellen, immer aber erfordert es mehr oder weniger die 
unausgesetzte Tatigkeit eines Arbeiters. Ein sehr zweckmaBiges Verfahren 
ist das Deplazierungsverfahren (s. Einleitung Extra ktio n; Abb.638). 
Man erzielt damit ganz uberraschende Er
gebnisse. In sehr kurzer Zeit laBt sich da
durch jede beliebige Menge Lack ohne irgend
eine weitere Arbeit aIs das Abwagen he'r
stellen. Fiir kleinere Mengen benutzt man 
dazu Blechtrommeln oder Kanister und IaBt 
innen in verschiedener Hohe ein paar Vor· 
sprunge einli:iten oder besser Zahnleisten an
bringen, auf die ein durchlochertes, mit 
einem kleinen Griffe versehenes Blech gelegt 
werden kann. Auf dieses nicht zu groI3Ioche
rige Sieb schuttet man die betreffenden 
Harze. Man fiillt nun zuerst die zur Be
reitung erforderliche Menge Spiritus in das 
GefaB und hangt den Siebboden mit den 
Harzen so weit hinein, daB der Spiritus 
eben uber den Siebboden reicht. Nachdem 
man das GefaB mit einem Deckel ge
schlossen hat, stellt man es ruhig beiseite 
und wird, je nach der Natur des Harzes, 
nach 6-12 Stunden den Lack vollstandig 
fertig abziehen konnen. Dabei hat man noch 
den Vorteil, daB der Siebboden die im Harz 
etwa befindlichen groben Unreinigkeiten 
zuruckhalt, und daB der Lack dadurch schon 

A 

Abb. 638. Deplazierungsl!:ef/UI fUr 
Lackbereitung. A BlechgefilB. B Sieb· 
boden. C AbfluBhahn. D Lufthahn 

im Deckel 

rein wird. Bevor man den Lack abzieht, nimmt man den Siebboden heraus, 
riihrt den Lack vorsichtig um, ohne jedoch den Bodensatz aufzuruhren, 
und uberlaBt ihn dann noch eine Zeitlang der Ruhe. Fur groBere Mengen 
laBt sich jedes FaB mit Leichtigkeit dazu einrichten. 

Bei dem zur Verwendung kommenden Schellack ist die Farbe sehr zu 
berucksichtigen. Fur dunkelgefarbte Lacke kann man auch den gering
wertigeren Rubinschellack verwenden; doch lOst sich dieser verhaltnis
maBig sehr schwer auf. Manche Sorten zeigen sich nach dem Aufquellen 
in Spiritus oft lederartig zahe und sind dann sehr schwer loslich. Wenn also 
der Preisunterschied zwischen dieser und den diinnblattrigen So~ten nicht 
gar zu groB ist, so mochte immer, selbst bei den dunkleren Lacken, zu 
den besseren Sorten zu raten sein. 

VieJ£ach kommt es vor, daB namentlich fiir Metall- und Strohhut
lacke eine lebhafte Farbung des Lackuberzuges gewUnscht wird. Hier 

c 
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sind die farbenprii.r.htigen Teerfarbstoffe durchaus am Platze; doch hiite 
man sich vor zu groJ3em Zusatz, 10-15 g auf 1 kg geniigen reichlich. Mit 
Leichtigkeit wird man dutch geeignete Farbenmischungen aIle nur ge
wiinschten Farbtone hervo.rrufen konnen, bei den Goldlacken, von 
denen eine groJ3ere Dauerhaftigkeit verlangt wird, tut man gut, die 
Teerfarbstoffe durch Gummigutti oder Drachenblut zu ersetzen. 

Bei allen Spirituslacken wendet man Spiritus von 90-95 Raum
prozent an; bei den schwarzgefarbten ist ein Filtrieren oder Absetzen
lassen nicht unbedingt erforderlich, doch wird auch bei diesen der Glanz 
durch die Filtration erhOht. Die Teerfarbstoffe werden in weingeistiger 
Losung dem fertigen Lacke zugesetzt, Gummigutti und Drachenblut aber, 
die selbst harziger Natur sind, der zu losenden Harzmischung zugefiigt. 

Beziiglich der Vorschriften fiir die zahlreichen Lacke verweisen wir 
auf Buchheister - Ottersbach, Drogisten - Praxis II, Vorschrif
tenbuch. 

Spirituslacke bewahrt man zweckmaJ3ig nicht in Blechgefii.J3en auf, da 
haufig dadurch eine Verdickung eintritt. 

Unter Aldehydharzlacken versteht man Auflosungen von Kasein in 
Kresol, die mit Formaldehydlosung behandelt und dann in Weingeist ge
lOst sind. Sie dienen zum Holzanstrich, um dieses zu schiitzen. Die 
Maserung des Rolzes bleibt vollstandig sichtbar, nur wird das Holz etwas 
gelblich. 

Politur. 
Zu den Lacken lassen sich in gewisser Beziehung auch die sog. Polituren 

rechnen. Sie unterscheiden sich in ihrer Anwendung von den Lacken da
dutch, daJ3 sie nicht wie diese aufgestrichen, sondern mit dem Polierballen 
aufgetragen und in schleifenformiger Bewegung eingerieben werden. Es 
sind lediglich Losungen von Schellack, auch unter Zusatz von Kopalen 
in Spiritus im Verhaltnis von 1 + 4 bis 1 + 6. Sie werden nicht filtriert, 
da die Wachsteile des Schellacks beim Polieren von Nutzen sind. 

Polituren und Spirituslacke werden mit dem Alter immer besser. 
Poli turlacke sind Polituren, denen man 5% venezianischen Terpentin 

zugesetzt hat. Sie werden fiir Verzierungen, Schnitzereien, angewendet, nicht 
mit dem Polierballen verrieben, sondern mit einem Pinsel aufgestrichen. 

Wiisserige Sehellaek- und Harzliisungen. 
Zuweilen bringt man den Schellack mit oder ohne Zusatz von Harz in 

wasserigeLosung, indemman ihn unter Zusatz von Kaliumkarbonat, N atrium
karbonat oder Borax mit Wasser kocht. Es entsteht dadurch eine Art von 
Rarzseife, die man, mit Farben oder Farbstoffen gemengt, als sog. Leder
appretur oder in Verbindung mit Erdfarben aIs FuJ3bodenanstrich be
nutzt. Sie werden mit einem Pinsel oder Schwamm aufgetragen und, 
wenn notig, darauf mit einer Biirste blank gerieben. Sie gleichen mehr 
oder weniger den Wachsbohnermassen, sind aber nur von geringer Dauer
haftigkeit. 

Hierher konnen zum Teil auch die schon unter den Mattlacken be
sprochenen weingeistigen Mattlacke, die unter den verschiedensten Namen 
in den Randel gebracht werden, gerechnet werden. Hier ist das Alkali, 
durch das der Schellack in Losung gebracht wird, Ammoniumoxydhydrat. 
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Die ffir die Verwendung von Farben und Lacken notigen Pinsel 
teilt man ein in Borst- und in Haarpinsel. Zur Herstellung der Borst
pinsel verwendet man die Borsten der wilden Schweine und der Haus
schweine. Ais beste Borsten gelten die Kammborsten, die vom Riicken der 
Tiere gewonnen werden. Man schneidet die Borsten entweder von den leben
den Tieren ab oder kammt sie ihnen im Sommer aus oder reillt sie den 
geschlachteten Tieren nach Abbriihen mit heillem Wasser aus. Hoher im 
Werte stehen die Borsten des wilden Schweines, und wiederum gelten die 
von alten Tieren mehr als die von jungen. Ungarn, Galizien und Rulliand 
liefern grolle Mengen von Borsten. Haarpinsel werden aus allen moglichen 
Haaren bereitet: aus Menschen-, Hunde-, Rinds-, Fischotter-, Dachs-, 
Eichhornchen-, Fuchs- und Marderhaaren. Die feineren werden gewohnlich 
in Federposen, die groberen in Holz oder Blech gefallt. 

Die Aufbewahrung der in Gebrauch befindlichen Borstpinsel mull 
sorgfiiltig geschehen. SolI der Pinsel bald wieder gebraucht werden, so 
hangt man ihn vielfach in Wasser, so dall die Borsten den Boden nicht 
beriihren, obwohl diese Aufbewahrung nicht gerade richtig ist, da die 
Borsten durch das Wasser aufquellen. Besser ist ein Aufhangen in LeinO!, 
dem man etwa 20% Terpentinol zugesetzt hat. TerpentinO! aHein ist 
unzweckmallig, da die Farbe durch das Terpentinol an den Borsten empor
steigt. Das Reinigen der Pinsel nimmt man am besten ebenfalls zuerst mit 
LeinO! vor, dann wascht man mit Terpentinol nacho Erhartete Pinsel 
miissen bis zum Erweichen in Benzin gehangt und dann mit Terpentinol 
weiter gereinigt werden. 



Funfte A bteil ung. 

Dfingemittel. 
Ohne Luft ist jedes Leben unmoglich. So wird Luft von Mensch, 

Tier und Pflanze ein- und ausgeatmet. Die Luft besteht aus Sauerstoff und 
Stickstoff, enthii.lt daneben aber, abgesehen von den Edelgasen, auch Wasser 
und kleinere Mengen Kohlensaure. Betragt der Gehalt an Kohlensaure auch 
nur 6 Teile auf 10 000 Teile Luft, so entspricht dies, auf die gesamte Luft 
der Erde berechnet, doch dem ungeheuren Gewichte von uber 3000 Billionen 
Kilogramm Kohlensaure oder uber 820 Billionen Kilogramm Kohlenstoff. 

Die Atmung besteht in der Aufnahme von Sauerstoff und Aussto13ung 
der durch den Oxydationsvorgang im menschlichen Korper erzeugten 
Kohlensaure, wovon der Mensch taglich ungefahr 1 kg als Kohlendioxyd 
ausatmet. Dieser Atmungsvorgang ist beim tierischen und pflanzlichen 
Korper genau derselbe. Wahrend aber fur den tierischen Korper eine gro13ere 
Menge Kohlendioxyd giftig wirkt, das Leben abtotet, geht bei der Pflanze 
neben der Atmung eine Aufnahme, ein Assimilationsproze13 von Kohlen
dioxyd nebenher. Die Pflanze bedarf gro13er Mengen von Kohlensaure zur 
Nahrung. Sie entzieht diese der Luft. AIle grunen, chlorophyllhaltigen 
Pflanzenteile, besonders die Blatter mit den zahlreichen Poren nehmen 
die Kohlensaure auf und verarbeiten sie bei Gegenwart von Licht, Warme, 
Wasser, gewissen mineralischen Stoff en, wie Magnesiumverbindungen, 
Eisenverbindungen und Kaliumsalzen, und Chlorophyll, wahrscheinlich 
zuerst zu Formaldehyd, darauf zu Starke, Zucker und anderen Kohle
hydraten. Daneben werden gro13e Mengen Sauerstoff ausgesto13en, dadurch 
die Luft erneuert, regeneriert und dem tierischen Korper das Leben 
auf die Dauer ermoglicht. 

CO2 + H20 C~O + 2 0 
Kohlendioxyd + Wasser = Formaldehyd + Sauerstoff. 

Au13er Kohlensaure hat die Pflanze aber noch andere Nahrstofie 
notig. Es sind dies Wasser, Stickstoff, Kalium, Phosphor, ferner Kalzium, 
Magnesium, etwas Eisen und Schwefel. 

Wasser und Stickstoff sind Bestandteile der Luft. Die Pflanze nimmt 
sie aber meist nicht aus dieser auf, sondern entzieht sie dem Erdboden. 
Wasser ist in den Pflanzen in gro13er Menge vorhanden, ja sie bestehen 
wahrend des Wachstums aus % Wasser, das erst wahrend der Fruchtreife 
abnimmt. Nur ein kleiner Teil davon ist jedoch als Nahrungsmittel, als 
Wasserstoffnahrung anzusehen, alles ubrige dient dazu, die mineralischen 
Nahrstoffe aufzulosen und alle Teile der Pflanze damit zu versorgen. 
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Dieses Vegetationswasser verdunstet bestandig, um neuen Mengen 
Platz zu machen. 

Den Stickstoff der Luft eignen sich nurdie Hiilsenfriichte an, undzwar 
vermittels kleiner Lebewesen, der Mikroorganismen, Bakterien, mit denen 
sie in Lebensgemeinschaft, in Symbiose stehen. Der Bacill us radici
cola, ein winziges, auJ3erst ~ewegliches Stabchen, lebt im Boden, driugt in 
die Pflanze ein, gelangt in die Rindenmasse und vermehrt sich so stark, 
daB kleine Knollchen entstehen. Diese Bakterienkolonien assimilieren 
reichlich Stickstoff aus der Luft, den die Pflanze aufsaugt, dafiir aber die 
Bazillen mit ihren Kohlehydraten ernahrt. Man ziichtet aus diesen Bakterien
kolonien Reinkulturen, die unter der Bezeichnung Nitragin in den Handel 
kommen und in den Ackerboden geimpft werden. 1m iibrigen wird der 
Stickstoff in Form von loslichem Salpeter oder in kleinen Mengen mitunter 
auch als Ammoniak aufgenommen. Ammoniak bildet sich bei jeder Faulnis 
organischer Stoffe. Es geht unter Mitwirkung bestimmter Bakterien, der 
Nitritbakterien, zuerst in salpetrige Saure, darauf unter Mitwirkung 
einer anderen Bakterienart, der Nitratbakterien, in Salpetersaure iiber. 
Dieser Vorgang, Nitrifikation genannt, geht besonders reichlich bei 
Gegenwart von Kalk vonstatten, an den die Salpetersaure zu Kalzium
nitrat gebunden wird. Stickstoff bedarf die Pflanze, urn die Triebe zu strecken 
und reichlich Blatter zu bilden, damit diese wiederum reichlich Kohlensaure 
aufnehmen konnen. Auch ist Stickstoff ein Bestandteil der EiweiBstoffe. 

Kali um und Phosphor sind fiirdiePflanzen gewohnlich nicht soleicht 
zl1ganglich wie Wasser und Stickstoff, aber ebenso wichtig fiir sie fiir die Bil
dung aller Pflanzenteile, besonders der Bliiten und Friichte, Kalium wahr
scheinlich aUlJh der Kohlehydrate; Phosphor in seinen Verbindungen, um die 
Samen und das EiweiB heranzubilden und den Stengelteilen Kraft zu verleihen. 

Kalzium findet sich als kohlensaurer Kalk, Kalziumkarbonat, schon in 
kohlensaurehaltigem Wasser gelost und ist so von der Pflanze leicht zu er
langen. Stellt er auch nicht ein fiir die Pflanze so auJ3erst wichtiges Nahr
mittel dar wie Stickstoff, Kalium und Phosphor, so ist er immerhin un
entbehrlich. Er stumpft schadliche, giftig wirkende Sauren ab und tragt 
wesentlich zur Einverleibung des Stickstoffes in den Pflanzenkorper bei, 
indem er die Nitrifikation fordert. Wenn man Kalk auch nicht unmittelbar 
als Diingemittel bezeichnen onn, so ist er doch ein mit tel bar e s Diinge
mittel, da er die Oberfiihrung von Nahrungsstoffen erleichtert. AuJ3erdem 
dient er zur Verbesserung des Bodens, sowohl des Sandbodens als auch 
des schweren Bodens. Fiir Sandboden wahlt man Kalziurnkarbonat, 
z. B. Kalkstein, kalkhaltigen Mergel und den Scheideschlamm der Zucker
fabriken, fiir schweren Boden dagegen Xtzkalk. Kalk darf nicht zu tief 
untergegraben werden, nicht alB Grunddiinger verwendet werden, da 
er sonst leicht durch kohlensaurehaltiges Wasser in Losung iibergefiihrt 
und aus den oberen Erdschichten in tieferliegende Schichten fortgewaschen 
wiirde, die von den Wurzeln nicht erreicht werden. Er wird deshalb nur 
ausgestreut. Manchmal wird das Kalziumkarbonat durch ungebrannten 
Gips ersetzt, doch ist im allgemeinen die Wirkun~ dieses nicht so giinstig 
wie bei Verwendung von Kalziumkarbonat oder Xtzkalk. 

Vorteilhaft wirkt haufig auf das Pflanzenwachstum auch der Hum us 
ein. Man versteht unter Humus die im Boden vorhandenen Zersetzungs
erzeugnisse hauptsachlich von Pflanzenteilen, die bestandig noch weiter in 
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Zersetzung begriffen sind. Humus ist reich an Stickstoff, der zu Ammo
niak und Salpetersaure wird, auIlerdem auch an Kohlensaure, die ent
weder entweicht oder sich mit MineraIien verbindet und sie aIs Karbonate 
oder Bikarbonate lOsIich macht. 

AuIlerdem wirkt Humus auf die verschiedenen Bodenarten giinstig 
ein: Tonboden, der nur schwer fiir Luft und Feuchtigkeit durchliissig ist, 
lockert sich durch Humus, es wird auch den Wurzeln das Weiterwachsen 
erleichtert; Sand- und Kalkboden dagegen werden feuchter und frucht
barer, indem Humus die Feuchtigkeit zuriickhaltr Zu beachten ist, daIl 
Humus nicht sauer sein darf, wie z. B. Hochmoor. In solchem Zustande 
wirkt er schiidlich und muIl durch Kalkdiingemittel abgemildert werden. 

Magnesi um und Eisen, die wahrscheinlich eine groIle Rolle bei der 
Entstehung des Chlorophylls bzw. der Assimilation des Kohlenstoffs ein
nehmen, sind den Pflanzen meist leicht zuganglich, ebenso del' Schwefel. 

Sind aUe diese Nahrstoffe, die die Pflanze zu ihrem Gedeihen notig 
hat, nicht in ausreichendem MaIle vorhanden, so ist man gezwungen, sie 
dem Boden zuzufiihren. Man muIl den Boden durch Diingemittel ver
bessern. Das natiirlichste Diingemittel ist stets der Stall mist. Er be
steht aus festen Auswurfstoffen, dem Kot, und aus fliissigen, dem Hal'll, 
die mit verschiedenen Streumitteln wie Stroh, Torfstreu, Farnkraut, See· 
gras, Laub und anderem gemischt sind. Die fliissigen Auswurfstoffe be
zeichnet man a uch mit J au c he, zumal wenn sie infolge liingerer Beriihrung 
mit festen Auswurfstoffen von diesen gelOst haben. Stall mist enthalt 
durchschnittlich 25 % Trockenmasse und 75% Fliissigkeit. Diese letztere 
enthiilt ebenfalls groIle Mengen Pflanzennahrstoffe, so daIl sich die festen 
und flii~sigen Auswurfstoffe erganzen. Der Wert des Stallmistes richtet 
sich nach der Fiitterung und den Tieren, die ihn liefern. Rindviehmist 
wird als kalt bezeichnet: die Faulnis geht nur langsam vor sich, die Er
warmung ist nicht groIl; dafiir die Wirkung aber lange anhaltend. Pferde
mist ist hi tzig. Er entwickelt rasch groIle Warme, geht rasch in Faulnis 
iiber. Ihm annahel'lld gleich ist Schafmist. 

Wenn auch in manchen Fallen, wie bei schwerem Boden, die Ver
wendung von frischem Diinger angebracht ist, so muIl doch meistens zur 
Erzielung einer erfolgreichen Wirkung der Stallmist wenigstens zwei Monate 
dicht geschichtet und angefeuchtet abgelagert werden. Unter Mitwirkung 
von Bakterien gerat er in Giirung, und Ammoniak und Kohlensaure ent 
wickeln sich. Das Kohlendioxyd der Kohlensaure und die Feuchtigkeit 
verdunsten, aber das Entweichen des wertvollen Ammoniaks muIl man zu 
verhindel'll trachten. Man iiberschichtet deshalb den Stallmist mit Erde, 
Torf, auch Gips oder Superphosphat oder befeuchtet ihn mit Schwefelsaure: 
man setzt dem Stall mist ein Erhaltungsmittel, Konservierungs
mittel zu. Ammoniak wird hierdurch in Ammonsulfat oder eine andere 
Salzverbindung iibergefiihrt. Zum Teil entsteht bei der Zersetzung des 
Stallmistes auch Salpetersaure infolge der Aufnahme von Sauerstoff, die 
man ebenfalls als Salzverbindung festhalt. 

Sehr hiiufig geniigt aber die Anwendung von Stallmist allein nicht; 
der Boden ist zu erschOpft oder zu sandig, das Klima zu rauh, die Pflanze 
bedarf eines bestimmten Niihrstoffes in besonders groIler Menge, oder die 
Erzeugung von Stallmist ist zu gering, kurz der Ertrag ist nicht reichlich 
genug. Dann ist man gezwungen, zu kiinstlichen Diingemitteln zu 
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greifen. Ihre Wirkung beruht auf dem Gehalt an StickstoH, Kalium und 
Phosphor. Man bewertet diese Diingemittel nach dem Prozentgehalt, 
rechnet aber den Prozentgehalt an Kalium und Phosphor in Kaliumoxyd, 
in Kali, und Phosphorsaure bzw. Phosphorpentoxyd, P.O., um. 

Die hauptsachlichsten kiinstlichen Diingemittel sind: 
a) stickstoHhaltige: Chilesalpeter, Ammoniaksalze, die stickstoHreiche

ren Sorten des Peruguanos, Fischguano, Kalisalpeter, Norgesalpeter, 
Kalkstickstoff, Hornspane, Hornmehl und Harnstoff; 

b) kalihaltige: die StaBfurter und Leopoldshaller Abraumsalze, Kali
rohsalze wie Kainit, Karnallit und Sylvinit, ferner die StaBfurter 
hochprozentigen Fabrikationssalze, Kaliumkarbonat und Holzasche; 

c) phosphorsaurehaltige: Superphosphat, Ammoniaksuperphosphat, 
Thomasphosphat, Knochenmehl, Kalisuperphosphat, Bakerguano 
und Mejillonesguano. 

Meist werden die kiinstlichen Diingemittel mit feinkorniger Erde, Torf
streu oder ahnlichem gemischt, den obersten Schichten des Bodens voll
standig gleichmaBig untergearbeitet, man nimmt Grunddiingung 
vor. Einige kiinstliche Diingemittel, die in Wasser sehr leicht loslich sind, 
wie der Chilesalpeter, werden aber auch einfach auf den Boden aufgestreut, 
und zwar besonders, wenn die Pflanzen schon im Wachstum begriffen 
sind. Derartige Diingung hei.Bt Kopfd iingung. 

Diingemittel wirken am raschesten, am krii.ftigsten, wenn sie recht fein 
gemahlen und in Wasser leicht loslich sind. Manche nun, wie Knochenmehl, 
getrocknetes Blut, Thomasphosphat, Hornspane und Fischguano sind ent
weder schwer loslich oder zum Teil unloslich. Bei ihnen tritt die Wirkung 
nur langsam ein, oft sogar erst im folgenden, dritten oder vierten Jahre, 
dann zeigen sie Nachwirkung. Sie mUssen, um wirksam zu werden, 
erst ganz allmiihlich in leichtlosliche Diingemittel umgesetzt werden. 
StoHe, die auf derartige schwer oder gar nicht losliche Verbindungen ein
wirken, nennt man mittelbare Diingemittel, es sind dies vor allem 
Kalk, Gips, Merge! und Humus. Eine ganze Reihe unloslicher oder schwer
loslicher PflanzenniihrstoHe werden fabrikmiiBig in losliche iibergefiihrt, 
sie werden aufgeschlossen. Naturerzeugnisse, wie phosphorsiurehaltiger 
Apatit oder Phosphorit, ferner Knochenmehl, verschiedene Guanosorten 
und Hornspiine werden mit Schwefelsiiure behandelt, sie schlieBen sich 
auf, werden dadureh lOslich und bilden Superphosphate. 

a) Stickstoffhaltige Diingemittel. 
Ein sehr gebrauchliches stickstoHhaltiges Diingemittel ist der Chile

salpeter. Er enthiilt 15-16% StickstoH, wird gewohnlich aber nicht 
fiir sich allein verwendet, sondern mit leichtloslichen Phosphaten, mit 
Superphosphaten gemischt. Es bildet sich bei seiner Anwendung jedoch 
leicht eine feste Erdkruste, so daB es erforderlich ist, den Boden fleiBig 
aufzulockern. 

Heute werden in Deutschland aber sehr groBe Mengen Natrium
nitrat, Natriumsalpeter, kiinstlich, synthetisch, hergestellt, so daB Deutsch
land auf den Chilesalpeter nicht mehr so angewiesen ist. Dieses synthe
tisch hergestellte Natriumnitrat eignet sich ebenfalls vorziiglich als Kopf
diinger. 
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Das schwefelsaure Ammoniak, Ammoniumsulfat, wird als 
Nebenerzeugnis in Gasfabriken und Kokereien gewonnen. Oder viel aus dem 
synthetisch hergestellten oder dem aus dem Kalkstickstoff gewonnenen 
Ammoniak durch sattigen mit Schwefelsiiure. Es wirkt nicht ganz so 
schnell wie Chilesalpeter, indem es erst durch den Kalk- und Kaligehalt 
des Bodens in 'Kalziumnitrat und Kaliumnitrat iibergefiihrt wird, ist aber 
fiir schweren Boden vorteilhafter als der Chilesalpeter. Die Anwendung 
hat stets als Grunddiingung zu geschehen, da bei den Umsetzungen Bonst 
ein groller Verlust an Ammoniak entstehen wiiI'de. Schwefelsaures Am
moniak enthiilt 20% Stickstoff, ist aber mitunter durch Ammoniumsulfo
zyanat verunreinigt, das auf die Pflanze giftig einwirkt. 

Peruguano, die Abgiinge, Exkremente von Seevogeln, wurde friiher 
ausschliel3lich von den Chinchainseln nach Europa versandt. Nach Er
schOpfung dieser kommt der Rohperuguano von der Independencia-Bay, 
Guanape und anderen Inseln der peruanischen Kiiste. Er enthiilt etwa 
7-12% Stickstoff, ungefiihr 11-14% Phosphorsiiure und 3% Kalium
oxyd. Der Rohguano wird aufgeschlossen und so hauptsiichlich als Peru
guano - Superphosphat verwendet. Es eignet sich besonders gut zum 
Diingen von Halmfriichten, Gemiisen und Kartoffeln, mull aber gut unter
gegraben werden, um die Phosphorsaure rasch zu losen und einen Verlust 
von Ammoniak zu vermeiden. Ahnlich dem Peruguano ist der Damara
land - Guano. Fischguano wird hauptBachlich aus den Abfal1en der 
Stockfischbereitung oder des Walfischfanges gewonnen, doch auch in Deutsch
land verarbeitet man Fische auf Diingemittel. 1m Fischguano sind etwa 
8% Stickstoff neben ungefahr 10% Phosphorsaure enthalten. 

BI utmehl ist getrocknetes, gepulvertes Blut mit einem Gehalt von 
ungefahr 12% Stickstoff. 

Die stickstoffhaltigen Hornspane werden meistens aufgeschlossen 
und stellen so das Hornmehl dar. 

Unter Poudrette versteht man getrockneten und gemahlenen Fiika
lien- oder Latrinendiinger, also die Auswurfstoffe, Exkremente des 
Menschen. Hii.ufig sind sie mit Torfmiill oder Strallenkehricht gemischt. 
Der Gehalt an Stickstoff soIl wenigstens 7% betragen; aullerdem enthalten 
sie ungefahr 2,5% Phosphorsiiure und ebensoviel Kaliumoxyd. 

In gro/lem Mallstabe verwertet man den Stickstoff der Luft zu 
Diingemitteln und benutzt hierfiiI' die Elektrizitiit. Man leitet nach dem sog. 
Deutschen Verfahren nach Frank-Caro moglichst sauerstofffrei gemachte Luft 
iiber Kalziumkarbid, das durch den elektrischen Strom zum Gliihen gebracht 
ist. Es entsteht Kalziumzyanamid, dem man den Namen Kalkstickstoff 
gegeben hat. Es zersetzt sich mit Wasser und geht unter Mitwirkung von 
Bakterien a11miihlich in Ammon-Salpeter, Ammoniumnitrat iiber. Kalkstick
stoff darf nicht als Kopfdiinger verwendet, sondern mull untergegraben wer
den, da sich sonst leicht giftige Verbindungen bilden. Oder man ste11t nach 
norwegischem Verfahren nach Birkeland-Eyde den Kalk- oder N orgesal
peter, Kalziumnitrat her, eine grobsandige Masse aus Kalk bestehend, an 
den der Stickstoff der Luft durch elektrothermisches Verfahren gebunden 
ist. In einem elektrischen Schmelzofen erzeugt man durch zwei Kohlen
elektroden eine Flammenscheibe, durch die man Luft blast. Es entsteht 
ein Gemisch von Sauerstoff und Stick stoff, Stickstoffdioxyd genannt, das 
man abkiihlt, wobei es durch Luft in Stickstoffsuperoxyd iibergeht. Das 
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Stickstoffsuperoxyd wird durch Wasser zu Salpetersiiure, die man durch groBe 
steinerne Tiirme hindurch in Kalilauge leitet und in Kalziumnitrat um
setzt. Die Herstellung dieses Stickstoffpraparats geschieht vor allem in 
N orwegen, wo man die Wasserfalle von Svaelgfos-N otodden, Lienfons, 
Wamma und Rjukanfos zur Krafterzeugung benutzt. N orgesalpeter ist Feuch
tigkeit anziehend, also in Wasser leicht loslich. 

Nach Gewinnung des Ammoniaks bzw. der Salpetersaure aus dem Kalk
stickstoff bzw. dem H abe r s c hen Verfahren srellt man in Deutschland das 
Kalziumnitrat aus der Salpetersaure durch Sii.ttigen dieser mit Kalkstein her. 

Auch Kaliammonia ksalp et er und Natrona mmoniaksal
pet e r kommen in den Handel. Kaliammoniaksalpeter oder Kaliammon
salpeter enthalt neben 20-22% Kali, 15-16% Stickstoff; Natronammo
niaksalpeter oder Natronammonsalpeter 19 % Stickstoff. Sie werden durch 
Mischung der entsprechenden Nitrate erhalten. 

Harnstoff, Karbancid findet als Diingemitt,el fiir Feldfriichte, Garten
pflanzen, Gemiisepflanzen und Tabak Verwendung. 

b) Kalihaltige Diingemittel. 
Kalihaltige Diingemittel werden vor allem von den StaBfurter Werken 

geliefert. Man unterscheidet rohe Kalisalze und hochprozentige oder 
Fabrikationssalze, die aus den ersteren hergestellt werden. Die wich
tigsten Rohsalze sind Kainit und Sylvinit mit 12% und Karnallit mit 9% 
Kaliumoxyd. Die hochprozentigen kommen unter der Bezeichnung Kali
diingesalze in verschiedener Zusammensetzung in den Handel, aber aIle 
mit einem verbiirgten Gehalte von 20, 30 oder 40% Kaliumoxyd. AuBer 
diesen Kalidiingesalzen sind noch im Handel Chlorkalium, Kaliumchlorid, 
mit ungefiihr 55%, schwefelsaures Kalium, Kaliumsulfat, mit ungefahr 
50% und schwefelsaure Kali-Magnesia, Kalium-Magnesiumsulfat, mit etwa 
25% Kaliumoxyd. Die Rohsalze sind meistens durch groBe Mengen Na
triumchlorid und Magnesiumchlorid verunreinigt, die entfernt werden 
miissen, da sie in groBeren Mengen einserseits die Pflanzen geradezu ver
giften, anderseits auch den Boden verschlechtern. Sie fiihren den Kalk
gehalt in losliches Kalziumchlorid iiber, das ausgewaschen und so dem 
Boden entzogen wird. Die hochprozentigen Diingesalze werden deshalb mog
Jichst von diesen schadlichen Verbindungen befreit. 

Auch Kalidiingung wird am besten im Verein mit Phosphaten und 
Stickstoffverbindungen vorgenommen, denn der Boden solI der Pflanze aIle 
Niihrstoffe geniigend darbieten konnen. Jedoch ist bei dem Mischen von 
Diingemitteln sorgsam zu beachten, daB niemals salcha Stoffe zusammen
gebracht werden, die Ammoniak verfliichtigen oder die Phosphorsaure schwe
rer losIich machen, die die Phosphorsaure zuriickgehen lassen. So diirfen 
Kalisalze allen Diingemitteln zugesetzt werden, aber nicht kalkhaltige, wie 
Thomasmehl, den Superphosphaten, Ammonsulfat, Guano oder BIutmehl. 

c) Phosphorsiiurehaltige Diingemittel. 
Von den phosphorsaurehaltigen kommt vorallem Superphosphat in 

Betracht. Es ist aufgeschlossenes Knochenmehl, wirkt sehr rasch und wird mit 
Erde vermischt aufgestreut, da es leicht loslich ist. Fiir sehr kalkreichen oder 
reinen Sandboden eignet sich Superphosphat aber nicht. 1m ersteren Faile 
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wiirde die Phosphorsii.ure zuriickgehen, im anderen aber durch Wasser leieht 
ausgewaschen und in tiefere Schichten des Bodens gefiihrt werden. Der Haupt. 
bestandteil ist einbasiseh oder zweifachsaures Kalziumphosphat, Monokal
ziumphosphat CaH4(P04)2' 

Ammoniak - Superphosphat: ein Gemisch von Superphosphat und 
Ammoniumsulfat. Es enthiilt zugleieh Stiekstoff, wirkt sehr rasch, zu
mal wenn es ein gleiehmii.Biges Pulver darstellt, ist aber hauptsii.ehlieh 
nur in blkhaltigem Boden anwendbar, do. Kalk notig ist, um das Ammon
sulfat umzusetzen. 

Thomasphosphat: die bei der Gewinnung von phosphodreiem Eisen 
naeh dem ThomasprozeB zumekbleibende Schlacke. Bei diesemVorgange 
wird gesehmolzenes phosphorhaltiges Roheisen mit erhitztem, gebranntem 
Kalk versetzt und erhitzte Luft der Masse zugefiihrt. Hierdureh wird der 
Phosphor zu Phosphorsaure oxydiert, die sieh mit dem Kalk zu phosphor
saurem Kalk verbindet. 

Die Sehlacke wird mogliehst fein gemahlen und bildet dann ein staub
feines Pulver" das Tho mas mehl. Es besteht in der Hauptsaehe aus 
unlosliehem, vierbasiseh-phosphorsaurem Kalzium, Ca-..(P04)2 + CaO, das 
aber im Boden in losliehe Verbindung zedallt. Der Wert des Thomas
mehles riehtet sieh naeh der Losliehkeit in 2 prozentiger Zitronensaurelosung, 
naeh zitratloslieher Phosphorsaure, von der es 12-20% enthiilt. 
AuBerdem sind 50% Kalk vorhanden. N eben der rasehen Wirkung zeigt 
Thomasmehl aueh gute Naehwirkung. 

Das rohe Knoehenmehl ist wasserunloslieher, dreibasiseh-phos
phorsaurer Kalk, dreibasisehes Kalziumphosphat, Trikalziumphosphat 
Ca-..(P04)2' das von der Pflanze nieht raseh aufgenommen wird, aueh wenn 
es noeh so fein gepulvert wird. Um eslBslieher zu machen, dampft man es, 
entleimt es oder fermentiert es. AHe Praparate ergeben aber nur eine 
Naehwirkung. 

Prii.zipitat ist das Nebenerzeugnis der Leimfabriken, besteht aus 
zweibasiseh-phosphorsaurem Kalk, zweibasisehem Kalziumphosphat, Dikal
ziumphosphat und gleieht dem Superphosphat. Es mull sieh in zitronen
saurem Ammonium leieht auflosen. 

Kali - Superphosphat ist meist ein Gemenge von Kalirohsalzen 
mit Supe:rphosphaten. 

Baker- und Mejillones - Guano. Baker-Guano bm fmher von 
der Bakerinsel in der Siidsee. Heute ist der Vorrat dieser Insel ersehopft, 
und er wird von anderen Koralleninseln der Siidsee geliefert. Er enthalt 
30-40% Phosphorsaure neben dreibasiseh-phosphorsaurem Kalk. Mejil
lones Guano hat ahnliehe Zusammensetzung und stammt von der ehileni
sehen Kiiste Siidamerikas. Beide sind sehr langsam wirkende Diinger, 
werden deshalb meist aufgesehlossen und bilden dann Superphosphate. 

Den kiinstliehen Diingemitteln werden mitunter Stoffe zugesetzt, wie 
Quarzsand, Sehwerspat, Kohlenstaub, aueh Steinmehl, das meist noeh 
sehwache Diingekraft besitzt. AIle diese Zusatze maehen das Diingemittel 
minderwertig, weshalb Diingemittel nur unter Verbiirgung eines bestimmten 
Gehaltes gekauft werden dUden. 

AIle diese kiinstliehen Diinger eignen sieh aueh fiir Topfpflanzen, 
wo das Bediirfnis einer Diingung meist glOB ist, nur ist notig, daB in solehen 
Diingemitteln samtliehe Nii.hrstoffe, aueh Eisen vereinigt sind. Die anzu-
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wendende Menge richtet sich nach der GroBe der Pflanze. Man rechnet 
eine ~Iesserspitze voll auf eine Pflanze mittlerer GroBe und gibt diese Menge 
aHe 14 Tage bis zum AufhOren des Sommers. Meistens sind die Dunge
mittel fur Topfpflanzen leicht loslich, so daB Kopfdungung &ngebracht ist, 
oder man begieBt die Pflanzen mit einer Losung solchen Dungemittels im 
Verhaltnis 1 oder bei groBeren Pflanzen 2 : 1000. Sollen die Pflanzen nicht 
allzu rasch wachsen, muB man einen schwerer lOslichen Dunger wahlen und 
diesen gleichmaBig unter die Erde mischen. 

Pfianzenschiidlinge. 
An den Drogisten wt'rden haufig Fragen gerichtet, wie man sich am 

besten gegen die Feinde der Pflanzenwelt schutzen konne, um so den An
bau von Obst und anderen Friichten nutzbringend zu gestalten. 

Die Feinde der Pflanzenwelt onn man in pflanzliche und tierische 
Schadlinge einteilen. Um die Pflanzen gegen pflanzliche Schadlinge, gegen 
Pilzkrankheiten zu schutzen, ist es vor allem notig, den Boden in guter 
Beschaffenheit zu halten. Der Pflanze mussen genugend Nahrstoffe, genugend 
Wasser und genugend Luft zugefiihrt werden, doch ist zu beachten, daB ein 
Zuviel an Wasser und Nahrstoffen, zumal von stickstoffhaltigen Dungemitteln, 
wie Stallmist, Jauche und Salpeter, schadlich wirkt. Ein zu feuchter Boden, 
wo das Grundwasser zu hoch steht, muB demnach durch Entwasserungsrohren, 
durch Dra nage, entwassert werden, man hat fiir ausreichenden Kalkgehalt 
zu sorgen, wodurch der Boden verbessert wird, einzelne Baume, wie Obst
baume, hebe man, auch uberzeuge man sich, ob der Boden nicht zu humus
reich ist, oder ob die Wurzeln nicht in zu eisenhaltigen Tonboden oder in Kies 
kommen, in welchemFalle der Boden verbessert werden muB. Verschafft man 
der Pflanze nicht die erforderlichen Lebensbedingungen, so wird sie leicht von 
Pilzkrankheiten befallen, sie ist dafiir disponiert. Die hiiufigsten Krank
heiten, die durch Pilzwucherungen entstehen, sind: Brand, Krebs, Grind oder 
Schorf und echter bzw. falscher Mehltau. Man erkennt sie daran, daB sich an den 
Pflanzenteilen, z. B. beirn-Brand auf der Rinde ruBig aussehende Stellen zeigen, 
oder wie beim Krebs am Stamm und lsten schorlartige ErhOhungen, die von 
Pilzwucherungen stammen und bei der Beriihrung Sporenmassen vetstauben. 

Brand, der beim Obst, beim Getreide und anderen Pflanzen auf tritt, 
bekampft man beim Getreide dadurch, daB man der Krankheit vorbeugt, 
indem man das Saatgut in Getreidebeizen legt, z. B. in eine Iprozentige 
Kupfervitriollosung. Oder man behandelt das Saatgut mit einer ganz 
schwachen Formalinlosung (250 g 40prozentig auf 100 Liter Wasser). Man 
breitet nach dem Ben e t z u n g s v e r f a h r e n das zu beizende Getreide auf 
einer undurchlassigen Flache in einem schmalen, langgestreckten Haufen 
flach aus und besprengt mittels einer feinlocherigen Gie.Bkanne die breit
geworfenen Getreidekorner mit der Formalinlosung, daB sie damit gut be
netzt werden. Man schaufelt durch, besprengt nochmals und schaufelt wie
der gut durch. Darauf bedeckt man mit Sacken, die ebenfalls mit der For
malinlosung getrankt sind, und uberlaBt nun 3 Stunden sich selbst. Darauf 
breitet man aus, trocknet und sat bald, und zwar, wenn irgend 
moglich, in feuchten Boden aus, daB die Keimung schnell 
eintritt. Wird das Getreide nach dem Tauchverfahren in die For-
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malinltisung eingetaucht, so darf die Einwirkungsdauer nur 1/4 Stunde be
tragen. Oder man legt das Saatgut 10 Minuten in hei.Bes Wasser von 
52°-54° C. Oder man verwendet Uspulun, Chlorphenolquecksilber, wo
von sich vor aHem das Einmischen in eine 0,5 prozentige Losung bewahrt. 
Auch das Trockenbeizverfahren z. B. mit Porzol leistet gute Dienste. 
Man schiittelt das Getreide in gro.Ben Fassern mit dem Pulver tiichtig 
durch (s. d.). Bei Obst geht die Brandwucherung bis auf den Splint. Man 
schneidet bis auf gesundes Holz aus, bestreicht die Schnittwunde mit Holz
essig und verstreieht sie mit Baumwaehs. 

Krebs zeigt sich vor aHem bei Apfelbaumen und macht sich durch 
schorfartige, knotige ErhOhungen bemerkbar. Er entsteht dureh Ver
wundung, Quetschung, schlechten oder zu nassen Standort und vor aHem 
durch Frostschaden. Man behandelt die Baume wie bei Brand, nur zieht 
man gl.'wohnlich zum Ausschmieren einen Kitt von schwarzl.'m Pech und 
Leinol oder Lehmbrei mit etwas Steinkohlenteer vor. Man sorgt besonders 
fiirVerbesserung des Bodens und achtet darauf, daB jede Wundflache glatt 
geschnitten und gut mit Baumwachs verklebt werde. 

Grind oder Schorf wird durch den Pilz Fusicladium pirinwm auf 
Birnen und F'U8'icladium dendriticum auf Apfeln hervorgerufen, wenn diese 
auf schlechtem Boden stehen. Als bewahrtes Mittel gilt neben Bodenver
besserung ein Bespritzen mit Bordelaiser Kupfer-Kalk-BrUhe oder mit 
einer 1 prozentigen SchwefeIleberlOsung. Doch darf das Bespritzen mit 
Bordelaiser Bruhe nicht auf die Fruchte geschehen, sondern mu.B vor der 
Bliite vorgenommen werden. 

Vom Mehlta u unterscheidet man den echten Mehlta u-Erysiphe
und den falsehen Mehltau - Peronospora -. Der echte Mehltau dringt 
nicht in den Korper der Pflanze ein, sondern wuchert nur obenauf und ist 
so leiehter zu bekampfen. Es dient zu seiner Verniehtung hauptsachlieh 
eine 1/4prozentige Schwefelleberiosung, der etwas griine Schmierseife zu
gefiigt wird. Der falsche Mehltau durehsetzt die Gewebe, befii.llt aile 
Teile, und so mu13 die Bekampfung in einer Vorbeugung liegen, sie 
mu13 schon vor Auftreten des Pilzes vorgenommen werden. Die beste 
Bekampfungsart besteht in Bespritzung mit einer Kupfervitriol-Kalk
Bruhe, Bordelaiser BrUhe, und zwar schon im Friihjahr, eine Regel, die 
iiberhaupt ffir die Bekampfung samtlicher Krankheiten. durch Pilze her
vorgerufen. gilt. 

Der amerikanisehe Mehltau, der hauptsaehlich auf Staehelbeer
strauehern vorkommt, iiberzieht aIle Teile des Strauehes und bildet 
auch auf den Fruchten einen zahen, braunen Uberzug. Man bekii.mpft 
ihn nur durch Vorbeugen. indem man die Straucher mit Schwefelleber
lOsung bespritzt und das darunterliegende Laub Borgfii.ltig entfernt und 
verbrennt. 

Von tierisehen Schadlingen der Pflanzen sind zu nennen: 
Hasen, Kaninchen, Mause. Ratten, Insekten mancherlei Art, wie 

Schmetterlinge, Raupen, Erdfiohe, ferner Blutlause, Blatt- und Schild
lanse und die ReblauB. 

Um Hasen und Kaninchen von Baumen fernzuhalten, streicht 
man ganz diinn ein wenig stinkendes Tieral auf, am besten schiitzt 
man die Stamme durch mit Draht durehzogene Holzgitter oder "Draht
gitter. 
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Ma use und Ratten vertilgt man durch die gifthaltigen Ratten- und 
Mausevertilgungsmittel, wie strychninhaltiges Getreide, Baryt- oder Meer
zwiebelzubereitungen, durch phosphor- oder arsenhaltige Ungeziefermittel 
Oder bei einer Vernichtung im grollen durch Bakterienkulturen, wie den 
Lofflerschen Mausebazillus und die Ratinkulturen, wodurch todliche Krank
heiten unter dem Ungeziefer hervorgerufen werden. 

Schmetterlinge, Frostspanner und andere Insekten fangt 
man durch mit Brumataleim bestrichene Klebringe oder Klebgiirtel, 
die man an den Stammen schon im August anbringt und bis in den Winter 
hinein klebrig erhalt. Man schneidet sich Ringe von steifem Papier, bindet 
sie glatt um den Baum und bestreicht sie mit Leim. Auch legt man vor
teilhaft Papierstreifen ohne Leim um den Stamm, die alsInsektenfang
g.iirtel dienen, oder besser einen Streifen Wellpappe, iiber den man etwas 
Olpapier bindet. So werden eine Unmenge von Pflanzenfeinden gefangen. 
Auch ist es notig, die Stamme ofter mit Kalkmilch einzustreichen, wodurch 
eine grolle Menge Insekten zugrunde gehen. Raupen auf Stachelbeer
strauchern werden durch Absuchen und Toten vernichtet, oder man 
bestreut die nallgemachten Straucher mit RuIl, Kalk oder Asche. Raupen 
auf Baumen vertilgt man dureh Absengen der Nester mit Raupen
fackeln, die man sich herstellt, indem man einen Schwamm an einer 
Stange b efestigt, mit Petroleum trankt und entznndet. 

Die Vertilgung von Am eis e n ist zu erreichen, wenn man in die Ameisen
haufen bzw. Ameisengange Losungen von Naphthalin in Benzin eingiellt 
oder einspritzt. Auch Begiellen mit Petroleum wird angewendet, doch 
ist dies nicht von so kraftiger Wirkung wie die Naphthalin-Benzin
Losung. 

Erdflohe, die namentlich die jungen Pflanzen in den Treibbeeten oft 
ganz vernichten, vertilgt man durch Einstreuen einer Mischung von Gips 
mit einigen Prozent Karbolsaure oder mit einer Abkochung von Tabak
abfallen in Wasser oder mit einer Petroleum-Seifen-Losung. 

Die Blutlaus befallt vor allem Apfelbaume, aber auch Birnbaume 
und bringt sie zum Absterben. Sie vermehrt sich sehr stark, und man erkennt 
sie daran, dall sich beim Zerdriicken ein roter Saft zeigt. Als Vernichtungs
mittel wird am meisten die Fuhrmannsche Fettmischung empfohlen, 
ein Gemisch von Pferdefett, Schmiertran, vergalltem Spiritus und etwas 
Kochsalz, dem man fiir altere Zweige etwas rohe Karbolsaure zufngt. Diese 
Fettmischung wird auf die befallenen Teile gepinselt. 

Auch wendet man die NeIllersche Fliissigkeit an, ein Gemisch 
von Schmierseife, Fuselol, Spiritus und Wasser. Oder Tabakabkochungen 
mit Schmierseife und vergalltem Spiritus vermischt. Oder auch Lysol
losungeu. 

BIatt- und Schildla use schaden meist nur jiingeren Pflanzen. Zu 
ihrer Vertilgung dienen Tabakabkochungen, die mit Seife versetzt sind, 
oder mit Seife vermischte Quassiaholzabkochungen, oder nach Hollrung 
eine Petroleumlosung, die man erhalt, wenn man eine Natron-Seifen
Losung mit Petroleum bis zum Sieden erhitzt und dann mit Wasser ver
diinnt. 

Gegen die Reblaus, die Pkyllozera vaatatriz, werden die verschieden
artigsten Mittel empfohlen, bei denen der wirksame Stoff fast immer der 
Schwefel ist. Garnier empfiehlt gemahlene Hochofenschlacken, die mit 
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der Erde vermengt werden. Der Schwe£elgehalt der Schlacken erzeugt 
schwefelhaltige Gase, die das Insekt toten sollen. Auch EingieBen von 
Schwefelkohlenstoff in die Erde wird empfohlen. Auch ungegliihter Kien
ruB, der in eine Grube um die Wurzeln gebracht und dann mit Erde be
deckt wird. 

Betr. der genauen Vorschriften alIer hier genannten Vertilgungsmittel 
wird auf Buchheister -Ottersbach II, Vorschriftenbuch, verwiesen. 

Haufig sind fiir den Landmann der Hederich und der Ackersenf 
sehr lastig, die auf Ackern in groBen Mengen wuchern .. Man entfernt sie 
am schnellsten durch moglichst feine Verteilung einer 20prozentigen Eisen
vitriollosung, die man an sonnigen Tagen in der Mittagszeit aufspritzt. 

Die Vogel schaden e:nerseits dem Fruchtbau sehr, indem sie Friichte 
rauben, andererseits aber iiberwiegt ihr Nutzen bedeutend, da sie, zumal 
wenn sie Junge zu fiittem haben, eine Unmenge schadlicher Insekten ver
nichten. So sollte man sie durch Anbringen geeigneter Nistkasten und durch 
Fiittern im Winter zu schiitzen suchen. Auch pflanze man Vogelschutz
hecken an, um die Vogel an die FruchtbaustelIen heranzuziehen. 



Sechste Abteilung. 

Geschaftliche Ausubung. 
Eine ganze Reihe der hierher gehorenden Fragen haben schon in der Ein

leitung und in den iibrigen Abteilungen ihre Erledigung gefunden. Wir 
greifen deshalb auf diese hier nur zuriick, wenn es der Zusammenhang mit 
anderen einschlagigen Fragen notig erscheinen lii.1lt. Bei einer groBen Anzahl 
anderer Fragen, namlich aller derjenigen, we1che die Herstellung bestimmter 
Waren betreffen, konnten wir auf den zweiten Teil dieses Buches, das 
Vorschriftenbuch, verweisen. Es ist aber eine solche Verweisung nicht 
allemal angebracht, da das Vorschriftenbuch als ein selbstandiges Werk 
nicht in allen Fallen in den Handen derer ist, die den erst en Teil der 
Drogisten - Praxis besitzen. Es ist daher ratsam, hier kurz auf diese 
Fragen einzugehen, damit der junge Drogist, der dieses Buch zum Unter
richt benutzt, sich iiber die betreffenden Fragen aufklaren kann. 

Dber die Einrichtung des Geschiiftes und der Lagerraume, iiber die 
Aufbewahrung der Waren im allgemeinen, iiber die zur Verwendung kom
menden Gerate, iiber die Behandlung der Defekte haben wir uns schon in 
der Einleitung ausgesprochen. Namentlich iiber die Aufbewahrung der 
Waren sind bei der Besprechung der einzelnen Waren die notigen Ver
haltungsma.l.3regeln gegeben; ebenso ist iiber Waagen, Ma.l.3e und Gewichte 
in der Einleitung schon gesprochen, so da.1.3 wir hier nur darauf zuriickzu
weisen bzw. auf die Gesetzkunde hinzuweisen brauchen; nur die Behandlung 
der Waagen sowie ihre Priifung miissen wir hinzufiigen. 

Waagen und Gewichte miissen nicht nur stets sauber gehalten, sondern 
auch von Zeit zu Zeit auf ihre Richtigkeit und Empfindlichkeit gepriift 
werden. Nie darf eine Waage iiber ihre Belastungsgrenze hinaus beschwert 
werden; das Putzen der Gewichte mit scharfen Stoffen ist, um die rasche 
Abnutzung zu verhiiten, moglichst zu vermeiden. Wenn die Waage nicht 
benutzt wird, ist die linke Gewichtsschale durch ein kleines Gewicht oder 
einen Tarierbecher zu beschweren, damit der Waagebalken vollstandig fest
steht und die Schneide des Dreiecks, worauf der Waagebalken ruht, nicht 
durch unvermeidliche Schwanlrungen vorzeitig abgenutzt wird. Auf Rich
tigkeit priift man die Waage in der Weise, da.1.3 man einen beliebigen Korper 
genau wagt, d. h. den Waagebalken in vollstandiges Gleichgewicht bringt. 
Nachdem dies geschehen, vertauscht man den gewogenen Korper und die 
Gewichte miteinander. 1st die Waage richtig, so darf durch diese Veranderung 
das Gleichgewicht des Waagebalkens nicht gestlirt werden. Auf Empfindlich
keit priift man die Waage, indem man sie bis zur au.l.3ersten zulassigen Grenze 
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belastet und, nachdem sie ins vollige Gleichgewicht gebracht ist, feststellt, 
welches kleinste Gewicht einen deutlichen, bleibenden Ausschlag bewirkt 
und dies mit der Fehlergrenze vergleicht. (Siehe auch S.18.) 

nber die Aufbewahrung einzelner Warengattungen, welche noch keine 
Besprechung gefunden haben, sei noch folgendes erwahnt. 

Kau tsch ukwaren sog. elastische Gummiwarenmiissen, umdas 
Briichigwerden zu vermeiden, an maBig warmem Orte vor Luft und vor 
Sonnenstrahlen, iiberhaupt vor Licht geschiitzt aufbewahrt werden. Es 
ist also nicht zweckmaBig, sie in die sonnigen Schaufenster zu legen, hier
fiir sind die im Handel befindlichen N achahmungen von lackiertem Holz 
empfehlenswert. Bei langerer Aufbewahrung wird ein maBiges Einreiben 
mit reinem Vaselino] oder Glyzerin empfohlen. Kautschukschlauche, elastische 
Gummischlauche, verwahrt man zweckmaBig in einer starken Kochsalz
losung. Sind im Winter elastische Gummiwaren starr geworden, so miissen 
sie ganz vorsichtig gleichmaBig mit etwas Glyzerin gerieben bzw. geknetet 
werden. Hierbei ist aber unbedingt zu vermeiden, eine Stelle besonders 
krii.ftig zu kneten, bevor nicht die ganze Ware etwas erweicht ist. (Siehe 
auch Kautschuk S. 401.) 

Pinsel, die frei hangen, sollten stets lD Papier eingewickelt werden; 
in die Vorratskasten und Schriinke streut man, um die Pinsel vor MottenfraB 
zu schiitzen, Naphthalin oder besser Kampfer oder Dichlorbenzol. 

Feuerwerkskorper werden zweckmaBig nicht im Verkaufsraume, 
sondem an einem feuersicheren Ort und stets den polizeilichen Bestimmungen 
gemaB aufbewahrt. Ihre Abgabe hat immer, den polizeilichen Vorschriften 
gemaB, nur an erwachsene, nicht unter 16 Jahre alte Personen zu geschehen. 

Wein und Likore miissen vor Sonnenlicht geschiitzt und liegend auf
bewahrt werden. Fiir Weine ist ein gleichmaBig warmer Keller der beste 
Aufbewahrungsort. Likore dagegen konnen gern am warmen Ort lagem. 

Waren, die GenuBzwecken dienen, miissen ganz besonders davor 
geschiitzt werden, daB sie von anderen, stark riechenden Waren Geruch 
annehmen. Milchzucker, Tee, Schokoladen und derartige Waren miissen 
dsher gut verpackt in gesonderten Schranken aufbewahrt werden. 

Ganz besondere Vorsicht ist notwendig beim Abwiigen und Ab
fiillen feuergefahrlicher Korper. 

Das Abfiillen feuergefiihrlicher Waren soIl, wenn irgend moglich, nur bei 
Tageslicht geschehen; wo die Lagerriiume dunkel sind, diiden diese entweder 
nur von aullen durch ein nicht zu Ofinendes Fenster oder mittels einer 
Sicherheitslampe oder elektrischen Lampe, die durch eine nberglocke ge
schiitzt ist, beleuchtet werden. Beim Abfiillen ist steta, um das Verschiitten 
zu vermeiden, ein Trichter zu benutzen. Bei Benzin vermeide man Glas
trichter, weil dadurch Entziindungen entstehen konnen. ZweckmaBig sind 
Aluminiumtrichter, zumal mit einem Drahteinsatze, wodurch ein Heraus
spritzen verhindert wird. Die Lagerung hat streng nach den polizei
lichen Vorschriften zu geschehen, und bei der Abgabe sind die Ge
faBe mit dem Vermerke feuergefahrlich bzw. den polizeilich vorge
schriebenen Bezeichnungen zu versehen. 

Sauren und Laugen mUssen mit groBter Vorsicht und nur unter 
Benutzung des Trichters abgefiillt werden. Das Gesicht ist moglichst vor 
umherspritzenden Tropfen zu schiitzen. Fiir das Abfiillen von Ballonen sind 
die sog. Ballonkipper oder Siiureheber (s. Heber) zu empfehlen. 
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Falls Hande oder Kleidungsstiicke mit Sauren oder Laugen iiber
gossen oder bespritzt sind, spiilt man sie zuerst rasch und sehr reichlich mit 
Wasser ab und wascht dann bei Sauren mit Wasser, worin ein wenig Natrium
karbonat oder Salmiakgeist gelOst, oder Kreide oder Magnesiumkarbonat 
untergeriihrt ist, nach; bei Laugen dagegen mit Essig oder einer anderen 
ganz verdiinnten Saure. Sind Brandwunden entstanden, so bestreicht man 
die Stellen schlie13lich mit Vaselin. 

Besondere Vorsicht ist notig, wenn verschiittetes 01, Firnis, 
Sikkativ u. a. m. mit Sagespanen aufgenommen werden; nach dem Auf
saugen sind die Sagespane nach und nach in kleinen Mengen zu verbrennen 
oder anderweitig unschadlich zu machen, da derart durchtrankte Sagespiine 
infolge Oxydation der Gefahr der Selbstentziindung ausgesetzt sind. 

Vielfach empfiehlt es sich, bei den V orrats- und zuweilen auch bei 
den Verkaufsgefa.6en statt Glas- oder Korkstopsel solche von Kaut
sch uk anzuwenden; sie sind iiberall dort zu benutzen, wo Glasstopsel durch 
den Inhalt der Flaschen, wie bei Laugen und Wasserglas, angegriffen 
werden und infolgedessen festhaften, oder wo Korkstopsel, wie bei starken 
Mineralsiiuren, zerfressen und zerstort werden. Stehen Kautschukstopsel 
nicht zur Verfiigung, kann man sich dadurch helfen, da.6 man einen guten 
Kork mehrmals und griindlich mit fliissiggemachtem Paraffin durchtrankt. 

Die Stopsel von Siiureversandflaschen werden am besten zuerst 
mit geschmolzenem Pech vergossen, dann mit Kitt oder Gipsbrei oder Lehm 
umhiillt und, solange diese Stoffe noch weich sind, mit Sackleinen verbunden. 

Um festsitzende Glasstopsel zu los en, versucht man zuerst 
durch miiJ3iges Klopfen mit Holz, niemals mit einem Gewichtsstiick, 
eine Lockerung zu erreichen; gelingt dieses nicht, so taucht man den Hals 
der Flasche in moglichst hei.6es Wasser und wiederholt das Klopfen nach 
einiger Zeit abermals. Fiihrt auch dieses noch nicht zum Ziele, so legt man 
einen starken Bindfaden schlingenartig um den Hals der Flasche und ver
sucht nun durch rasches Drehen der Schlinge, indem abwechselnd erst das 
eine und dann das andere Ende des Bindfadens angezogen wird, den auBeren 
Hals der Flasche zu erhitzen. Hierdurch tritt eine geringe Ausdehnung des 
Glases ein, und der dabei kalt gebliebene Stopsel wird sich jetzt fast immer 
IOsen lassen. Oder man erwarmt, wenn es sich nicht um Gefa13e 
mit feuergefiihrlichem Inhalt handelt, vorsichtig unter be
standi gem Drehen der Flasche den Hals iiber einer Weingeistflamme. 
Oder man bringt bei Gefa13en mit iibergreifendem sog. Staubstopfen zwi
schen Gefa13hals und Staubstopfen trockene Sagespane an, befestigt sie 
durch Bindfaden und gie.3t kaltes Wasser darauf. Wird auch hierdurch 
der Zweck noch nicht erreicht, so bleibt nichts iibrig, als den Flaschen
hals in irgendeine Fliissigkeit zu tauchen, die den Korper, der das Fest
setzen des Stopsels bewirkt, zu lOsen vermag. 

Bei der Aufbewahrung Feuchtigkeit anziehender, hygro
skopischer, Waren in Glasgefa.3en setzen sich Glasstopsel sehr leicht fest; 
um dieses zu vermeiden, tut man gut, sie mit ein wenig Paraffin oder Vaselin 
einzureiben. Kommen Korkspunde zur Verwendung, so taucht man sie in 
geschmolzenes Paraffin. 

Ober die Reinigung beschmutzter Flaschen haben wir schon in 
der Einleitung ausfiihrlich gesprochen. Vielfach wird es aber auch vor
kommen, Hande und Kleidungsstiicke von besonderen Verunreini-
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gungen befreien zu miissen; hier gilt das gleiche, was schon bei der 
Reinigung der Flaschen gesagt ist, man mull sich dabei stets nach der 
Natur des verunreinigenden Korpers richten. Nur fiir einige besondere 
Stoffe seien hier VerhaltungsmaBregeln gegeben. 

Hollensteinflecke lassen sich in frischem Zustande leicht von der 
Haut und von der Wasche durch starke J odkaliumlosung, oder durch Betupfen 
mit einem feuchten Jodkaliumkristall und darauffolgende Waschung mit 
Natriumthiosulfat entfernen; J odflecke durch Abspiilen mit Salmiakgeist. 

Mosch usgeruch laBt sich von den Handen und von Geratschaften 
sehr schwer entfernen, am besten erreicht man den Zweck durch Waschen 
mit verdiinnten Sauren, mit Senfmehl oder Kampferspiritus. 

Der Geruch von Ohlorkalk, der den Handen sehr anhaftet, ver
schwindet am besten durch Waschen mit Senfmehl oder durch eine Losung 
von Natriumthiosulfat. 

Teerfarbenflecke sind von der Haut zu entfernen, indem man 
zuerst, je nach der Natur der Farbe, entweder mit Salmiakgeist, oder mit 
verdiinnter Salzsaure vor- und dann mit Bleichfliissigkeit, mit Eau de 
Javelle oder auch mit Wassersto£fsuperoxyd nachwascht. Bei Flecken von 
Blauholzextrakt wendet man zuerst Salzsaure und dann Bleichfliissig
keit an. 

Hat man starke Sauren und Laugen zu filtrieren, so kann das 
nicht durch Papier geschehen, da dies von ihnen zerstort wird. Die Filtration 
hat durch Asbest oder fein gesponnenes Glas, Glaswolle, zu erfolgen. 

Eine Vorsich ts maBregel, die in allen Geschaften, die mit Gas
beleuchtung versehen sind, auf das strengste zu beachten ist, ist die, 
daB die Gasuhr nach SchluB des Geschiiftes, nachdem aIle Gashahne ge
schlossen sind, sofort zugedreht wird. Oberhaupt mull, bei der immerhin 
grollen Feuergefahrlichkeit der Drogengeschafte, die grollte Vorsicht mit 
Feuer und Licht obwalten. So ist z. B. nicht genug vor der Unsitte 
zu warnen, angebrannte· Streichholzer achtlos fortzuwerfen. 
Empfehlenswert ist fiir Drogengeschafte die Benutzung von sog. Sicher
heitslampen oder entsprechender elektrischer Lampen beim Beleuchten 
von Lagerraumen, wo durch das Verdunsten leichtfliichtiger Fliissigkeiten, 
wie Benzin, Ather, Schwefelkohlenstoff u. a. m., explosive Gasgemische ent
stehen konnen. 

Leichtexplosive Gemische sind Mischungen von Korpern aller 
Dichtigkeitszustande, Aggregatzustande, bei denen schon eine geringe 
Erwarmung, hervorgerufen durch Druck, Stoll, Schlag, Annahern einer 
offenen Flamme oder Einwirkung der Korper aufeinander, geniigt, um sie 
blitzartig verbrennen zu lassen, und zwar unter he£tiger Erschiitterung 
und starke,m Knall. Wenn eine kleine Menge locker aufgeschichtetes 
Schwarzpulver, das aus Kaliumnitrat, Schwefel und Kohle besteht, ent
ziindet wird, so verbrennt es nicht auf einmal, sondern von Schicht zu 
Schicht. Solche Verbrennung heiJlt De fl a g rat ion. N ach Nobel ver
brennt das Schwarzpulver zu Kaliumkarbonat, Kaliumsulfat, Kalium
trisulfid, Kohlendioxyd, Kohlenmonoxyd und Stickstoff 

20 KNOa + 10 S + 30 0 = 6 K200a + K2S04 

Kaliumnitrat + Schwefel + Kohle = Kaliumkarbonat + Kaliumsulfat 
+ 3K2Sa + 14002 + 1000 + ION2 + Kaliumtrisulfid + Kohlendioxyd + Kohlenmonoxyd + Stickstoff. 
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Wird dieses Schwarzpulver jedoch in eine Metallrohre fest eingestopft und 
entziindet, so verbrennt das Pulver viel schneller und es entsteht eine 
Ex p los ion ; die gasformigen Korper, Kohlendioxyd, Kohlenmonoxyd und 
Stickstoff werden durch die bei der Verbrennung eintretende Warme so 
stark erhitzt, daB sie sich ganz ungeheuer ausdehnen 
und einen iibergroBen Druck ausiiben, der sich auf 
ihnen entgegenstehende Korper bemerkbar macht und 
diese zertriimmert. Kommt in das brennende Pulver 
z. B. ein Tropfen eines geschmolzenen Metalles, so 
spricht man von einer brisanten Verbre-nnung, 
die ganze Menge des Pulvers verbrennt auf einmal, 
und es entsteht die gefahrlichste Explosion, die 
Detonation. 

Die Davysche Sicherheitslampe (Abb.639) 
und aIle anderen Sicherheitslampen ahnlicher Ein
rich tung beruhen auf dem Erfahrungssatze, daB die 
Flammeeines brennbaren oder explosiven Gasgemisches 
nicht durch die Offnungen eines feinmaschigen Draht
netzes geht, solange dieses nicht gliihend geworden 
ist. Bei aUen derartigen Schutzlampen wird das 
brennende Licht mit einem feinen Drahtnetz umgeben. 
Betritt man mit einer solchen Lampe einen Raum, Abb. 639. 
der explosive Gasgemische enthaIt, so findet nur im DaVY8C¥:m~:,herheits. 
Innern der Lampe eine kleine Verpuffung statt, in-
dem das Gasgemisch dumh das Drahtnetz zu der Flamme dringt; man hat 
noch Zeit, die Lampe zu loschen und den Raum danach durch anhaltendes 
Liiften von den explosiven Gasen zu reinigen. Es bieten diese Lampen 
also nur so lange Sicherheit, als das Drahtnetz noch nicht durch das 
bestandige Eindringen und Verpuffen des Gemisches gliihend geworden ist. 
Das Gliihendwerden wird beschleunigt duroh Un
sauberkeit der Lampe. Auf ahnlichem Grundsatze 
wie die Sicherheitslampen beruhen die viel im Ver
kehr befindlichen SicherheitsgefaBe ffir Benzin 
und andere feuergefahrliche bzw. explosive Fliissig
keiten (Abb. 640). Bier sind die AusfluBoffnungen 
mit einem Drahtnetze versehen, so daB die Flamme 
nicht hineinschlagen kann. Auch hier wird durch 
das MetaUnetz so viel Warme abgeleitet, daJl nie 
aUf einer SteUe so viel Warme aufgehauft wird, daJl 
das explosive Gasgemisch dadurch entziindet wird. 
Um eine Explosion geschlossener Behalter im FaU 
eines Brandes zu vermeiden, sind Sicherheitsplatten 
von leichtschmelzbarer Legierung angebracht. Diese Abb. 640. 
1 . h b . . W d db ' SicherheitsgeflLll fllr ex-osen 8lC el geWlSBem armegra un estlmmtem p!oslve FUlsslgkeiten. 
Gasdrucke los, werden herausgeschleudert, und die 
Fliissigkeit brennt aUmahlich aus, da sich unter der MetaUplatte ein Draht
netz befindet, das das Einschlagen der Flamme in den BeMlter verhindert. 

Beim Ausbruch eines kleinen Feuers , das nicht unbedingt das 
Herbeirufen der Feuerwehr erforderlich macht, leistet die Anwendung 
eines Feuerloschers, der eigentlich in jedem Drogengeschafte vorratig 
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gehalten werden solIte, gute Dienste. Sodann hat man bei den vielen 
brennbaren ·Sto:ffen, die in Drogengeschaften vorhanden sind, dafiir zu 
sorgen, dall aIle leicht brennbaren Waren, namentlich solche, die explosive 
Gasgemische erzeugen konnen, moglichst aus dem Bereiche der Flammen 
entfernt werden. Und endlich hat man genau auf die Natur des brennen
den Korpers zu achten, um danach die Loschung einzurichten. Etwa in 
dem Raume vorhandene Gasleitungen sind sofort zu schliellen. Es ist 
dafiir zu sorgen, daB Natrium- und Kaliumvorrate vor dem Nallwerden 
geschiitzt werden. 

Handelt es sich um die Loschung von brennendem Benzin, Petroleum 
oder Terpentinol, iiberhaupt von solchen Stoffen, die leichter als Wasser sind, 
also auf diesem schwimmen, so dad man zum Loschen der Flammen nicht 
Wasser benutzen, sondern mull diese durch Aufschiitten von Erde, Sand, 
Kreide oder durch Bedecken mit nassen Sacken zu ersticken suchen. 

Vielfach wird der Drogist in der Lage sein, K r aut er und andere PHanzen
teile, Vegetabilien, selbst einsammeln zu konnen. Ais allgemein
giiltige Regeln hierbei mag das Folgende dienen. 

Dieerste Regel beim Einsammeln von PHanzenteilen, Vegetabilien, 
ist die, daB die Einsammlung stets bei trockenem Wetter und auch dann 
erst zu erfolgen hat, wenn der Nachttau abgetrocknet ist. Die gesammelten 
PHanzenteile sind moglichst bald diinn auszubreiten und hiiufig zu wenden. 
Bei einzelnen Bliiten ist es, um die natiirliche Farbung moglichst zu be
wahren, notwendig, die Trocknung auf Hiirden durch kiinstliche Warme 
zu bewerkstelligen, jedoch dad hierbei die Warme nicht iiber 60°-70° 
steigen. 

Bei der vielfachen Giftigkeit und der dadurch bedingten Gefahrlichkeit 
der Waren, mit denen der Drogist handelt, ist es die Pflicht, sich iiber die 
Natur der verschiedenen Gifte und iiber die edorderlichenfalls anzu
wendenden Gegengifte zu unterrichten. Wer genau die chemischen Eigen
schaften der Gifte kennt, wird leicht imstande sein, selbst fiir jedes betreffende 
Gift das Gegenmittel aufzufinden. Wir wollen eine besondere Besprechung der 
einzelnen Gifte bzw. Gegenmittel nachfolgen lassen. Vorausschicken wollen 
wir zuerst die allgemeinen Grundbedingungen, die bei einer Vergiftung be
riicksichtigt werden miissen. Die erste ist die, dem Korper Stoffe zuzu
fiihren, die entweder die schiidliche Natur des Giftes ganz aufheben oder 
die giftige Wirkung dadurch hemmen, daB sie das Gift in eine unlosliche Ver
bindung bringen. Denn hier, wie so haufig in der Chemie, gilt der Grundsatz: 
"Corpora non agunt, nisi fluida", die Korper wirken nicht, wenn nicht 
fliissig! Die zweite ist die, den schiidlichen Stoff moglichst rasch aus dem 
Korper zu entfernen. Hierzu sind starke Abfiihr- und Brechmittel am 
geeignetsten. Vielfach wirken die Gifte selbst in dieser Richtung; wo dies 
aber nicht der Fall ist, mull man der Natur nachhelfen und erreicht diesen 
Zweck gewohnlich vollkommen durch Eingeben einer ziemlich groBen Menge 
lauer Milch mit 01 und durch nachheriges Kitzeln des Schlundes mittels einer 
Federfahne. 

Bei atzenden Sauren und Laugen mull jedoch jedes Brech
mittel vermieden werden. 

Bei den scharfen und atzenden Giften kommt als drittes noch hinzu, 
daB man ihre atzenden Wirkungen auf die Schleimhaute des Schlundes 
und des Magena moglichst durch geeignete Mittel aufhebt. Hierzu eignen 



Geschiftliche Ausiibung. 1249 

Vbersichtstafel tiber das Verhiltnis frisch gesammelter Pflanzenteile, 
Vegetabilien, zu getrockneten. 

Name I frisch trocken 
Name 

frisch trocken 
, T. T. T. T. 

Bacc. Myrtillor. 13 2 Herba Aconiti. 5 I 
Bulbus Colchici . 3 1 .. Agrimoniae . 7 2 .. Scillae 6 1 .. Artemisiae 4 I 
Cortex Mezerei 2 1 .. Boraginis 9 1 .. Quercus . 5 2 .. Cardui ben •. 4 I .. Salicis. 7 3 .. Centaur. min .. 4 I 

Ulmi 11 4 Cochleariae . 
I 

25 2 .. .. • ! 
Flores Acaciae 4 I .. Conii. 11 , 2 .. Arnicae 5 I .. Hederae terr .. 5 l I .. Boraginis 10 1 .. Hyssopi 4 I .. Calendulae . 7 I .. Ledi palustris 3 I I 

Carthami 5 I Majoranae 8 
, 

1 .. .. 
i .. Chamomillae r. 4 1 .. Marrubii 7 
! 

2 .. .. vulg. 5 1 .. Origani vulg. 10 3 
Convall. maj .. 15 2 Pulegii. 6 I 

1 .. .. 
" Cyani 9 2 .. Sabinae 8 3 .. Farfarae. 5 1 

" Serpylli 7 2 

" Lamii albi 5 1 .. Taraxaci 3 1 

" 
Lavandulae 8 3 .. Thymi. 3 1 .. Malvae vuIg .. 5 1 , . Veronicae. 7 2 

" MeIiIoti 7 2 .. Violae tric. 11 2 

" Millefolii . 7 2 Radix Althaeae 4 I .. Paeoniae 6 1 .. Angelicae Ii 1 .. Primulae. 6 1 .. Bardanae 5 I .. Rhoeados 17 2 .. Belladonnae. 8 3 .. Rosae. 8 1 .. Bryoniae. 9 2 .. Sambuci. 11 2 .. Cichorei a 1 .. Tiliae 4 1 .. Consolid. m . 7 2 .. Verbasci. 15 2 .. Enulae . 4 1 
Fo!. Belladonnae 13 2 .. Levistici 11 4 .. Digitalis. 5 1 .. Liquiritiae a 1 .. Farfarae . 5 I .. Ononidis sp. a I .. Hyoscyami. 7 1 .. Paeoniae a I .. Juglandis 10 3 .. Rubiae Tinct. 11 2 .. Melissae • 9 2 .. Saponariae 3 1 .. Menthae crisp. 11 2 .. Taraxaci 9 2 .. .. pip .. 9 2 .. Valerianae 9 2 .. Millefolii 15 2 Rhiz. Ari. 5 2 .. Nicotianae . 5 1 .. Calami 9 2 .. Rorismarini 9 2 .. Caricis aren. 5 2 .. Rutae. 4 1 .. Filicis. 7 2 .. Salviae 9 2 .. Graminis 5 2 .. Stramonii 9 1 .. Hellebori nigr. 3 1 .. Trifolii fibrin. 9 2 

" Imperatoriae . 9 2 .. Uvae Ursi . 5 1 " Tormentillae 5 2 
~'ructus Cynosbati 5 2 Stipit. Dulcamarae. 3 1 
Herba Absynthii 5 1 

sich vor aHem schleimige Sto£fe, ferner Milch und Olemulsionen. Die Ein
wirkung der Gifte kann verschiedener Art sein: entweder durch Einatmen 
giftiger Gase, und diese ist eine der gefiihrlichsten, weil sie am schneHsten 
die Gifte in das Blut iiherfiihrt, oder durch Einfiihrung der Gifte in die 
BlutgefaBe, durch Verwundung, Einspritzung unter die Haut, wie subkutane 
Einspritzung, Morphiumvergiftung, Pfeilgift usw. Diese Einwirkung ist 

Buchheister·Ottersbach. I. 15. Auf!. 79 
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auchiiberaus rssch und 'daher Hilfe haufig zu spat. Endlich durch die 
'Oberfiihrung der Gifte in den Korper durch den Magen. Dies ist der am 
hiiufigsten vorkommende Fall, und gliicklicherweise ist hier die Einwirkung, 
auBer bei den atzenden Giften, viellangsamer, da dss Gift gewissermaBen 
auf Umwegen dem Blute zugefiihrt wird. 

Wir konnen die Gifte ihrer Natur nach in verschiedene Klassen bringen: 
1. scharfe oder atzende, 2. betaubende, narkotische, 3. metallische Gifte. 
Zu den ersteren gehOren vor allem die Sauren und Xtzalkalien; sie wirken 
meist zerstorend auf die Schleimhiiute, rufen dadurch starken Blutandrang 
zu diesen, Entziindung, selbst Brand hervor. Die betaubenden, narko
tischen, storen die Herz- und Nerventatigkeit, verlangsamen die erstere 
bis zur volligen Lahmung oder Starrkrampf, oder storen die Nerventiitigkeit 
der Augen, des Gefiihles usw. Hierher gehoren die verschiedenen Pflanzen
basen oder Alkaloide. Die Wirkung der metallischen Gifte stimmt vielfach 
mit denen der ersten Gruppe iiberein. 

Von den gasformigen Giften kommen hauptsiichlich in Betracht: 
Blausiiure, Chlor, Brom, Kohlendioxyd und Kohlenoxydgas. 

Gifte 

Blausii.ure in Gasform. 

Blausiure in Aufliisung. 

Kalium eyanatum. 

Kohlendioxyd und 
Kohlenoxydgas. 

ChI or, Brom, Jod 
in Gasform. 

J od und Brompriparate. 
Siuren. 

Alkalie n (Laugen). 
Aueh Ammoniak. 

Kreosot, Karbolsiure, 
Phenol und Lysol. 

Arsenik 
und seine Prii.parate. 

Antimonpriparate 
(Brechweinstein usw.). 

Silberpraparate. 

Bleiprii.parate. 

Gegenmittel 

Einatmungen von Ammoniak, kalte Begiel.\ungen. 
Chlorwa.sser, verdiinnt, oder Chlorkalkliisung (4 g Chlor. 

kalk, 200 g Wasser und 10 Trpf. Salzsaure). 

EisumsehIage, starker Kaffee. 
Frisehe Luft, kalte Begiel.\ungen, Einatmen von Am. 

moniak, Einreiben mit Senfspiritus, kiinstIiches 
Atmen durch stol.\weises Zusammendriicken des 
Brustkastens. 

Einatmen von Ammoniak- und Alkoholdampfen, Trin
ken von Branntwein und sehleimigen Getrii.nken, 
Mehlbrei. 

Verdiinnter Stii.rkekleister, Magnesia. 
Gebrannte Magnesia mit Wasser angeriihrt, wenn nieht 

gleieh vorhanden, kohlensaures Natrium, doppelt
kohlensaures Natrium, Kreide, kohlensaures Magne
sium, hinterher schleimige oder iilige Getriinke, Sei. 
fenwasser, Milch. 

Trinken von Essig, Zitronensii.ure und anderen ver· 
diinnten Sauren, schleimige und iilige Getranke. 

EiweiB, Butter oder iilige Getrii.nke. Bei Karbolsaure
vergiftung wird im besonderen das Eingeben 
von Seifenliisung empfohlen oder auch Bittersalz. 
Wasser ist zu vermeiden. Bei Hautverbrennungen 
mit Karbolsaure wii.scht man die Stellen mit Spiritus. 

Man gibt eBliiffelweise Antidotum Arsenici, bestehend 
aus durch gebrannte Magnesia ausgefalltem Eisen
oxydhydrat in Wasser. 

Aul.\erdem schleimige Getrii.nke, Milch, Magnesia. 
Tanninhaltige Abkoehungen, Meerrettich, schleimige 

Getranke. 
Verdiinnte Salzsaure, Kochsalzliisung und sehleimige 

Getrii.nke, Eiweil.\. 
Anhaltendes Trinken von Bchwefelsaurehaltiger Limo

nade; schwefelsaures Natrium, ~chwefelsaures Mo.· 
gnesium, Kochsalz. 



Gifte 

Zinkpriparate. 

Kupferpriparate. 

Q ueokBilberpriparate. 

Chrompriparate. 

Phosphor. 

Kleesalz und Oxalsiure. 
Baryt. und Strontian

priparate. 
Alkaloide. 

Chloroform. 

Ather. AlkohoI. 

Mineralsiuren 
und starke organisohe 

Siuren. 
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Gegenmittel 

Gerbstoffhaltige Fliissigkeiten, gebrannte Magnssia, 
doppeltkohlensaures Natrium. 

Milohzucker mit erwirmter Milch, sohwefelwasserstoff. 
haltige Mineralwiisser, kohlensaures Magnesium mit 
Wasser. 

EiweiB in hiufigen Gaben, Kleister oder Mehlbrei, 
schleimige Getrinke, sine Misohung aus 7 Teilen 
Eisenpulver und 4 Teilen gewaschenem Sohwefel 

Magnesia oder kohlensaures Natrium, sohleimige Go. 
trinke, Milch, Zuckersirup mit Eisenpulver. 

Brechmittel, schleimige Fliissigkeiten, Eiweill, gebrannte 
Magnesia mit etwas Chlorwasser oder eine Losung 
von 8 g Chlorkalk, 400 g Wasser und 10 Trpf. Salz· 
sime. Eilioffelweise. Altes Terpentinolin schleimi,' 
gen Fliissigkeiten, aber keine Milch und kein FeU. 

Kalkwasser oder Kreide mit Wasser. 
Kohlensaures Natrium, schwefelsaures Natrium, schwe· 

£aIsaures Magnesium. 
Tannin oder tanninhaltige Abkochungen, starker Kaffee, 

starker Tee, Brechmittel. 
Frische Luft, kalte BegieBungen oder Eis auf den Kopf, 

kiinstliohe Atmung durch regelmilUges Zusam· 
mendriioken der Brusthohle. 

Behandlung wie bei dar Chloroformbetiubung, spiter 
reichliches Trinken von Selterswasser, Brause. 
pulver usw. 

Trinken siner Mischung aus gebrannter Magnssia mit 
Wasser oder, wenn dies nicht vorhanden, verdiinnte 
kohlensaure Alkalien, auoh Kreide mit Wasser, 
spiter olige und schleimige Fliisaigkeiten. Ver· 
brennungen der Haut dmch starke Mineralsiiuren 
sind stets sofort mit vielem Wasser abzuwasohen 
und nachher mit denselben Fliissigkeiten zu be· 
handeln wie oben angefiihrt. Keine Brechmittel. 

Mit den bier angegebenen Fingerzeigen wird man moh fUr den Anfang 
helfen konnen; nie versii.ume man aber, einen Arzt herbeizurufen. 

Dieselbe Sorgfalt, welche wir bei der Aufbewahrung und Behandlung 
der Waren zu beobachten haben, mull auch fur den Verkauf mallgebend 
aein. Der Verkaufer soll dem Kunden gegenuber Mflich, Zuvorkommend 
und zu jeder Auskunft mit Freundlichkeit bereit sein, mull aber den Anschein 
der Neugier vermeiden. 

Der Verkii.ufer mull immer im Auge behalten, dall bei den zahlreichen 
Waren des Drogenhandels, die im Aulleren oft sehr ahnlich sind, und deren 
Namen von den Kaufern hii.ufig verdreht werden, Verwechslungen sehr leicht 
vorkommen konnen. Er sollte daher nie versaumen, bei der Abgabe den 
Namen der geforderten Ware deutlich zu wiederholen. Auf diese Weise 
wird mch ein etwaiger Irrtum in den meisten Fallen sofort aufklaren. 

Bei allen irgendwie stark wirkenden Stoffen darf der Verkaufer niemals 
versaumen, nach dem Zwecke der Verwendung zu fragen, erforderlichenfalls 
auf die Gefahrlichkeit des Stoffes aufmerksam zu machen und vor falscher 
Verwendung zu warnen. Schlie.Blich sollte jede st&rkwirkende Ware, selbst 
wenn dies nicht gesetzlich vorgeschrieben sein sollte, mit deutlicher Namens
bezeiohnung und mit dem Vermerke Vorsich t versehen werden. Die Abgabe 
von Giften an Kinder unter 14 Jahren, sowie die Abgabe in Tassen oder 

79* 
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sonstigen Trink- und Ellgefii.13en oder in Flaschen oder Kriigen, deren 
Form oder Bezeichnung die Gefahr einer Verwechslung des Inhalts mit 
Nahrungs- oder Genullmitteln herbeizufiihren geeignet ist, ist verboten. 
Aullerdem miissen auch die sonstigen V 0 rschriften der Gesetz
ge bung genau innegehal ten werden. 

Bevor der Verkaufer eine Ware aus dem Gefall abwiegt, hat er das 
Schild genau zu besichtigen, die Ware durch den Augenschein und, wenn 
notig, durch den Geruch oder Geschmack zu priifen oder erforderlichenfalls 
durch den chemischenNachweis. BeimAbwagen vonFliissigkeiten ist 
das Standgefall so zu halten, dall das Schild sich oben befindet, um auf diese 
Weise eine Beschmutzung dieses durch herablaufende Tropfen zu vermeiden. 
Aul3erdem wird auf diese Weise durch bestandiges V oraugenhaben einer 
Verwechslung vorgebeugt. Hat der Verkaufer Waren in Kapseln oder 
Papierbeuteln abzugeben, so sind diese niemals aufzublasen, sondern 
mittels eines Druckes zwischen Daumen und Zeigefinger, oder mittels des 
Lo££els zu o££nen. Sollen Waren vor Feuchtigkeit geschiitzt werden, 
oder wenn es sich um solche Waren handelt, die starken Geruch besitzen, 
oder wenn Waren vor der Aufsaugung fremder Geriiche geschiitzt werden 
soIlen, oder wenn sie Fett enthalten, sind Pergamentbeutel oder sonstige 
Pergamentumhiillungen zu verwenden. 

Sollen Flasche n ver kor kt werden, so hat man ihren Hals schwebend 
zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand zu halten und mit der 
rechten Hand den Kork, der vorher mit der Korkzange etwas geprellt ist, 
drehend aufzusetzen. Die Flasche soIl dabei nicht feststehen, urn beirn et
waigen Zerspringen des Flaschenhalses das Eindringen der Scherben in die 
Hand abzuschwachen. Niemals darf so verfahren werden, dall der Kork 
nur lose auf die Flasche gesetzt, diese dann umgedreht, und der Kork auf 
der Tischplatte eingeschlagen wird. 

Wenn wir in dem Vorhergehenden in moglichster Kiirze notwen
dige Verhaltungs- und Vorsichtsmallregeln besprochen haben, so soIl am 
Schlull noch einmal das wiederholt werden, was wir schon in der Einleitung 
gesagt haben. Die drei wichtigsten Dinge zur Fiihrung eines Drogen
geschaftes sind: peinlichste Sauberkeit, grollte Ordnung und 
stre ngste Gewisse nhaftig kei t. 

Die Herstellnng 
von Zubereitungen fiir die Heilkunde und die Technik. 

Zubereitungen Iiir die Heilkunde. 
Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, bestimmte Vorschriften zu 

geben, sondern nur allgemeine Winke, deren Kenntnis fiir jeden Drogisten, 
auch wenn er die Zubereitungen nicht selbst anfertigt, dennoch wiinschens
wert ist. Wir werden diese daher gruppenweise behandeln und bei jeder 
Gruppe die notigen Winke kurz einfiigen. Zugleich sollen hier Zubereitungen 
mit aufgefiihrt werden, die nicht zur Heilkunde, aber auch nicht zur 
eigentlichen Technik gehoren. die aber gleiche Bereitungsweise haben, wie 
entsprechende Heilmittelzubereitungen. 

Cerata. Unter Zeraten verstehen wir Mischungen von Wachs mit 
verschiedenen Fetten oder Hauen; sie dienen zum Teil in gleicher Weise 
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wie die eigentlichen Pflaster als erweichende oder heilende Mittel, teils, wie 
das Ceratum labiale, die Lippenpomade, in gleicher Weise wie Salben, teils 
auch, wie das Baumwachs, zu technischen Zwecken, hier also zum Be
decken von Wund- oder Schnittflachen bei Baumen; ihre Bereitung ist sehr 
einfach, sie geschieht durch Zusammenschmelzen. Bei der Bereitung von 
Zeraten miissen die einzelnen Sto£fe in der Reihenfolge geschmolzen werden, 
dal3 man zuerst den Bestandteil, der den hOchsten Schmelzpunkt hat, ffir 
sich allein verflussigt; dann erst schmilzt man die ubrigen der Reihenfolge 
nacho Angenommen das Zerat bestande aus Harz, Wachs und Schmalz, so 
wird zuerst das Harz geschmolzen, dann in diesem das Wachs und zuletzt das 
ScJ:tmalz verflussigt. Auf diese Weise vermeiden wir, daB die ganze Mischung 
auf den Warmegrad gebracht werden mul3, der zum Schmelzen des Harzes 
erforderlich ist. Nach dem Schmelzen werden die Zerate teils in Stangen, 
teils in Platten geformt. Fur den ersten Zweck giel3t man die etwas ab
gekiihlte Mischung in Glas- oder MetalIrohren, die an einer Seite mit einem 
Korke geschlossen sind oder in Metallformen, 
die in zwei Teile zerlegt werden konnen; die 
Rohren werden an einen moglichst kuhlen 
Ort gestelIt; nach dem volligen Erkalten 
lassen sich die Stangen leicht herausstol3en 
bzw. nach Offnen der Form herausnehmen 
(Abb. 641). Zum AusgieBen in Tafeln eignen 
sich ffir solche Zerate, die kein Harz ent
halten, Blechformen, ahnIich den Schoko- Form zum A~~:i~8:~' von Zeraten. 
ladeformen; sollen Papierkapseln zum Aus-
giel3en benutzt werden, so ist stets Pergamentpapier zu verwenden, weil 
diesem das Zerat, selbst wenn es harzhaltig ist, nicht anhaftet. Beim 
Baumwachs gibt man am besten, um es stets weich und klebrig zu er
halten, einen Zusatz von Vaselin oder Paraffin. Unter fIussigem 
Baumwachs verstehen wir eine Mischung von Harz und Talg, die 
durch einen geniigenden Zusatz von Spiritus verfliissigt ist. 

Chartae. Papiere. Charta ni tra ta, Sal peter pa pier, ist weil3es 
Filtrierpapier, das mit einer 20prozentigen Kaliumnitratlosung getrankt 
und dann getrocknet ist. 

Charta piceata, Pechpapier, Gichtpapier, Helgolander 
P a pi e rpfl as ter, Hel g olande r P £laster, wird bereitet, indem 
man ungefahr 20 cm breite Streifen endlosen, gut geleimten Papiers mittels 
der Pflasterstreichmaschine mit einem Uberzuge von einem Gemisch aus 
schwarzem Pech, Burgunderharz, Wachs und Terpentin versieht. 

Charta cera tao Wachs pa pier wurde fruher durch Tranken von 
Papier mit gelbem oder weiBem Wachs hergestelIt, heute wird aber stets 
das niemals ranzig werdende Paraffin dafur genommen. Die Darstellung 
geschieht fast immer in Fabriken, wo das Papier in eine Losung von Paraffin 
in Benzin getaucht wird. Nach dem Abtrocknen lal3t man es durch Satinier
walzen laufen, um es vollig zu glatten und vom etwaigen UberschuI3 an 
Paraffin zu befreien. Dichtes Seidenpapier auf diese Weise behandelt. 
liefert ein vorzugliches Pausepapier. 

Kleine Mengen Wachspapier kann man sich selbst herstelIen, wenn 
man auf einer erwarmten Metallplatte, Z. B. einem Kuchenblech, gut-
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geleimtes Papier mittels eines weichen Flanellballens mit geschmolzenem 
Paraffin bestreicht. 

Charta pergamena, vegetabilisches Pergament, Pergament
papier. Es wurde anfangs dumh kurzes Eintauchen einzelner Bogen un
geleimten Papiers in eine Mischung aus 9 Tellen englischer Schwefelsaure 
und 1 Tell Wasser und sofort nachfolgendes Auswaschen und Trocknen her
gestellt. Die Zellulose des Papiers erleidet hierdurch eine eigentiimliche 
Umwandlung, das Papier zieht sich zusammen, wird in Wasser gelegt 
durchscheinend, erweicht im Wasser, ohne selbst bei langem Liegen sich 
darin zu zersetzen, und nimmt eine 4---5 mal grollere Festigkeit im Ver
gleich mit gewohnlichem Papier an. Es gleicht in seinen Eigenschaften der 
tierischen Membran, daher der Name Blasenpapier, weil es die friiher 
gebrauchlichen Schweine- oder Ochsenblasen beim Zubinden von Gefallen 
ersetzt. Dumh die Behandlung mit Schwefelsaure 1st die Zellulose zum 
Tell in Amyloid iibergefiihrt. Die heutige Darstellungsweise ist ungemein 
sinnreich; man wendet dabei eine sch wii.chere Sauremischung als friiher an, und 
zwar 5 Gewichtsteile Saure und 1 Teil Wasser. Das Papier wird in Rollen an
gewendet, sog. endloses Papier, und das sich abwickelnde Papier geht zuerst 
durch eine Kufe mit der Schwefelsii.uremischung, die eine Warme von USc 
nicht iibersteigen darf, dann durch eine ganze Reihe von Walzen: zuerst 
durch Glas- oder Porzellanwalzen, die die iiberschiissige Saure entfemen, 
dann durch gleiche Walzen, liber die fortwii.hrend Wasser stromt, um das 
Papier auszuwaschen, femer liber Filzzylinder zum Abtrocknen, endlich 
iiber erhitzte Trommeln zum volligen Austrocknen und schlielllich durch 
Satinierwalzen zum Glatten. 

Man hat auch gelernt, das Pergamentpapier mittels Chromleim, das iBt 
Leim mit einem Zusatz von Kaliumchromat, wasserdicht zu leimen und 
auf diese Weise Beutel fiir feuchte Gegenstande herzustellen. 

Charta exploratoria, Reagenzpapier. Unter diesem Papier 
versteht man Papiere, meist feines, weilles Filtrierpapier, die mit Farb
stoffen oder anderen Chemikalien getrankt sind, die durch die Einwirkung 
von Sauren oder Alkalien oder dumh bestimmte chemische Korper in ihrer 
Farbung verandert werden. Man benutzt hierzu vor allem den Auszug 
von Lackmus, entweder fiir sich, blaues Lackmuspapier, zur Er
kennung ,von Sauren, die das Blau in Rot verwandeln, oder indem man 
den Auszug durch vorsichtiges Ansii.uem rotet. Das auf diese Weise 
hergestellte rote Lackmuspapier dient zur Erkennung von Alkalien. 
Papier, mit Kurkumatinktur getrii.nkt, Kurkumapapier, wird selbst 
in mit Salzsaure angesauerten Losungen durch Borsaure gebriunt. 

Mit Bleiazetatlosung getrii.nktes Papier. Bleipapier, wird durch 
Schwefelwasserstoff dunkel gefarbt. 

Emplastra siehe Pflaster. 
Dem Namen nach zu den Pflastem wird auch der Klebtaft, das 

Hautpflaster, Englische Pflaster, Emplastrum anglicum. ge
rechnet. Es wird bereitet, indem man in Rahmen gespanntes Seidenzeug 
mehrfach mit Hausenblasenlosung bestreicht, bis eine geniigend dicke 
Schicht mch auf der Seide gebildet hat. Zuletzt wird der Klebtaft. um ihn 
recht glii.nzend zu machen. mit verdiinntem Weingeist oder einer Benzoe
auflosung iiberstrichen. Um diese Zubereitung zu verbilligen. werden die 
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ersten Hausenblasenanstriche haufig durch Anstriche mit einer Au£losung 
von weiBem Leim, Gelatine, ersetzt, wodurch jedoch die Klebkraft stark 
beeintrachtigt wird. 

Linimente. Unter diesem Namen im engeren Sinne werden Mischungen 
von fetten Olen mit Salmiakgeist verstanden, und zwar gewohnlich im 
Verhaltnisse von 4 Teilen 01 und 1 Teil Salmiakgeist. Hierbei ist zu beachten, 
daB der Salmiakgeist des Handels meist starker ist, als die vom Deutschen 
Arzneibuche verlangte Ware: er ist also zur Bereitung der Linimente mit 
der entsprechenden Menge Wasser zu verdiinnen. In frisch gemisch~em 
Liniment sind die Ole nur emulsionsartig verteilt. Langer aufbewahrt 
ist jedoch das Liniment eine fliissige, iiberfettete Seife. 

Pastillen. Unter Pastillen im Sinne der Heilmittel
zubereitung verstehen wir kleine, £lache, runde, ovale 
oder eckige Tafelchen, die mittels eines Ausstechers odor 
der sog. Pastillenmaschine aus angefeuchteter Pulver
mischung oder aus Schokoladenmasse hergestellt wer
den. Die Herstellung geschieht in der Weise, daB die 
heilwirkenden Stoffe mit Zucker und einem kleinen 
Zusatz eines Bindemittels, Gummiarabicum oder 
Traganth, gemengt und mit Wasser oder verdiinntem 
Weingeist ganz schwach durchfeuchtet werden. Die 
Masse wird dann unter Druck gleichmiWig flach aus
gebreitet und die einzelnen Pastillen mit dem Pastillen
stecher, wie ihn die Abb. 642 zeigt, ausgestochen, oder 
die Masse wild mit der Pastillenmaschine zu Pastillen 
zusammengepreBt. Durch Druck auf den Knopf a des 
Pastillenstechers werden die Pastillen aus dem Stecher 
geformt herausgepreBt. SchlieBlich werden die Pastillen 
getrocknet. Bei den sog. Mineralpastillen fallt der 

Abb. 642. 
Pastlllenstecber. 

Zuckerzusatz haufig weg; das angefeuchtete Salzpulver wird ohne weiteres 
zusammengepre13t. Gute Pastillen durfen nicht zu hart sein, sondern mussen 
sich im Munde leicht losen. 

R6tulae, Zuckerkiichclchen. Sie werden fabrikmaBig hergestellt, in
dem man feinstes Zuckerpulver mit moglichst wenig Wasser erhitzt und 
dann noch hei13, mittels besonderer Vorrichtung, auf blanke Metallplatten 
auftropfen laBt. Man benutzt sie vor aHem zur Bereitung der R6tulae 
Menthae piperitae. 

Zur Darstellung der Pfefferminzkuchen verfahrt man am besten 
in der Weise, daB man zuerst das Pfefferminzol in einen reinen Glashafen 
schiittet, mit etwa der doppelten Menge Weingeist, auch unter Zusatz von 
etwas Essigather verdiinnt, die Mischung durch Rollen des Hafens an den 
Wanden verteilt, dann die vorher abgewogenen Zuckerkiichelchen rasch in 
den Hafen schuttet, diesen schlieBt und dann durch kra£tiges Schutteln 
die Zuckerkuchen mit dem Ole gleichmaBig dllrchtrankt. Hierauf laBt man 
sie, auf einem Bogen Papier ausgebreitet, so lange abdunsten, bis der Geruch 
nach Essigather verschwunden ist, und bewahrt sie in gut geschlossenen 
GefaBen auf. Die sog. englischen Pfefferminzkuchen sind Pastillen, die 
mittels Pastillenstechers bereitet werden. 

Unter MolkenpastiUen versteht man mit Weinsaure versetzte 
Pastillen, die zur Bereitung sog. saurer Molken benutzt werden. 
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Pulveres, Pulvermischungen. Von den auch als Heilmittel verwendeten 
Pulvetmischungen kommen ffir uns hauptsii.chlich Salizyistreupuiver, 
eine Mischung aus 3 Teilen Salizylsaure, 10 Teilen Weizenstarke und 87 Teilen 
Talkpulver, sowie das Brausepulver in Betracht. Bei der Bereitung von 
Brausepulver mull man Zucker und Weinsiiure, jedes fiir sich, scharf 
austrocknen, um auch die kleinste Spur von Feuchtigkeit zu entfemen, 
weil sonst infolge von Kohlensaureentwicklung das Brausepulver zersetzt 
wird. Dann reibt man Zucker und Weinsaure in einem warmen Morser 
zusllmmen und mischt zuletzt das Natriumbikarbonat hinzu. Dieses darf 
nicht vorher ausgetrocknet werden, weil es in der Warme Kohlendioxyd 
abgibt und dadurch zu laugenhaft schmeckendem Natriumkarbonat wird. 
Sollen Pulvermischungen oder andere Stoffe und Zubereitungen in kleineren 
Mengen ausgetrocknet werden, kann man dazu den Exsikkator ver
wenden; ein Glasgefall mit einem siebartigen Einsatz und gut schliellen
dem Deckel. In den unteren Teil des Gefalles fiillt man konzentrierte 
Schwefelsaure oder entwassertes Kalziumchlorid, die beide begierig Feuchtig
keit aufnehmen. 

Serum, Molken. Lallt man Milch an der Luft stehen, so gerinnt sie 
nach einiger Zeit, d. h. sie scheidet sich in unloslichen Kasestoff, Kasein, 
und in eine gelbliche Fliissigkeit, die mit dem Namen Molken bezeichnet 
wird. Diese Molken enthalten auBer dem Milchzucker der Milch alle Salze 
dieser und werden als leichtverdauliches, die Gesundheit forderndes Mittel 
vielfach angewendet. Man unterscheidet ffir diesen Zweck s ii II e und sa u r e 
Molken. Erstere werden hergestellt, indem 1 Liter kalte, am besten ab
gerahmte Milch mit 1 Teeloffel Molkenessenz (s. spater) versetzt und dann 
vorsichtig auf 40 0-500 erwarmt wird. Hierbei scheiden sich die Molken 
klar ab, werden durch Abseihen yom Kasein getrennt und, wenn notig, 
filtriert. Saure Molken werden durch Weinsaure, Weinstein (s. Molken
pastillen), auch durch Tamarinden oder Alaun abgeschieden. Hierbei kann 
die Fliissigkeit bis nahe zum Sieden erhitzt werden. Von Alaun rechnet 
man 10,0, von Tamarindenmus 40,0 auf 1 Liter abgerahmte Milch. Molken 
sollen jeden Tag frisch bereitet werden. 

Spiritus. Spiritu6sa medicata, arzneiliche Spirituosen. Unter 
dieser Bezeichnung versteht man imSinne der Heilmittelzubereitung entweder 
Destillationserzeugnisse, bereitet dumh Destillation von Weingeist mit Krau
tern usw., z. B. Spiro Cochleariae, Spiro Lavandulae u. a. m., oder 
Losungen anderer Korper in Weingeist. z. B. Spiro camphoratus, Spiro saponli
tus u. a. m., oder Mischungen, wie A.therweingeist oder Ameisenspiritus. 

Zur Darstellung des Kampferspiritus lOst man zuerst Kampfer 
in starkem Weingeist auf und fiigt erst nach vollendeter Losung die vor
geschriebene Menge Wasser hinzu. Der Ameisenspiritus des Deutschen 
Arzneibuches ist eine einfache Mischung von Ameisensaure, Weingeist und 
Wasser. Der Seifenspiritus des Deutschen Arzneibuches ist eine Losung 
von Kaliseife in verdiinntem Weingeist, bereitet durch Verlleifung auf 
kaltem Wege von Olivenol mit alkoholischer Kalilauge und Mischung der 
entstandenen Seifenlosung in Weingeist und Wasser. L 0 £f e I kra u t -
spiritus wird nach dem Deutschen Arzneibuch IV bereitet, indem man 
4 Teile getrocknetes Loffelkraut mit 1 Teil zerstollenem weiBen Senfsamen 
und 40 Teilen Wasser in einer Destillierblase 3 Stunden stehen lallt, dann 
15 Teile Weingeist hinzufiigt und destilliert, bis 20 Teile iibergegangen sind. 
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Spiritus aethereus, auch Acidum Vitri61i dulcificatum oder 
Acidum Vitri61i vin6sum, Atherweingeist, Hoffmannstropfen 
ist ein Gemisch, bestehend aus 1 Teil rektifiziertem Ather und 3 Teilen 
Weingeist. 

Sirupi. Von den Sirupen hat auBer den Fruchtsirupen nur Sirupus 
simplex, Zuckersirup, fiir uns Bedeutung. Dieser wird durch Auf
kochen von 3 Teilen Zucker und 2 Teilen Wasser bereitet. 

Bereitung der Fruchtsiifte bzw. Fruchtsirupe. Sie ist fiir viele Dro
gisten, die in Gegenden wohnen, wo die Friichte billig sind, haufig ein 
recht lohnender Erwerb, jedoch ist ihre Herstellung in tadeUreier Be
schaffenheit nicht ganz leicht, sie erfordert groBe Aufmerksamkeit und 
ganz besondere Sorgfalt. 

Der frische Saft der Himbeeren, Kirschen und Johannisbeeren, 'Erd
beeren, Maulbeeren usw. enthalt eine groBe Menge Pflanzenschleim, Pektin, 
das die Filtration unmoglich macht und den Saft nach dem Kochen mit 
Zucker zu einer Gallerte erstarren laBt. Das Pektin muB also vorher ent
fernt werden, und man schlagt hierzu zwei Wege ein. Das Pektin wird 
durch Zusatz von 5-8% Weingeist aus dem Saft ausgefallt und dieser 
dann durch AbgieBen und Filtrieren geklart. Dieses Verfahren ist nur an
wend bar fiir den Fall, wo die Fruchtsafte unmittelbar zur Likorbereitung 
verwendet werden sollen. Zur Bereitung von Fruchtsirup ist sie vollig un
geeignet, da die auf diese Weise hergestellten Sirupe herb von Geschmack 
sind und bedeutend an Geruch eingebiiBt haben. Beim Lagern solcher 
gespriteten Safte leidet iiberdies die Farbe. Man muB fiir die Bereitung der 
Fruchtsafte das Pektin durch eingeleitete schwache Garung entfernen. 
Die frischen Friichte werden zuerst zerquetscht, dann vorsichtig, aber 
kraftig ausgepreBt. Vielfach wird die Pressung erst vorgenommen, nachdem 
man die gepreBten Friichte hat garen lassen. Dieses Verfahren gibt aller
dings eine etwas groBere Menge Saft, liefert aber meist kein so feines 
Erzeugnis. Mitunter wird eine Nachpresse vorgenommen, die PreBriick
stande werden mit etwas Wasser gemengt und nochmals ausgepreBt. Der 
auf diese Weise schlieBlich erhaltene Saft darf aber nur gekennzeichnet als 
Fruchtsaft mit Nachpresse in den Handel kommen. PreBt man zuerst 
und laBt dann garen, so lassen sich die PreBkuchen, namentlich wenn die 
Pressung nicht zu stark ausgefiihrt wird, vielfach an Marmeladefabriken 
verkaufen. Der gewonnene triibe Saft wird, mit 1-2% Zucker versetzt. 
bei einer Wiirme von hOchstens 20°-25° sich selbst iiberlassen. Die Masse 
beginnt nach kurzer Zeit zu garen, wird an der Oberfliiche infolge der aus
tretenden Kohlendioxydblaschen schaumig, bis nach einigen Tagen die Ent
wicklung von Kohlensiiure aufhOrt und die Fliissigkeit sich in eine untere 
triibe und eine dariiberstehende klare Schicht teilt. Diese letztere wird 
entweder mittels eines Hebers oder durch AbgieBen klar abgenommen und 
der Rest durch ein gut angefeuchtetes Filter filtriert. LaBt man die Garung 
in offenen GefiiBen vollziehen, so tritt sehr leicht Schimmelbildung und 
dadurch Beeintrachtigung des Geschmackes ein, oder die Garung wird 
nicht zur rechten Zeit unterbrochen und die Fliissigkeit durch weitergehende 
Zersetzung stark sauer. Alles dies liiBt sich leicht vermeiden, wenn man 
die Garung in geschlossenen GefiiBen vornimmt. Diese werden, gleichgiiltig, 
ob man Flaschen, Ballone oder Fiisser dabei anwendet, nur zu %_3/4 mit 
Saft gefiillt und die Offnung mit einem guten Kork geschlossen, durch den 
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ein' zweischenklig gebogenes GIasrohr, ein Garrohr, geht. Unter den einen 
oHenen Schenkel wird ein mit Wasser gefiilltes Gefii.B gestellt oder an
gehangt, so daB das GIasrohr durch das Wasser abgeschlossen ist. Sobald die 
Garung eintritt, wird das freiwerdende Kohlendioxyd durch das GIas
rohr entweichen und in Blasen durch das Wasser getrieben werden. Nach 
einigen Tagen wird die Gasentwicklung schwacher, endlich steigen keine 
Blasen mehr auf. Jetzt wird der Vorgang unterbrochen und AbgieBen und 
Filtration sofort vorgenommen. Ein derartig bereiteter Saft ist von feinstem 
Duft und tadelfreiem Geschmack. SolI er als Saft, als Succus aufbewahrt 
werden, tut man gut, ihn nach demFiltrieren auf 80 0-1000 zuerhitzen und 
noch heiB in bis an den Kork gefiillte GIasflaschen zu tun. Besser ist es 
jedoch, ihn sofort zu Sirup zu verkochen. Hierzu gehort vor allem ein gut 
raffinierter Zucker. Man laBt Zucker und Saft weichen und kocht dann 
schnell in einem blank gescheuerten kupfernen Kessel auf; eiserne, 
mit Schmelz versehene, emaillierte, oder verzinnte GefaBe sind streng zu 
vermeiden, da sie die Farbe verandern. Etwa entstandener Schaum wird 
abgenommen, der Saft siedend heiB in vorher erwarmte Flaschen gefillit 
und sofort verkorkt. Es darf also wohl der SaIt in dem blank gescheuerten 
Kopferkessel gekocht werden, der fertige Sirup muB dann aber sofort daraus 
entfernt werden. Er darf keinesfalls in dem kupfernen Kessel erkalten, 
denn es wiirde Luft hinzutreten und nun die in dem Sirup enthaltene Frucht
sii.ure Kupfer angreifen, wahrend das Kupfer beim Kochen, wo die Luft 
vertrieben wird, von der Fruchtsaure nicht angegriffen wird. So bereiteter 
Sirup halt sich jahrelang; jedoch p£legt der Himbeersirup im zweiten oder 
dritten J ahr an Farbe zu verlieren: diese lii.Bt sich durch ein wenig Succus 
Myrtillorum (Bickbeere, Heidelbeere, Schwarzbeere, Besinge) wieder her
stellen. Solcher Zusstz mu.B aber auf dem Bezeichnungsschilde kenntlich 
gemacht werden. 1st zur Bereitung des Sirups ein Fruchtsaft mit Nachpresse 
verwendet worden, so darf der Sirup nur unter der Bezeichnung Frucht
sirup mit Nachpresse in den Handel kommen. 

Stehen Waldhimbeeren zu Gebote, 80 liefern sie allerdings etwas weniger 
Succus, der Saft aber ist von kriiftigerer Farbe und feinerem Dufte. Zur 
Bereitung des Kirschsaftes wahlt man die groBe schwarze KUsche und 
zerquetscht sie auf einer Kirschmiihle mit den Steinen. Die sich hierdurch 
aus den Samen entwickelnde geringe Menge Bittermandelol verleiht dem 
Saft einen angenehmen, kraftigen Geschmack. Man bringt auch kiinst-
1 i c h e F r u c h t sir u p e in den Handel. Sie werden aus Weinsii.ure, Zitronen
sii.ure oder Milchsaure mit nicht auskristallisierendem weiJ3em Sirup und 
der entsprechenden Essenz, wie Himbeer-, Johannisbeer- oder Erdbeer
essenz hergestellt. Darauf fii.rbt man sie mit einem unschadlichen Farbstofie. 
Solche Sirupe miissen deutlich als Kunsterzeugnisse kenntlich gemacht 
werden. Naheres iiber die Bereitung der Fruchtsiifte s. Buchheister
Ottersbach, Drogisten-Praxis II, Vorschriftenbuch. 

Tincturae, Tinkturen. Tinkturen sind selten weinige, meistens wein
geistige Ausziige, die in einzelnen Fallen auch Zusatz von Xther haben, 
von Rohdrogen; meist im Verhaltnis von 1 + 5 oder 1 + 10. Sie werden 
bereitet, indem man die groblich zerkleinerten Stoffe mit dem Weingeist 
iibergossen in gut geschIossenen GefaBen 10 Tage bei Zimmerwarme an 
einem vor unmittelbarem Sonnenlichte geschiitzten Orte stehen lii.Bt, wahrend 
dieser Zeit ofter umschiittelt, dann abpreBt und die erhaltene Fliissigkeit 
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nach dem Kliiren filtriert. Bei der Darstellung von E88enzen und Tinkturen 
im groBen lassen sich die Prellriickstiinde in der Weise verwerten, daB man 
den noch in ihnen enthaltenen Weingeist durch Destillation wiedergewinnt. 
Er laBt sich ffir viele Zwecke gut verwenden. 

Bei der sehr haufig vorkommenden Mischung von Benzoetinktur 
und Rosenwasser mull man die Tinktur sehr allmiihlich dem Rosenwasser 
zusetzen. Verfahrt man umgekehrt, so scheidet sich das Benzoeharz seM 
rasch aus der milchigen Fliissigkeit abo 

Unguents, Salben, sind Mischungen von Fetten mit anderen heilend 
wirkenden Stoffen. Sie werden auf der Raut verrieben, urn, von ihr all
miihlich aufgesogen, die Wirkung auszuiiben. Von der grollen Anzahl der 
Salben sind nur wenige dem freien Verkehr iibergeben. 

Bei der Darstellung der Salben ist, wenn eine Schmelzung der 
verschiedenen Stoffe notwendig, dasselbe zu beriicksichtigen, was schon bei 
den Zeraten gesagt ist. Immer muB der Korper mit dem hOchsten Schmelz
punkte zuerst und dann erst diirfen die iibrigen Bestandteile geschmolzen 
werden. Die geschmolzene M888e mull, um eine gleichmii.llige, hom 0 g ene, 
nicht kornige Salbe zu erhalten, von dem Augenblick an, wo sie anfiingt, 
sich zu triiben, ununterbrochen bis zum volligen Erstarren geriihrt werden. 
Soll eine Salbe feste Korper, wie Zinkoxyd, Borsii.ure und dergleichen, ent
halten, sO mussen zuerst diese Stoffe mit einer ganz geringen Menge Fett 
oder 01 vollstandig fein angerieben werden. Erst dann kann die ubrige 
Fettmasse zugesetzt werden. 

Bei der Darstellung der verschiedenen Sorten von Coldcream gilt 
zuerst das im vorigen Absatz Gesagte. Ferner ist zu bemerken, dall die 
notige Wassermenge erst dann allmii.hlich hinzugefiigt wird, wenn die Masse 
schon halb erstarrt ist. Will man eine seht weille Salbe erzielen, so kann 
man ein wenig Borax oder Seifenplllver zusetzen. HierdUTch wird zugleich 
das Wasser besser gebunden, und es lii.Ilt slOh eine sehr st'haumige Salbe 
erhalten. Um das Wasser gut zu binden, ist es jedoch noch zweckmalliger, 
der Fettmischung wasserfreies W oIlfett zuzusetzen. 

Zur Darstellung der Pappelsalbe solI man 1 Teil frische Pappel
knospen, Gemmae Populi, mit 2 Teilen Schweineschmalz so lange erwii.rmen, 
bis aIle Feuchtigkeit verdunstet ist. Stehen fmche Pappelknospen nicht 
zur Verfiigung, kann man auch getrocknete verwenden, nur mull man dann 
die Salbe nach dem Durchseihen mit etwas Chlorophyll auffiirben. Keines
falls darf man daffir eine Salbe unterschieben, die so bereitet ist, daIl man 
Schmalz mit ein wenig Chlorophyll griin gefarbt und dann mit einer Spur 
von Rosmarin-, Thymian- und Wacholderbeerol vermischt hat. Pappel
salbe soIl eine kiihlende Salbe bei Brandwunden und Riimorrhoiden sein. 
Durch den Zusatz der atherischen Ole konnte aber leicht das Gegenteil 
eintreten. 

Bei der Darstellung von Quecksilbersalbe gegen Ungeziefer, 
die, obwohl kein Heilmittel, bier gleich besprochen werden solI, ist zu 
beachten, dall man niemals mehr als 10% Quecksilber verwendet. 
Die Beimengung des Quecksilbers geschieht in der Weise, dall man es 
in einem Morser mit Terpentinol oder wasserfreiem Wollfett verreibt, 
indem man von Zeit zu Zeit ein wenig Xther hinzufiigt. Die feine Ver
teilung des Quecksilbers wird hierdurch sehr beschleunigt. Sobald die 
Verteilung so weit gediehen ist, daB man mit einem mallig starken Ver-
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groBerungsglase keine Quecksilberkiigelchen mehr entdecken kann, wird 
die iibrige Fettmischung allmii.hlich zugeriihrt. Immer ist der Verkaufer 
bei Abgabe von Quecksilbersalbe, um sich und seine Kunden vor Schaden 
zu behiiten, verpflichtet, darauf aufmerksam zu machen, daB die Salbe 
bei Tieren nur dorthin gerieben werden darf, wo diese sie nicht ablecken 
konnen und daB nur kleine Mengen aufgerieben werden diirfen. Zur 
Vorsicht iiberbindet man die mit Quecksilbersalbe eingeriebenen Stellen 
mit Sacken. 

Bei Rindvieh, Schafen und Ziegen darf Quecksilbersalbe iiberhaupt 
nicht angewendet werden; hier tritt der Tod schon bei Einreibungen von 
kIeinen Mengen ein. 

Bei Pferden und Schweinen vereibt man in Zwischenraumen von 
10 Tagen dreimal je 10,0 Salbe, die man zweckmaBig noch mit dem dop
pelten Gewichte Vaselin vermengt. 

Unbedingt darf die Salbe keinesfalls auS ranzigen Fetten hergestellt 
werden, und bei der Abgabe nicht zu alt sein, da die Giftigkeit der Salbe 
mit dem Alter infolge der Entstehung von Quecksilberseife steigt. 

Verbandstoffe. Seitdem man infolge vielfacher mikroskopischer Unter
suchungen erkannt hat, daB die Ursache der Zersetzung tierischer Gewebe 
und Stoffe meist auf der Gegenwart unendlich kleiner Lebewesen, sog. Mikro
organismen (Bazillen, Bakterien) beruht, hat man auch die ganze Wund
behandlung daraufhin geii.ndert, daB man moglichst die Bildung und das 
Wachstum jener Lebewesen zu verhindern sucht. Es entstand das fiiulnis
widrige sog. antiseptische Verbandverfahren und mit ihm eine ganze Menge 
neuer, fruher vollig unbekannter Verbandstoffe, die heute fiir den Handel sehr 
bedeutend sind. Ala Gmndlage fiir Verbiinde diente in friiherer Zeit meist 
zerpfliickte Leinwandfaser, Scharpie, jetzt vor allem entfettete Baumwoll
faser, die Haare der Samen der verschiedenen Gossypiumarten in gereinig
tem, teils verfilztem Zustand als Watte oder Lint, teils in Form von Gaze usw. 
Die Samenhaare der Gossypiumarten werden in groBen, bestandig sich 
drehenden Kesseln mit einstromendem Dampf gekocht und so entfettet. 
Sie sind dann gelbgrunlich und werden in Wasser gewaschen und durch 
Chlorbleiche gebleicht. Darauf getrocknet, werden sie durch Maschinen 
fein zerrissen und von den Knotchen, die durch Zusammenballen ent
standen sind, befreit. Nun kommt die Baumwolle in die Krempelmaschine, 
liiuft hier iiber eine Anzahl Walzen, die mit feinen Spitzen besetzt sind, 
wird dadurch nochmals gereinigt und gelangt von hier in St&ubform auf 
sich bestandig drehende Trommeln, wo sich das FlieB bildet. AuBer der 
Baumwollfaser werden noch sog. Jutegewebe, aUB dem FIachs iihnlichen 
Bastfasern ostindischer Corchomsarten, angewendet. Die Jutepflanzen 
werden heute auch in groBeren Mengen in Brasilien bei Santos und Rio 
de Janeiro angepflanzt und Pflanzenfasern bis zu einer Lange von 3 m 
erzielt. Auch die Pflanzenfaser des Caravonicabaumes, die sog. Ed el
baumwolle, die in Afrika gewonnen wird, dient aIs Verbandstoff. 
Man trankt alle diese Stoffe mit den verschiedensten als antiseptisch 
bekannten Korpern, z. B. Phenol, Jodoform, Borsaure, Salizylsaure, 
Benzoesiiure, Sublimat u. a. m. Die Triinkung, Impragniemng, geschieht 
durchgiingig in der Weise, daB die entfetteten Fasern mit einer Losung 
der Stoffe durchfeuchtet und dann getrocknet werden. Doch bildet auch 
die einfach entfettete und gebleichte BaumwoIIfaser aIs sog. Verband-



Die Herstellung von Zubereitungen fiir die Heilkunde und die Technik. 1261 

watte, Gossy-pi um depuratum, Pili Gossy-pii, eine besondere Han
delsware. Es geschieht die Entfettung durch Kochen zu dem Zweck, die 
Baumwollfaser fiir wasserige Fliissigkeiten, Eiter, Serum, aufsaugungs
fahig zu machen. 

Ein sehr einfaches Verfahren, um Ve r ban d w a t t e auf ihre vollige 
Entfettung zu priifen, besteht darin, dall man ein wenig davon auf
gelockert in Wasser fallen lallt. 1st die Faser fettfrei, so sinkt sie sofort im 
Wasser zu Boden. Schlecht entfettete Faser braucht hierzu einige Zeit. 
Verbandwatte darf aullerdem auch keine Verunreinigungen, von dem Bleich
verfahren herriihrend, zeigen: mit Wasser durchfeuchtet darf sie Lackmus
papier nicht verandern. Der mit siedendem Wasser bereitete Auszug 
1 + 10 dad durch SilbernitratlOsung hOchstens weilllich schillernd ge
triibt, durch Bariumnitrat- oder AmmoniumoxalatlOsung nicht sogleich 
verandert werden. Die in 10 Teilen des Auszuges, nach Zusatz von einigen 
Tropfen Schwefelsaure und 3 Tropfen Kaliumpermanganatlosung ent
stehende Rotfarbung soli innerhalb 5 Minuten nicht verschwinden. Ferner 
mull die Watte frei sein von harten Flocken und braunen Samenteilen. 

Will man Watte mit einem bestimmten Gehalt an keimtotendem, an
tiseptischem Stoffe herstellen, z. B. eine 10prozentige Borwatte, so mull 
man, um 1 kg dieser Borwatte zu erhalten, nicht 100 g, sondern 150 g Bor
saure in 2850 g heiBem Wasser aufiosen. Mit dieser Losung durchknetet 
man 1 kg Watte, wickelt sie in Pergamentpapier, bringt sie in eine Presse 
und preBt so viel Fliissigkeit ab, dall das Gesamtgewicht noch 3 kg be-
tragt, dann trocknet man. Das Losungsmittel hat sich stets nach 
dem zu lOsenden Stoffe zu richten, so verwendet man in vielen Fallen 
Weingeist oder, wie bei der Bereitung von Jodoformwatte, ein Gemisch 
von Weingeist und Ather und setzt, um das J odoform festzuhalten, zu 
fixieren, auBerdem noch Kolophonium hinzu. Manchmal dient als 
Fixiermittel das Glyzerin, auch Walrat. 

Wirken Verbandmittel, wie Borwatte. Jodoformwatte, Karbolwatte usw. 
an und fiir sich faulniswidrig, antiseptisch, so ist es haufig doch von 
groBem Werte, solche Verbandmittel vollstandig frei von den Lebewesen, 
die in jeder Luft vorhanden sind, zu haben, man nennt dies keimfrei. 
Zu diesem Zwecke miissen sie keimfrei gemacht, sterilisiert, werden. 
Man setzt sie in eigens dazu hergestellten GefaBen eine Zeitlang stromendem 
Wasserdampf, oder in manchen Fallen, wo Wasserdampf den keimtotenden 
Stoff zersetzen wiirde, Formalindampfen aus, laBt sie in den GefaBen 
erkalten und verpackt sie sofort. 

VerbandstoH oder gereinigter Mull, Tela depurata,.ist ein Ge
webe aus Baumwolle hergestellt, das denselben Anforderungen entsprechen 
soIl, wie die Verbandwatte. Aullerdem dad das Gewebe nicht zu locker sein, 
sondern soli in 1 qcm mindestens 24 Faden enthalten und 1 qm wenigstens 
30 g wiegen. Dieser Verbandmull wird gleich der Watte, entweder nicht ge
trankt, oder mit denselben Stoffen getrankt und auch keimfrei gemacht, 
wie die Verbandwatte verwendet. Auch wird er auf eigens dazu hergestell
ten Bindenschneidemaschinen, wie sie z. B. die Abb. 643 zeigt, zu Binden 
verschiedenster Breite verarbeitet. Die Maschinen sind so eingerichtet, 
dall eine groBere Anzahl Binden zu gleicher Zeit geschnitten werden 
konnen und sich auch zugleich zu Rollen aufwickeln. Zur Herstellung von 
Binden werden auller Mull noch andere Gewebe verwendet, wie Kam-
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krik,. ein Baumwollstoff mit starken, dichten Faden, Trikotschlauch, ein 
strumpfartiges Gewebe, FlaneIl, ferner Leinen, Jute, Seide und auch 
elastisches Gummi, Kautschuk. Wahrend der Kriegszeit ist zu diesen 
Stoffen auch das Papier getreten, das entweder ala Kreppapier zu festeren 
oder als Papiergarn zu den Mullbinden ahnlichen lockeren Binden ver
arbeitet wird. 

Aus der Zellulose des Papiers bereitet man auch eine Verbandwatte -
die Z e II s t 0 ff w a t t e -, die entweder als solche, oder gemischt mit Baum
wollwatte als - Patentzellstoffwatte im Handel ist. 

1st auch die Verbandwatte bzw. der gereinigte Mull bei weitem das 
am meisten gebrauchte Verbandmittel, so dienen doch auch Torf mull, 
Moos und vor aHem Holzwolle dem gleichen Zweck. Auch sie werden 

getrankt wie Watte. Holz
wolle ala Verbandmittel ge~ 
winnt man gewohnlich durch 
Abschleifen einesrecht weichen 
Holzes, z. B. des Ahornholzes; 
es stellt dann das HolzwoH
mehl dar, das auf Holzwoll
watte oder Holzwollbin
den verarbeitet wird. Oder 
man hobelt Holz ganz fein und 
erhalt dann einen ahnlichen 
Korper wie die Holzwolle zum 
Verpacken, den man meistens 
zum Reinigen der Hande bei 
Operationen benutzt. 

Ein Stoff, der gleich den 
Verbandstoffen in der Wund-

Abb. 643. Blndenschneldemaschine. heiIkunde, Chirurgie, viel ver-
wendet wird, ist Katgut. Ea 

ist nicht getrli.nkt oder mit keimtotenden Stoffen getrankt in verschiedenen 
Stii.rken im Handel und dient zum Nahen bei Operationen, do. es mit der 
Zeit vollstli.ndig aufgesogen, resorbiert, wird. Tierdarme, gewohnlich 
Hammeldarme, werden gereinigt, in Strahne geschnitten, zu Saiten gedreht 
und getrocknet. Man bewahrt Katgut in Glyzerin, in Phenolol oder in einer 
Losung von Jod und Jodkalium in destilliertem Wasser auf. 

AIle Verbandstoffe miissen, um sie von den in jeder Luft vorhandenen 
KIeinlebewesen zu schiitzen, stets gut verpackt aufbewahrt werden. 

Pepsinwein. Bei der Bereitung von Pepsinwein wird nach Vorschrift 
des Deutschen Arzneibuches zuerst das Pepsin mit Glyzerin und Wasser 
gemischt. Dann fiigt man Salzs8.ure, den Wein nebst Sirup und Pomeranzen
tinktur hinzu, setzt die Mischung einige Tage an kiihlem Orte beiseite und 
filtriert die Mischung erst dann. Sollte der Pepsinwein nicht klar werden, 
filtriert man ihn liber Bolus oder Talk. Pepsinwein mlill moglichst vor 
Sonnenlicht geschiitzt aufbewahrt werden, do. das Pepsin sonst an Wir
kung verliert. 

Labessenz. Hierunter verstehen wir einen weinigen Auszug von Kalber
oder Schweinemagen, dem sog. Labmagen, oder eine Losung von Pepsin 
oder Lo.bpulver in Wein oder auch eine Auflosung eines sehr reinen, 
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au.l3erst wirksamen Pepsins in Wasser, dem etwas Weingeist, Glyzerin 
und Kochsalz zugesetzt sind. Sie dient zur Abscheidung des Kiisestoffes 
aus der erwarmten Milch. 

Diatetische Mittel. Mit diesem Namen bezeichnen wir diejenigen 
Mittel, die dumh die Ernahrung, die Diat, auf die Gesundheit des Menschen 
einwirken sollen. Um diese Wirkung nach einer besonderen Richtung 
hin zu erhOhen, werden ihnen vielfach Stoffe zugesetzt, denen man auch 
Heilwirkung zuschreibt; hierher gehoren unter anderen die verschiedenen 
Kindermehle, die gerosteten Mehle, Malzextrakte (s. Extractum Malti), 
Malzbiere und die sog. Gesundheitsschokoladen. Kindermehle sind fast 
immer Mischungen von kondensierter Milch und Mehlstoffen, die durch 
starke Erhitzung im geschlossenen Raum aufgeschlossen sind, d. h. bei 
denen das Stii.rkemehl durch diese Behandlung gro.Btenteils in Zucker und 
Dextrin iibergefiihrt ist. Einer gleichen Behandlung und gleichen Um
setzung unterliegen die sog. gerosteten Mehle, wie Knorrs Hafermehl u. a. m. 
Malzbieresindgleichsam verdiinnte Malzextrakte, denen vielfach Ausziige 
von Pflanzenteilen zugesetzt sind. 

Schokoladen gehoren, je nach ihrer Zusammensetzung, teils zu den 
blo.l3en Genu.l3-, teils zu den diatetischen Mitteln, sie sind Gemenge von 
Kakaomasse oder entoltem Kakao (s. Kakao) und Zucker, auch unter Zusatz 
von Gewiirzen oder von Heilmitteln oder diatetischen Stoffen. 

Essenzen zur Bereitung weingeistiger Getranke. Hierunter 
versteht man sehr konzentrierte, weingeistige Tinkturen, deren Alkohol
gehalt aber, um die klare Mischbarkeit mit Branntwein zu ermoglichen, 
40--45% nicht iibersteigen solI. 

Die Bereitung derartiger Essenzen geschieht entweder nach dem 
Deplazierungsvedahren oder, wie bei den Tinkturen (s. d.), durch einfaches 
Ausziehen bei Zimmerwarme. 

Spirituosen. Bereitung: Sie geschieht entweder durch Destillation 
von Branntwein mit Rohdrogen, odet durch Ausziehen der Drogen mit 
verdiinntem Weingeist, oder durch einfaches Mischen von verdiinntem 
Weingeist mit Essenzen oder atherischen Olen. Branntweine oder bittere 
SChniipse nennen wir solche Mischungen, zu denen keine oder nur geringe 
Mengen Zucker verwendet werden. Mischungen mit viel Zucker hei.l3en 
Likore und mit sehr viel Zucker Kreme. 

Ala Grundregeln fiir die Bereitung weingeistiger Getranke sind zu 
merken: 1. Der angewendete Spiritus mu.13 von reinster Beschaffenheit 
sein, am besten sog. Weinsprit, d. h. alledeinster Kartoffelsprit, Kornsprit 
kann wegen seines strengen Geruches nur zu einzelnen Getranken ver
wendet werden. 2. Der Zucker dad nicht geblaut sein und wird vor der 
Benutzung durch anhaltendes Kochen mit wenig Wasser geliiutert. 3. Die 
zu verwendenden Krauter miissen frisch, besonders rein und gut sein; 
ein gleiches gilt von den zu verwendenden atherischen Olen. 4. Alle 
weingeistigen Getranke Bollen erst nach einer gewissen Lagerzeit benutzt 
werden, Feinheit des Geruches und des Geschmackes gewinnen dadurch 
bedeutend. 5. Spirituosen Bollen am besten an ma.Big warmem Ort und, 
wenn in Flaschen, vor Sonnenlicht geschiitzt aufbewahrt werden. Man 
tut gut, Flaschen, die fiir das Schaufenster bestimmt sind, nur mit ge
firbtem Wasser oder im Winter mit einem Gemisch von Wasser und Brenn
spiritus zu fillien. 
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Fiirbung von Spirituosen. Als Farben fiir Spirituosen und GenuB
waren diirfen nur solche benutzt werden, die durchaus unschadlich sind. 
FUr Rot Karmin und Karminlosungen, ferner der vergorene Saft der Flieder
beeren oder der Blaubeeren, Auszug von Stockrosenbliiten mit einem 
Zusatze von Saure, angesauerter Persioauszug, Sandelholztinktur, und fiir 
Zuckerwaren teigformige Farblacke von Koschenille, Rotholz, Krapp u. a. m. 
Fiir Gelb weingeistige Ausziige von Safran und Kurkuma, Safransurrogat, 
Dinitrokresolkalium, teigformige Farblacke von Gelbbeeren, Gelbschoten 
u. a. m. Fiir Blau Indigokarmin in wasseriger Losung. FUr Griin Chlorophyll, 
Mischung von Indigokarmin und Safransurrogat, Saftgriin. Fiir Braun 
gebrannter Zucker. Fiir Violett Mischungen aus Rot und Blau. Viel werden 
die giftfreien Teerfarbstoffe zum Farben benutzt und so konnen aHe Farben 
erhalten werden. 

Zur Kliirung von Spirituosen und Wein werden solche Mittel an
gewendet, die in der betreffenden Fliissigkeit unloslich sind, so Nieder
schlage bilden, die dann die in der Schwebe gehaltenen Unreinigkeiten 
mit sich niederreiIlen, oder solche, die sich mit den Schleimteilen der Fliissig
keiten verbinden und sie unloslich machen. Derartige Stoffe sind fiir Wein 
Hausenblase oder EiweiIl, die mit dem Gerbstoff des Weines unlosliche 
Niederschlage bilden. Fiir Spirituosen benutzt man kleine Mengen von 
gebranntem Alaun, oder man schiittelt mit Talkpulver durch und laIlt 
absetzen. Ein sehr kraftiges Klarungspulver besteht aus einer Mischung 
von 4 Teilen getrocknetem EiweiIl, 4 Teilen Milchzucker und 2 Teilen Starke
mehl. Von diesem Pulver rechnet man 5 g auf 1 Liter Spirituosen. 

Genaueres iiber die Bereitung von Essenzen und Spirituosen siehe 
Buchheister-Ottersbach, Drogisten-Praxis II, Vorschriften
buch. 

Kosmetische Mittel, Kosmetika, und Blumendiifte, Parfiimerien. 
Kosmetik im engsten Sinne des W ortes ist die Lehre von der Ver
schonerung des menschlichen Korpers. Kosmetische Mittel sind daher 
vor aHem solche, die zur Verschonerung des Korpers dienen, Schon
heitsmittel. Schminke, indem sie die zu blasse Hautfarbe verdeckt, 
oder eine Haartinktur, die weiIl gewordenes Haar wieder auffarbt, 
ist ein SchOnheitsmittel. 1m weiteren Sinn aber gehOren dazu aHe 
Mittel zur Reinigung, P£lege oder Farbung der Haut, der Haare, der 
MundhOhle und der Nagel, indem sie erhaltend oder verbessernd auf die 
iiuIlere SchOnheit des menschlichen Korpers einwirken sollen. Sie sind zum 
Teil Erhaltungs-, zum Teil Vorbeugungsmittel, teils aber sollen sie auch 
vielfach heilend auf regelwidrige Zustande der betreffenden Teile einwirken. 
Nach der Verordnung iiber den Verkehr mit Arzneimitteln auIlerhalb der 
Apotheken sind die kosmetischen Mittel, ausgenommen die Mittel fiir Nagel, 
dem freien Verkehr auch als Heilmittel iiberlassen wenn sie keine Btoffe 
enthalten, die auch in den Apotheken nur auf arztliche Verordnung abge
geben werden diirfen, und wenn sie nicht enthalten: Kreosot, Phenylsalizylat 
(Salol) oder Resorzin. 

tiber diejenigen Farbstoffe, welche zur HersteIIung von kosmetischen 
Mitteln nicht verwendet werden diirfen, siehe Gesetzkunde "Verwendung 
gesundheitsschadlicher Farben". 

Zu den Mitteln der Hautpflege gehOren die verschiedenen Wasch
wasser, Mandelkleien, wohlriechenden Essige, Hautsalben, 
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Beifen. Puder und Schminken. Die verschiedenen Waschwasser be
stehenzum Teil aus olhaltigen Emulsionen, wie Mandelmilch, Lilienmilch usw., 
zum Teil enthalten sie Zusatze, die reinigend und erweichend auf die Ober
haut wirken sollen, wie Borax oder Natriumbikarbonat, oder Stoffe, die 
heilend wirken Bollen, wie Schwefel u. a. m. Mandelkleien und Mandelpasten 
geben mit Wasser zusammen gleichfalls Olemulsionen und wirken ebenfalls 
als mild reinigende Mittel. W ohlriechende Essige sind weingeistige, mit 
Blumendiiften und mit Esmgsaure versetzte Mischungen, die zum Wasch
wasser gegossen, erfrischend und zugleich die Hauttatigkeit anregend 
wirken. Zu den Hautsalben gehOren aIle die verschiedenen fett- und 
wasserhaltigen Salbenmischungen, welche mild fettend auf die Haut 
einwirken. Uber Seife siehe 2. Abteilung "Seifen". Rier sei nur bemerkt, 
daB von einer guten Feinseife verlangt werden muB, daB sie laugenfrei sei. 

Unter Puder verstehen wir Pulvermischungen, die vor allem dazu 
dienen sollen, iibergro.Be Fettigkeit oder Feuchtigkeit der Raut aufzusaugen 
oder zu trockener Haut Fett zuzufiihren und nebenbei der Haut eine zarte 
Fiirbung zu verleihen. Vielfach werden den Pudern Stoffe beigemengt, 
welche die schiidlichen Einwirkungen von Schwei13 und anderen Hautaus
scheidungen beseitigen sollen. Rierher gehOren die sog. Streupulver mit 
Balizylsiiure, Borsiiure, Alaun u. a. m. Die hauptsiichlichsten Grundstoffe 
aller Puder sind Talk und Magnesiumkarbonat, hiiufig rosa oder gelb
lich gefiirbt; bei den Streupulvern zuweilen auch das Lykopodium. 

Trockene Schminken sind Puder, denen, um die Schminkwirkung, 
d. h. die Fiirbung der Haut zu erhohen, fiirbende Stoffe in groJ3eren Mengen 
zugesetzt sind. Hierzu dienen fiir Rot Karmin, Eosin und Karthamin; 
ffir WeiJ3, ZinkweiB und zuweilen auch das sog. PerlweiB, basisch-salpeter
saures Wismutoxyd, Wismutsubnitrat. Fettschminken sind entweder 
Salbenmischungen, die auf das feinste mit den farbenden Stoffen verrieben 
sind, oder mit den verschiedensten Stoffen gefarbte Zerate, die in Stiftform 
gebracht sind. Diese sog. Schminkstifte dienen namentlich zum Farben 
der Augenbrauen, der Lippen usw. 

Mittel zur Haarpflege sind Haar- und Kopfwaschwasser, Haar
salben, -pomaden und Haarole; ferner die sog. Brillantine und die 
Bartbefestigungsmittel. Haarwasser sind teils weingeistige, teils 
wasserige Mischungen, die teils reinigend und entfettend, teils kriiftigend 
auf den Haarboden wirken sollen. Fiir ersteren Zweck enthalten sie viel
fach Borax oder Natriumbikarbonat, Quillajarindenauszug oder Seife; 
fiir letzteren Zweck gewohnlich zusammenziehende, adstringierende oder 
hautreizende Stoffe, wie Chinarinde, Kapsikum, Senfspiritus oder iitherisches 
SenfO! u. a. m. Haarole sind gewohnlich nur mit Wohlgeruch vermischte 
Ole, die fettend auf das Haar und den Haarboden wirken sollen. Geeignet 
hierzu sind namentlich feines Olivenol, ErdnuJ3- und Mandelo!. Ruinuso] 
mull, um ihm seine iibergroBe Zahigkeit zu nehmen, mit absolutem Alkohol 
verdiinnt werden. Mitunter Bollen die Haarole aber auch eine kraftigende 
Wirkung ausiiben. Es sind dann meistens olige Ausziige von Arnikabliiten 
oder Klettenwurzeln. 

Zur Darstellung von Haarsalben, Po maden, die eine liingE're 
Haltbarkeit besitzen sollen, sind folgende Haupterfordernisse notwendig: 
1. Frische, bei sehr niederem Wiirmegrad ausgelassene Fette; 2. Vermeidung 
von weiBem Wachs, Japanwachs oder Stearinsiiure, da diese ein rasohes 

BllohheI8ter·Otterabach. I. 15. Auf!. 80 
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Ranzigwerden bedingen; 3. Vermeidung von jeglichem Wasserzusatz. 
Wasser oder Stearinsaure darf nur bei billigen, zum raschen Verbrauche be
stimmten Mischungen zugesetzt werden. Sehr empfehlenswerte Fett
mischungen sind Kakaobutter und Olivenol, oder Olivenol mit Zeresin oder 
sog. Benzoeschmalz, d. h. ein frisch ausgelassenes Schmalz, dem 2% Benzoe
saure zugefiigt sind. Vaselin ist deshalb nicht zu empfehlen, weil es nur 
schwer von der Haut und von den Haaren aufgesogen wird. Anderer
seits hat aber Vaselin den Vorteil, dall es nicht so stark fettet und 
nicht ranzig wird. Bei Lanolin, das am leichtesten von Haut und Haaren 

aufgesogen wird, ist dessen eigen-

G~i~~iliiii~ij~~ tiimlicher Geruch schwer zu ver-decken. 
Unter Stangenpomade'n ver

stehen wir Mischungen, die durch 
Zusatz von Wachs oder Harz eine 
derartige Festigkeit erhalten, dall sie 
sich durch Ausgiellen in Stangen 
formen lassen. Man benutzt hierzu 
zweckmallig Giellformen, wie sie 
z. B. die Abb. 644 darstellt. Diese 

Abb.644. GieJ3form fUr Stangenpomade. Formen sind aus Stahlblech aus
gefiihrt und innen verzinnt. 

Bri1lantine. Unter diesem Namen versteht man Mittel, die das Haar, 
namentlich den Bart fetten und zugleich etwas steifen sollen. Es sind mei
stens mit W ohlgeruch versetzte, weingeistige Losungen von Rizinusol 
oder Glyzerin, oder wohlriechende Mischungen von Mandel- oder Pfirsich
kernol und Rizinusol mit Weingeist. Oder es kommen auch Fettmischungen 
in Sal ben- oder Zeratform hierfiir in den Handel. 

Bartbefestigungsmittel, auch Bartbindenwasser genannt, sindmeist 
Mischungen von Glyzerin, Zuckersirup, Weingeist und Wasser, oder Auf
losungen von Dextrin oder Malzextrakt in einem Gemische von Wasser 
und Weingeist. Haufig fiigt man etwas Salizylsaure und nach Belieben 
W ohlgeruch hinzu. Sie dienen dazu, dem Barthaar eine gewisse Steifheit 
zu geben und so dem Barte die gewiinschte Form zu erhalten. 

Zum Befestigen der Haare dienen auch die Bandolinen, schleimige, 
wohlriechende Fliissigkeiten, die aus Quittensamen, Flohsamen, Agar-Agar, 
Traganth oder Gummiarabicum mit Wasser, meist unter Zusatz von 
Blumenduft, zubereitet werden. 

Haarfiirbemittel. Durch die vielen Mittel dieser Art soll grolltenteils 
die urspriingliche Farbe der Haare wiederhergestellt oder helleren Haaren 
eine dunklere Farbe verliehen werden. Es geschieht dies durch die An
wendung chemischer Mittel, womit die Haare getrankt werden, und die dann 
entweder durch den Sauerstoff der Luft oder durch den Schwefelgehalt der 
Haare, oder indem man Schwefelalkalien zum Farben anwendet, dunkel ge
farbt werden. Es sind hierbei die gesetzlichen V orschriften iiber die Verwen
dung gesundheitsschadlicher Farben wohl zu beriicksichtigen, und daher 
miissen alle Haarfarbemittel, die Stoffe wie Kupfer, Blei u. a. m., enthalten, 
strengstens vermieden werden. Man benutzt Hollensteinlosungen, Kalium
permanganat, zuweilen auch Eisensalze oder Braunkohle; ferner Pyrogallol, 
Wainullschalenextrakt, auch Wismutsubnitrat. Bei allen diesen Mitteln 
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ist zweierlei zu beachten: einmal, daIl sie meist nicht nur die Haare, sondern 
auch Kopfhaut und Wasche in gleicher Weise dunkel farben; zweitens daIl 
die Haare vor Benutzung der Haarfarbemittel stets griindlich entfettet werden 
miissen. Bei totem Haar, wo ein Kochen moglich ist, konnen aIle moglichen 
Farben Verwendung finden. Zum Entfarben bzw. Hellermachen der Haare 
benutzt man konzentrierte, etwas alkalisch gemachte Losungen von Wasser
stoffsuperoxyd. 

Enthaarungsmittel. Depilatorien. Hierunter versteht man Mittel, 
die dazu dienen sollen, Haare von Stellen des Korpers, wo man 
sle nicht wiinscht, zu entfernen. Man bedient sich hierzu Pasten, 
die Sulfide der Alkali- oder Erdalkalimetalle enthalten; es dienen da
zu namentlich Natrium- und Kalziumsulfhydrat und Strontiumsulfid oder 
Mischungen von geringen Mengen Jodtinktur mit groIleren Mengen Kol
lodium. 

Mittel zur Pflege des Mundes und der Ziihne. Mund- und Zahn
wasser. Hierunter verstehen wir wasserige oder weingeistige Mischungen, 
die zur Reinigung und zur Erfrischung der MundhOhle und auch Erhaltung 
der Zahne bestimmt sind. 1m ersteren FaIle sind ihnen Stoffe zugesetzt, 
die eine faulniswidrige Wirkung ausiiben sollen, z. B. Borsaure, Salizylsaure, 
die jedoch den Schmelz der Zahne angreifen solI, ferner Thymol, Euka
lyptol, Menthol u.a.m. 1m letzteren FaIle sind es meist nur Losungen wiirziger 
Stoffe und atherischer Ole. Es werden auch Pastillen in den Handel 
gebracht, die durch Auflosen in Wasser ein Mundwasser geben, meist ent
wickelt sich in dies en Mundwassern Sauerstoff, der faulniswidrig, anti
septisch, wirkt. 

Z a h n p ul v er sind Pulvermischungen, deren Hauptzweck die Reinigung 
der Zahne ist. Sie miissen daher als Grundlage Korper enthalten, die als 
Schleifmittel fiir den Schmelz der Zahne dienen konnen, ohne diesen stark 
anzugreifen. Hierzu eignen sich vor allem gefalltes Kalziumkarbonat und 
Magnesiumkarbonat und in geringem MaIl auch sehr feine Holzkohle. 
Der Zusatz von Bimssteinpulver, das den Schmelz der Zahne zu stark 
angreift, ist nur in klein en Mengen und als staubfeines Pulver ratsam. 
Ebenso sind die Zusatze von organischen Stoffen, wie Veilchenwurzelpulver 
u. a. m., wenig empfehlenswert, da sie, wenn sie sich zwischen' den Zahnen 
festsetzen, zersetzt werden und dadurch schadlich wirken. J edenfalls tut 
man gut, Zahnpulvermischungen, die organische Stoffe enthalten, etwas 
Seife zuzufiigen, um die organischen Stoffe besser gleitbar zu machen. 
Die Grundkorper werden entweder nur mit kriiftigen atherischen Olen, 
wie Pfefferminz-, NelkenOl u. a. m., vermischt, oder man setzt ihnen 
noch faulniswidrige antiseptische Stoffe zu, wie Thymol, Salizylsaure und 
Borsaure. Haufig mischt man auch Stoffe darunter, wie Natriumperborat 
oder Magnesiumsuperoxyd, die leicht Sauerstoff entwickeln und so auf die 
Zahne bleichend einwirken. Zahntinkturen sind wohlriechende, wein
geistigeAusziige, teils von Harzen, teils von zusammenziehenden Drogen, wie 
Katechu, Kino, Ratanhiawurzel u. a. m. Die Zahntinkturen sollen teils 
erfrischend, namentlich aber auf das Zahnfleisch kraftigend wirken. 

Zah nseife n und Zah n paste n sind Zahnreinigungsmittel zum Putzen 
der Zahne, die durch Seifen oder andere klebende Mittel wie Glyzerin, Honig 
oder Zuckersirup in feste Pastaform gebracht sind. Als Grundlage kann dabei 
jedes gute, reichlich mit atherischem Ole vertnischte Zahnpulver dienen. 

80· 
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Zahnkitte und Zahnplomben. Unter ersteren verstehen wir 
Stoffe, die zum Ausfiillen hohler Zahne von den Kunden selbst benutzt 
werden. Es dienen hierzu entweder Mischungen aus Wachs und Harzen, 
gereinigte Guttapercha oder sehr konzentrierte Mastixlosung, die mit Watte 
in den Zahn gesteckt wird. Zahnplomben, wie sie von den Zahnarzten be
nutzt werden, sind entweder Amalgame von Gold, Silber oder Kupfer, oder 
sog. Zementplomben, hergestellt durch Vermischung von konzentrierter 
ZinkchloridlOsung oder Metaphosphorsii.ure mit Zinkoxyd, dem meist etwas 
feines Glaspulver zugesetzt ist; sie erharten sehr rasch und werden auBer
ordentlich hart. 

Blumendiifte, Parfiimerien, ond Riinchermittel. Bei der Darstellung 
der Blumendiifte muB als erste Regel gelten, da.B nur die feinsten Sorten 
sowohl der atherischen Ole wie des Spiritus bzw. der Fette zur Verwendung 
kommen. Bei den weingeistigen Blumendiiften ist ferner fiir die volle Ent
wicklung des Geruches eine gewisse Zeit des Lagerns notwendig; auch setzt 
man den Alkoholgehalt nach Fertigstellung der Mischung auf etwa 80% 
herab; der Geruch wird hierdurch weit feiner und milder. Sehr vorsichtig 
ist mit dem Zusatze von Moschus, Ambra oder Zibet zu verfahren, wenn diese 
Geriiche nicht vorherrschen, sondern nur als Verstii.rkungsmittel des allge
meinen Blumenduftes dienen sollen. Zu beachten ist ferner, daB man 
niemals Geriiche zusammenbringt, die sich nicht miteinander vertragen 
oder iiberhaupt nicht zueinander passen. Der fertige Blumenduft mu.B stets, 
wenn nicht ein bestimmter Geruch vorherrschen soIl, z. B. Rose, Patschuli, 
Moschus, in seiner Gesamtheit einheitlich sein, d. h. in seiner Mischung darf 
kein besonderer Geruch vorherrschen. Ganz empfehlenswert ist es, die fertige 
Mischung vor der Filtration oder vor dem Absetzenlassen mit ein wenig 
gebrannter Magnesia durchzuschiitteln; hierdurch wird etwa schon ein
getretene Verharzung der ii.therischen Ole beseitigt und der Geruch ver
feinert. 

Bei der Darstellung von Kolnisch-Wasser (Eau de Cologne) und 
sonstigen Blumendiiften gilt vor allem das oben Gesagte. Kolnisch-Wasser 
ist einer der erfrischendsten W ohlgeriiche, der vor allem durch Orangen
bliitenol und die sog. Schalenole bedingt ist; kleine Zusatze von kraftigen 
Krauterolen, wie Lavendel-, Thvmian- und Pfefferminzol erhOhen die er
frischende Wirkung; dagegen soilte bei Kolnisch-Wasser jeder Zusatz von 
Moschus oder Zibet vermieden werden. Die mit dem Namen Buketts 
bezeichneten Blumendiifte sind urspriinglich nur Mischungen franzosischer 
Extraits (s. d.). Heute nach Entdeckung einer ganzen Reihe kiinstlicher 
Riechstoffe, wie Vanillin, Kumarin, Heliotropin, Terpineol u. a. m., lassen 
sich die Extraits vielfach kiinstlich nachbilden. 

Extraits. Zieht man Bliitenpomaden, Huile antique, oder die bei dem 
Extraktionsverfahren bleibenden Riickstande mit Sprit aus, so nimmt 
dieser den gro.Bten Teil des Riechstoffes auf und hei.Bt nun Extrait. 
Es sei jedoch gesagt, da.B lange nicht aIle Blumenextraits, wie sie aus 
Frankreich zu uns kommen, den Bliiten entstammen, wonach sie be
nannt werden. Weitaus die meisten von ihnen sind kiinstliche Nach
bildungen aus verschiedenen Bliitenextraits unter Zuhilfenahme von athe
rischen Olen und anderen Riechstoffen. Wirklich einfache, nur aus den be
treffenden Bliiten hergestellte Extraits sind wohl nur Extrait de Jasmin, 
aus den Bliiten von Jasminum odoratissimum, Extrait de Cassie von Acacia 
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farnesiana, Extrait de tuberose von Polianthes tuberosa und Extrait de 
Violette von Viola odoratissima. Aber selbst bei diesem letzten Extrait 
wird schon kiinstlich nachgeholfen, denn eine gute Nase kann den Zusatz 
von Moschus leicht herausfinden. Auch Extrait de Rose und Extrait des 
£leurs d'Orange sind wohl nur selten ganz reine Bliitenerzeugnisse. Die 
iibrigen wie Extrait de Lilas (Flieder, Holunder, Syringe), Extrait de Giro£ls 
(Levkoien), Extrait d'He.Iiotrope, de Reseda, de Lys (Lilien) und viele 
andere sind Kunsterzeugnisse, die wir gerade so gut nachbilden konnen wie 
die Franzosen. 

SchlieJllich erwahnen wir nochmals (s. Ather. Ole), daJl die Franzosen mit 
dem Ausdruck Extrait nur die weingeistigen Ausziige der durch Infusion, 
Absorption, Enfleurage oder Extraktion bereiteten Bliitenfette verstehen, 
wahrend die atherischen Ole mit Essence bezeichnet werden. So ist also 
unter Extrait de Rose der weingeistige Auszug von dem nach den genannten 
Verfahren gewonnenen Rosenfett, unter Essence de Rose das atherische 01 
zu verstehen. 

Ra ucheressenzen, Ra ucherti nkture n sind weingeistige Ausziige 
bzw. Auflosungen von Harzen, atherischen Olen und anderen kriiftig riechen
den Stoffen. Ra ucheressig ist entweder ein Auszug wiirziger Krauter 
und sonstiger Stoffe mittels Essig, oder eine weingeistige, wiirzig riechende 
Losung, eine Raucheressenz, die mit Essigsaure versetzt ist. 

Riiucherpapier. Unter diesem Namen versteht man Papier, das 
mit starker Raucheressenz, in der reichliche Mengen wohlriechender Harze 
aufgelOst sind, getrankt oder iiberzogen ist. Raucherpulver besteht aus 
fein zerkleinerten, farbigen Bliiten oder buntgefarbten zerschnittenen Veil
chenwurzeln oder kleinen, buntgefarbten Holzstiickchen mit atherischen Olen 
und Raucheressenz wohlriechend gemacht. Unter Riechsalzen verstehen 
wir Mischungen, die freies Ammoniak oder Ammoniumkarbonat entweichen 
lassen. Sie dienen zum Aufriechen als Erfrischungs- und Belebungsmittel 
und sind, um das Einatmen angenehmer zu machen, meist kraftig mit Wohl
geriichen vermischt. Man benutzt zur Fiillung der Riechgliiser entweder 
das gewohnliche Hirschhornsalz oder man verwandelt dieses, indem man es, 
mit starkem Salmiakgeist durchfeuchtet, in das noch £liichtigere, einfach
kohlensaure Ammonium; oder man fiiIlt die Glaser mit einer Mischung 
von gleichen Teilen Ammoniumchlorid und zu Pulver zerfallenem Atz
kalk. Um das Riechsalz wohlriechend zu machen, verfahrt man am besten 
in der Weise, daJl man die Glaser nur zu 2fs mit Riechsalz fiiIlt, das letzte 
Drittel mit Watte, die mit kriiftigem Wohlgeruch durchtrankt ist. Riech
kissen, Sachets, sind kleine mit reichlich atherischen Olen oder sonstigen 
W ohlgeriichen vermischten Pulvern gefiiIlte Kissen oder Sackchen, die, zwi
schen Wasche oder in Schranke gelegt, dazu dienen soIlen, die damit in Be
riihrung kommenden Gegenstande wohlriechend zu Machen. Man benutzt 
zur Fiillung der Kissen gewohnlich Veilchenwurzelpulver, auch mit Starke
mehl vermischt, und durchtrankt dieses mit kraftigen atherischen Olen, 
meist unter Zusatz von Moschus, Zibet oder Patschuli. 

Technische Zubereitungen. 
Bohnerwachs. Hierunter verstehen wir Wachsmischungen, die duu 

dienen soIlen, Mobeln, Fullboden, Linoleumteppichen u. a. m. erneuten 
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Glanz zu verleihen, indem man die Wachsmischung aufstreicht und dann 
dumh anhaltendes Reiben poliert. Man kennt von Bohnerwachs zweiArten; 
fliissiges und testes bzw. halbfestes. Letzteres wird bereitet aus 1 Teil 
Bienenwachs oder Zeresin und 3 Teilen Terpentinol oder Tetralin oder 
Rydroterpin; ersteres, indem man geschmolzenes Bienenwachs mit Kalium
karbonat und Wasser teilweise versei£t oder, wie es heute meist geschieht, 
zu der geschmolzenen Wachsmischung eine groBere Menge Terpentinol
Ersatzmittel hinzusetzt, so daB die Mischung diinnfliissig wird. Will man 
festes Bohnerwachs an£ertigen, verfahrt man folgendermaBen: Bienenwachs 
oder Zeresin wird am besten im Wasserbad geschmolzen. Benutzt man freies 
Feuer, muB das Wachs mit einem Spatel bestandig, aber vorsichtig, in kreis
formiger Bewegung, umgeriihrt werden, um eine ungleichmaBige Erhitzung 
zu vermeiden. 1st das Wachs geschmolzen, nimmt man es yom Feuer und 
setzt die notige Menge Terpentinol oder ein Gemisch dieses mit Tetralin 
oder Rydroterpin bis zu gleichen Teilen zu, und zwar nicht in dem 
Raume, wo die Feuerung ist, sondern am zweckmaBigsten im Freien. 
Nun wird die Masse bis zum Ralberkalten gemhrt und in die BIechdosen 
ausgegossen. 1st ein Rest in der Mischschale geblieben, den man zum Aus
gieBen von neuem erwarmen will, so saubere man vor allen Dingen das 
AuBere der Schale, wo meistens etwas Masse herabgelaufen sein wird, die 
sich beim Erhitzen der Schale sonst unbedingt entziinden wiirde und die 
Ursache zu einem groBeren Brande sein konnte. Man sollte die Masse 
jetzt iiberhaupt nur im Wasserbade wieder fliissig machen. Man mache 
es sich zur Regel, beim Bereiten der Bohnermasse das Terpentinol bzw. das 
Ersatzgemisch niemals im Bereich eines offenen Feuers zuzusetzen, ferner 
die Wachsmischung nicht einen Augenblick unbeaufsichtigt auf 
freiem Feuer, etwa einer Gasflamme stehen zu lassen, sondern 
nehme die Masse von der Feuerung fort bzw. schlieBe den Gas
hahn, wenn man gezwungen ist, die Arbeit zu verlassen. 

Kommt es auf sehr harte Wachsiiberziige an, so erreicht man sie, wenn 
man das Wachs dumh eine Mischung aus Karnaubawachs oder Kandelilla
wachs und Paraffin oder Kolophonium ersetzt. Bei dieser Mischung muB 
aber die Menge des angewandten TerpentinOles bzw. des Ersatzgemisches 
ein wenig erhOht werden. Fiir FuBbodenbohnermasse darf der Zusatz von 
Karnaubawachs bzw. Kandelillawachs aber nicht zu groB sein, da der 
FuBboden sonst zu glatt wird. 

Fliissiges, wasseriges Bohnerwachs ist gewissermaBen eine iiberfettete 
Wachsseife, die aber wegen ihres Alkaligehaltes niemals dort angewendet 
werden darf, wo ein Olfarbenuntergrund vorhanden ist, z. B. fiir Lino
leumteppiche. Rierfiir wird meist die fl iissige T erp en tin b 0 hner
mas s e verwendet, wie oben gesagt, eine Wachsmischung, der eine groBere 
Menge eines Terpentinol-Ersatzgemisches zugesetzt ist. Far bige B 0 hner
mas sen sind halbfeste Bohnermassen, worin ein fettloslicher Teerfarb
stoff au£ge16st und haufig noch eine Deckfarbe zugesetzt ist. Sie bezwecken 
abgetretenen Stellen, eines mit Farbe gestrichenen FuBbodens oder farbigem 
Linoleum, die Farbe wiederzugeben. Unter der Bezeichnung Saalwachs 
sind meist feste, gewohnlich mit atherischem Ole wohlriechend gemachte 
Paraffine im Randel, die einen niedrigen Schmelzpunkt haben (35°-40°). 
Zum Gebrauch werden sie geschmolzen und auf die FuBboden aus
gespritzt. 
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Saalwachspulver ist ein Gemisch von Stearinsaurepulver und 
Talkpulver. 

Tinten. Unter Gall ustinte versteht man Fliissigkeiten, dieihredunkle 
Farbung einem Gehalt an gerbsaurem und zum Teil gallussaurem Eisenoxyd 
verdanken. Unter Blauholztinten versteht man Tinten, wo in einem 
Blauholzauszuge, durch Einwirkung von Ferrosulfat auf die Gerbsauren 
des Blauholzes, eine violettschwarze Farbung hervorgerufen ist. Chro m
tinten sind Blauholzabkochungen, deren dunkle Fiirbung durch Zusatz 
von Kaliumchromat hervorgerufen wird. Kopiertinten sind zusammen
gedrangte, konzentrierte Tinten, und zwar meist Blauholztinten, die durch 
Gummi und Zucker verdickt, mit Glyzerin versetzt werden, langsam 
trocknen und die Fahigkeit besitzen, auf feuchtem Papiere durch Druck 
eine Abschrift des betr. Schriftstiickes zu liefern. Die Bereitung der 
Gall ustinten geschieht in der Weise, daB man einen wasserigen Auszug 
von Gallapfeln oder auch eine einfache Losung von Gerbsaure mit einer 
schwach angesauerten Eisenvitriollosung, FerrosulfatlOsung, versetzt. Die 
Mischung ist anfangs, wenn Gerbsaure angewandt wurde, kaum dunkel 
gefiirbt, wird aber durch den EinfluB der Luft immer dunkler, indem 
sich schwarzes Ferritannat bildet, das in der angesauerten Fliissigkeit 
teils gelOst ist, teils ungemein fein in der Schwebe gehalten wird; teils 
setzt sich auch die Gerbsaure in Gallussaure um, die mit dem Eisen eine 
tiefblauschwarze Losung von gallussaurem Eisen, von Ferritannat, gibt. Um 
die Tinte etwas dickfliissiger zu machen, setzt man gewohnlich ein wenig 
Gummiarabikum zu. Chromtinten werden dargestellt, indem man einen 
Auszug von Blauholz oder eine Auflosung von Blauholzextrakt in Wasser 
mit einer Losung von ein wenig Kaliumchromat versetzt. Die gelbrote 
Farbe des Auszuges geht sofort in ein tiefes Blauschwarz iiber. Chrom
tinten setzen leicht ab, ein Dbelstand, der durch einen geringen Zusatz 
von Natriumkarbonat vermindert werden kann. Die mit Chromtinte her
vorgerufene Schrift ist weit weniger haltbar als die der Gallustinte. 

Gute Tinte muB leichtfliissig sein, auf dem Papiere rasch schwarz werden 
und von moglichst geringem Sauregehalte sein. Sie darf ferner nicht dick 
werden oder absetzen~ nicht schimmeln und muB Schriftziige liefem, die 
von langer Dauer sind. Dieser letzten Anforderung entsprechen nur 
richtig bereitete Gallustinten. Diese miissen, sobald sie die notige Schwarze 
erlangt haben, oder wenn man sie mit anderen Farbstoffen auffarbt, sofort 
vom Bodensatz abgegossen werden, in gut schlieBende GefaBe gefiiUt und 
moglichst vor dem Einflusse der Luft geschiitzt aufbewahrt werden. Die 
Dauerhaftigkeit der Schrift ist um so groBer, je mehr die Umwandlung des 
Ferrotannats in das schwarze Ferritannat erst in der Papierfaser selbst vor 
sich geht. Bei einer Tinte, wo durch den Einflu13 der Luft diese Umwand
lung schon vor der Verwendung vollstandig vor sich gegangen ist, liegen die 
Schriftziige mehr auf dem Papier, als da13 sie in die Faser eindringen, sie 
lassen sich daher weit leichter entfemen. Aus diesem Grunde ist die Auf
bewahrung der fertigen Tinte in offenen Fiissem durchaus" zu verwerfen. 

Buntfarbige Tinten werden fast nur durch Auflosen von Teer
farbstoffen in Wasser, unter Zusatz von ein wenig Gummiarabikum oder 
Zucker hergestellt. Je nach der Ausgiebigkeit des Farbstoffes geniigen 
8--15 g fiir 1 kg Tinte. Unter una usloschliche n Tinten, die fast nur 
zum Zeichnen der Wasche benutzt werden, verstehen wir salcha Tinten, 
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deren Schriftzuge aWl der Faser, durch die gewohnliche Bearbeitung beim 
Waschen nicht verschwinden. Es sind meistens Hollensteinlosungen, Silber
nitratlosungen, die, um sie beim Schreiben sichtbar zu machen, mit irgend
einem Farbstoffe versetzt sind. Um auf der Faser gut schreiben zu konnen, 
ist es notig, die betreffende Stelle zuerst mit einer Gummiarabikumlosung, 
der ein wenig Natriumkarbonat hinzugesetzt ist, zu tranken und dann durch 
ein hei13es Platteisen zu glatten. Statt der Hollensteinlosung benutzt man zu
weilen zum Schwarzschreiben eine Mischung von Anilinhydrochlorid, Kalium
chlorat undKupfernitrat, die in der Faser Anilinschwarz bildet. Stempel
tinten sind meistens gesattigte Auflosungen von Teerfarbstoffen in Glyzerin 
unter ZWiatz von etwas Holzessig und Spiritus. Fiir Metallstempel eignen 
sich besser sehr feine Verreibungen von Farbstoffen, wie Lampenru13, Berliner
blau, Zinnober u. a. m., mit 01. Unter sympathetischen Tinten ver
stehen wir solche Tinten, deren Schriftziige entweder nach einiger Zeit 
von selbst verschwinden, oder die erst nach dem Erwarmen oder nach dem 
Bestreichen mit anderen Fliissigkeiten hervortreten. Man benutzt hierzu 
namentlich Nickellosungen fiir Griin, Kobaltlosungen fiir BIau, bei beiden 
treten die Farben erst nach dem Erwarmen hervor; oder Eisenchloridlosung 
und nachheriges Uberpinseln der Schriftziige mit einer Losung von Kalium
thiozyanat fiir Rot oder von Blutlaugensalz fur BIau u. a. m. 

Metallatztinten sind FlUssigkeiten, wodurch auf blanken Metall
flachen dunkle, nicht abwischbare Schriftzuge hervorgerufen werden. 
Fiir Zinkblech dient hierzu eine Losung von Kupfersulfat und Kalium
chlorat; fiir Wei13blech eine Losung von Kupfernitrat; fUr Eisen und Zinn 
eine Losung von Kupferazetat und Ammoniumchlorid u. a. m. Die be
schriebenen Metallflachen kann man nach dem Trocknen mit einem diinnen 
Uberzuge von Wachs oder Lack versehen. 

Genaueres iiber die Tintenbereitung siehe Buchheister - Otters
bach, Drogisten-Praxis II. Teil, Vorschriftenbuch. 

Metallputzmittel. Unter diesem Namen kommen Fliissigkeiten, Pulver
mischungen, Pasten, salbenartige Mischungen und Seifen in den Handel. 
Die Fliissigkeiten sind entweder Auflosungen von 'llalsaure oder Zitronen
saure und Alaun oder Schwefelsaure in Wasser, die mit Kieselgur verarbeitet 
sind, oder, wie es meist der Fall, Vers.eifungen bzw. EmuIsionen von 
Olein mit Salmiakgeist, denen vergallter Spiritus, Benzin, Petroleum oder 
Paraffinol und ferner Kieselgur, Bolus, Tripel oder Neuburger Kieselkreide, 
die von Wunsiedel in Bayern in den Handel kommt, zugesetzt sind. Mit
unter sind die Fliissigkeiten auch vermischt mit Benzaldehyd, Anisol und 
anderen Riechstoffen, die vor allem den Petroleumgeruch verdecken soIl en, 
mitunter auch mit etwas Eisenoxyd oder rotem Bolus aufgefarbt. Die 
PutzpuIver sind meist Gemische von Kreide, Kieselgur und Tonerdesilikat, 
denen manchmal Eisenoxyd, Magnesiumkarbonat, auch Bleiwei13 zugemischt 
sind. Auch das Natriumbisulfat wird viel ala Putzmittel verwendet. 
Die Pulvermischungen, mit Olein und Zeresin oder Paraffin zusammen
gearbeitet, geben die salbenartigen Putzmittel, die Putzpomaden. mit ge
wohnlicher Kokosseife verarbeitet, die Putzseiren oder Putzpasten. 

Unter einem Hektograph verstehen wir eine Vorrichtung, wodurch 
es ermoglicht wird, mittels sehr zusammengedrangter, konzentrierter Teer
farbstofftinten, die man erhii.lt durch Auflosen des Farbstoffes in Wasser 
unter Zusatz von Essigsaure, von ein und demselben Schriftstucke 40-60 
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Abziige zu machen. Der Hektograph selbst besteht aus einer Metallkapsel, 
worin eine Losung von viel Leim in wenig GIyzerin eingegossen ist. Auf
diese elastische und durch den GIyzeringehalt stets feucht bleibeJlde Platte 
wird die Urschrift durch Andriicken des Bogens iibertragen und dann 
werden von diesem Negativ die iibrigen Abziige durch Andriicken von 
reinem, trockenem Papier abgezogen. 

Beizen fiir Holz. Die Holzbeizen dienen zur Nachahmung teurer Holz
arten, indem man biIIigem Fichten- oder Ahomholz die Farbung anderer 
Holzer verIeiht. Viel werden hierzu die Teerfarbstoffe verwendet. Es darf 
aber ffir eine solche Nachahmung die Farbe nicht nur auf der Ober
fIache liegen, sondern muI3 moglichst tief in das Holz eindringen, damit es 
abgeschIiffen und poliert werden kann. Die Beizen beruhen deshalb viel
fach nicht nur auf dem Eindringen der Farbstoffe in das Holz, sondem 
in der Bildung der Farbe erst in dem Rolze selbst, teils durch den nie 
mangelnden Gerbstoffgehalt des Rolzes, teils durch Auftragen einer zweiten 
Beizfliissigkeit, die mit der ersten neue, gefarbte Verbindungen bildet. 

Fleckenreinigung. Als Fleckenreinigungsmittel konnen dienen fiir 
Fett: Benzin, Ather, Magnesiumkarbonat oder Bolus in Breiform auf
getragen; ffir Sauren: Salmiakgeist; fiir Laugen: Essig; ffir Tinte: Kalium
bioxalat, Oxalsaure, Zitronensaure, Natriumpyrophosphat, schwache Losung 
von Kaliumpermanganat und darauffolgende Behandlung mit Natrium
thiosulfat und Zitronensaure; ffir Obst- und Weinflecke, bei WeiBzeug: 
vorsichtiges Behandeln mit BIeichfIiissigkeit (Eau de Javelle); ffir Spak
und Moderflecke in weiBen Stoffen: Losungen von Natrium bisulfit oder 
Einlegen in eine Losung von Natriumthiosulfat und nachheriges Behandeln 
mit Essig; fiir SchmutzfIecke im allgemeinen: Mischungen von Seifenspiritus, 
Salmiakgeist und Atherweingeist oder Quillajarindenauszug mit etwas Ather
weingeist u. a. m. Bei allen farbigen Stoffen ist jedoch darauf Riicksicht 
zu nehmen, ob die Reinigungsmittel die Farben angreifen oder nicht. 

Bleichen ond Bleichmittel. Als Bleichmittel konnen dienen unterchlorige 
Saure in Form von Chlorkalk, oder von unterchlorigsaurem Natrium, von 
Natriumhypochlorit, in Form von Eau de Javelle, oder Kaliumhypochlorit 
oder freies ChIor. Ferner schweflige Saure, entweder fiir sich oder in Form 
von sauren Salzen, wie Natriumbisulfit, KalziumbisuIfit, weiter Wasserstoff
superoxyd, die Metallsuperoxyde und Perborate oder die Einwirkung des 
unmittelbaren Sonnenlichtes. ' 

Das Bleichen organischer Stoffe beruht stets auf einer gewissen Um
setzung, vielfach auf einer Sauerstoffentziehung, bei der ChIorbleiche auf 
Wasserstoffentziehung. Die BIeichung am Sonnenlicht erfolgt um so leichter 
bei Gegenwart von Feuchtigkeit. 

Die Darstellung von BIeichfIiissigkeit, von Eau de Javelle, hat eigentlich 
aus ChIorkalklosung und Kaliumkarbgnat zu erfolgen, geschieht aber meist 
durch Umsetzung von Chlorkalklosung mittels Natriumkarbonat, das hier
bei entstehende Kalziumkarbonat falIt, als voIlkommen unloslich, ganzlich 
aus. Wird, wie es zur Herstellung von Eau de Labarraque geschieht, 
Natriumsulfat zur Umsetzung angewendet, so bleibt Kalziumsulfat zum 
Teil in Losung; man muB dann den gelosten Kalk mit ein wenig Kleesalz 
ausHJ.len. 

Desinfektion und Desinfektionsmittel. Zur Desinfektion kann eine 
groBe Reihe von Stoffen verwendet werden, deren Auswahl sich nach der 
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N atur des zu desinfizierenden Korpers richten muB. Es kommen zum Ge
brauch Chlor und Brom in Gasform und in Losung, schweflige Saure, Queck
silber-Sublimat, Karboisaure, Phenol, Phenoischwefelsaure, Kreolin, Lysol, 
Borsaure, Salizylsaure, Kaliumpermanganat, Formalin u. a. m. AIle diese 
Stoffe wirken mehr oder minder stark vernichtend auf die verschiedenen 
Kleinlebewesen, Mikroorganismen; einige von ihnen sind auch zugleich ge
ruchzerstorend. Handelt es sich urn diesen letzten Zweck allein, so konnen 
auBer ChIor und Kaliumpermanganat auch solche Stoffe verwendet werden, 
die die riechenden Gase chemisch binden. Dies sind fiir Aborte und 
Schmutzwasser namentlich Kalk, Tonerdeverbindungen und Eisenvitriol. 
1m groBen dient als wichtigstes Desinfektionsmittel fiir Kleider, Betten 
und Gebrauchsgegenstande die Anwendung ziemlich bedeutender Hitze
grade, bzw. die Einwirkung von stromendem, iiberhitztem Wasserdampf. 

Flammenschutzmittel. Die hierzu dienenden Mittel sollen nicht etwa 
bewirken, daB die damit getrankten Stoffe im buchstablichen Sinne des 
Wortes unverbrennlich werden, sondern nur, daB sie nicht mehr mit Flamme 
brennen konnen. Derartig hergerichtete Stoffe glimmen nur und sind des
halb verhaltnismaI3ig leicht zu lOschen. Man bedient sich der Flammen
schutzmittel namentlich fiiI Kulissen, Theater- und Ballkleider, Vor
hange usw. 

Es dienen hierzu namentlich Ammoniumsalze, z. B. Ammoniumsulfat, 
Ammoniumphosphat, Ammoniumchlorid, ferner Natriumwolframat, Bor
saure, Natronwasserglas u. a. m. 

Erhaltungsmittel, Konservierungsmittel. Bei den Erhaltungsmitteln 
miissen wir auf die Natur des frisch zu erhaltenden, zu konservierenden, 
Korpers Riicksicht nehmen. Fiir Fleisch- und Fleischwaren, die zum 
GenuBe dienen sollen, werden vor aHem Mischungen aus Natriumchlorid und 
Kaliumnitrat verwendet. Nach der Gesetzgebung sind Borsaure und schwef
ligsaure Salze fiiI diesen Zweck nicht gestattet. Urn E i e rIa n g ere Z e i t 
f r is c h z u e r h a I ten, dient Wasserglas oder Wasserstoffsuperoxyd, fiir 
P fl a n zen t e i Ie Mischungen von Glyzerin und Wasser. FiiI Tie r
lei c hen oder Tie r b a I g e, die ausgestopft werden sollen, benutzt man 
Arsenseife, bzw. arsenhaltige Fliissigkeiten. 

Urn Holzer haltbar zu machen, durchtrankt man sie entweder mit 
Metallsalzen oder bestreicht sie mit Teer oder Teerolen, z. B. mit Karbo
lineum, die vermoge ihres Gehaltes an Kreosot, Phenol usw. faulniswidrig 
wirken. 

Unter Karbolineum verstehen wir Fliissigkeiten, die zur Erhaltung 
von Holz dienen und deren Hauptbestandteile schwere Kohlenwasserstoffe 
sind, die durch fraktionierte Destillation aus dem Steinkohlenteere gewonnen 
werden. 

Farben fUr Fette, Spirituosen usw. Zum Farben der Fette benutzt 
man fiiI Rot: Alkannawurzel bzw. Alkannin; fiir Gelb: Kurkumawurzel 
oder Orlean; fiir Griin: Chlorophyll. Oder auch ollosliche Teerfarbstoffe, 
die das Farben in allen Farbtonen ermoglichen. 

Dber das Farben von Spirituosen siehe Spirituosen. 
Karminlosungen stellen wir am besten dar, indem wir Karmin mit 

etwa dem doppelten Gewichte Salmiakgeist eine Zeitlang weichen lassen 
und die entstandene Losung mit der notigen Menge Wasser verdiinnen. 
Fiigen wir der Mischung aus Karmin und Salmiakgeist Glyzerin hinzu, so 
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konnen wir das Ammoniak durch vorsichtiges Erwarmen entfernen und erst 
dann mit dem Wasser verdiinnen. 

Trockene Koschenillefarbe fiir Backer ist eine Mischung aus 
Koschenillepulver, Alaun, Kaliumkarbonat und Cremor Tartari. 

Indigolosung wird bereitet, indem man von gepulvertem Indigo 1 Teil 
in 4: Teile rauchende Schwefelsaure eintriigt, einige Tage beiseite setzt und 
dann mit Wasser verdiinnt. Die Losung enthiilt Indigschwefelsaure. 

Siehe Abhandlung Indigo und In dig k arm i n. 
Kremefarbe. Mattgelbfarbe. Hierunter wird entweder Safrantinktur 

verstanden oder ein Rhabarberauszug oder eine Losung von Safransurrogat, 
von Dinitrokresolkalium oder eines anderen Teerfarbstoffes in Wasser, auch 
unterZusatz von Spiritus oderGlyzerin. AlsKremestar ke ist eineMischung 
von Starke mit Ocker, oder eine mit Safransurrogat gefarbte Starke im 
Handel. 

Butter- and Kiisefarben. Erstere sind Ole, die durch Ausziehen von 
Orlean und Kurkuma tiefdunkelgelb gefarbt sind. Als Kasefarbe wird ent
weder die gewohnliche Butterfarbe oder eine alkalische Losung von Orlean 
oder ein olloslicher unschadlicher Teerfarbstoff benutzt. 

Feuerwerkskiirper. Fiir die Darstellung bengalischer Flammen sind 
folgende Punkte zu beriicksichtigen: 1. Alle anzuwendenden Stoffe miissen 
vollstandig trocken, moglichst chemisch rein und jeder fiir sich fein ge
pulvert sein. 2. Zu Mischungen darf nur gewaschener Schwefel oder ge
pulverter Stangenschwelel verwendet werden. Niemals diirfen, wegen der 
anhangenden Saure, ungewaschene Schwefelblumen zur Anwendung kommen. 
3. Die Mischung der Pulver wird am besten in der Weise vorgenommen, 
daB man die einzelnen Pulver zuerst durch Sieben von allen etwa zusammen
geballten Klumpen befreit. Darauf werden samtliche Stoffe, mit Au s
nahme des Kaliumchlorats, des chlorsauren Kaliums, ent
weder mit den Handen oder durch ganz vorsichtiges Mischen mittels 
weichen, hoh ernen Loffels unter Ver meid ung von Rei ben 
leicht gemengt. Erst wenn diese Arb ei t vollendet, wird das 
Kaliumchlorat dariiber gesiebt und nun das Ganze vorsichtig mit 
den Handen oder allenfalls mit einem weichen Karten blatt oder 
einer Federfahne gemengt. 4. Feuerwerksmischungen, die Kalium
chlorat enthalten, sollten niemals langere Zeit aufbewahrt werden. 1st dies 
unvermeidlich, so darf die Aufbewahrung nur an feuersicherem Ort und 
den polizeilichen Bestimmungen gemaB geschehen. Von der Post- und 
EisenbahnbefOrderung, auBer in sog. Feuerziigen, sind dieselben ganzlich 
a usgeschlossen. 

Weit empfehlenswerter, weil ungefahrlich, sind die sog. ScheUack
Hammensatze, die Salon- oder Theaterflammen, teils fiir sich, teils mit 
Magnesium. 

Zur Darstellung von Salon- und Magnesium£lammen gehOrt 
ein sog. Schellacksatz; er wird bereitet, indem man 4 Teile Schellack vor
sichtig schmilzt und dann 1 Teil voIlig fein gepulvertes, gut ausgetrocknetes 
und erwarmtes Strontium-, Barium- oder Kaliumnitrat zuriihrt, die Masse 
ausgieBt, nach dem Erkalten pulvert, dann mit etwa 1-2% ebenfalls 
gepulvertem Magnesiummetall vermengt. Sollen aus diesem Pulver Mag n e -
siumfackeln hergestellt werden, so wird es in Hiilsen von sehr diinnem 
Zinkblech ge£iiIlt. 
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Zu beachten ist, daB zur Darstellung "on Feuerwerks
korpern, sowie zur Lagerung und zum Handel damit, die poli
zeiliche Erlaubnis erforderlich ist. 

Flaschenlacke. Es sind Mischungen aus Kolophonium, dickem 
Terpentin und Wachs bzw. Zeresin, denen in geschmolzen€m Zustande ge
geeignete Farben, gewohnlich mit Schwerspat vermischt, zugesetzt werden. 
Ais Farben dienen fUr Rot: Englischrot und Mennige, fiir Gelb: Ocker oder 
Chromgelb, fUr Blau: mtramarin oder Smalte, fUr Griin: Mischungen von 
Blau und Gelb oder Zinkgriin. 

Fliissige Flaschenlacke sind Spirituslacke oder Zaponlacke oder 
Auflosungen von Azetylzellulose in Losungsmitteln, wie Azeton, Penta
oder Hexachlorathan, denen etwa 1/4 des Gewichtes LithoponeweiB tiichtig 
untergeschiittelt ist und denen man dann entsprechende Farben, wie 
Ultramarinblau oder Griin zugesetzt hat. 

Als d urchsichtige Flaschenlacke benutzt man Mischungen von 
Kollodium mit weingeistigen HarzlOsungen, gefarbt durch beliebige Teer
farben. 

Lederglanz und Wichse. Unter Wichse oder GIanzwichae versteht 
man weichere Pasten, diE' meist aus RiibOl oder Leinol, gewohnlichem 
braunen Sirup, Schwefclsaure, Knochenkohle, Wasser und Glyzerin her
gestellt werden. Um sil' fliissig zu machen, fliissige Wichse herzustelIen, 
verdiinnt man die gewohnliche GIanzwichse mit 40% Branntwein. 

Diese frUber ausschlieBlich zum GIanzendmachen des Schuhwerks 
benutzten Zubereitungen sind jetzt so ziemlich durch den fiir das Leder 
vorteilhafteren Lederglanz, Schuhglanz, die Lederkreme verdrangt. 
Diese Zubereitungen kommen entweder farblos oder aufgefarbt, gelb, braun, 
schwarz in den Handel. Es sind entweder einfache wechselnde Gemische 
von Bienenwachs, Karnaubawachs, Kandelillawachs, Zeresin, Japanwachs, 
Montanwachs und Kolophonium mit Terpentinol, Terpentinolersatz, Tetralin 
bzw. Harzol, die man erhalt, indem man die Wachse mit dem Harz 
zusammenschmilzt, in einem Raume, wo kein Feuer brennt, das Terpentinol, 
Tetralin oder Harzol zusetzt und bis zum Erstarren der Masse umriihrt. Um 
Hochglanz, Spiegelglanz auf der Oberflache zu erhalten, dient ein Zusatz 
von Schellackwachs. Oder Lederglanz ist eine unvollstandige Verseifung 
von Bienenwachs, Montanwachs, Kolophonium, Wollfett, auch Karnauba
wachs mit Natriumkarbonat, oder auch Seife, der haufig noch TerpentinoI 
zugegeben wird. 

Als Farbstoffe dienen die Teerfarbstoffe, fiir schwarz auch RuB. 
Lederfette. Als Lederfett wurden fruher die·verschiedensten Mischungen 

von fetten Olen, Tran oder Taig benutzt, die dann gewohnlich mit Elfen
beinschwarz gefarbt wurden. Heute benutzt man vielfach die viel rein
Iicheren Rohvaseline, denen noch etwas Taig zugeschmolzen wird. Oder 
man verwendet ein Gemisch von Tran und wasserfreiem W ollfett. Ein 
sehr gutes Lederfett ist auch das Rizinusol. SoU das Lederfett schwarz 
gefarbt werden, so benutzt man dazu ollosliches Anilinschwarz. Zu 
bemerken ist, daB man beim Fiillen der Verkaufsschachteln gut tut, 
das Vaselin im geschmo,lzenen Zustand einzugieBen. Es erscheint da
durch nach dem Erstarren weit harter, ais wenn es im ungeschmolzenen 
Zustande mit dem Spatel eingestrichen wird. Um wasserdichtes Leder
fett herzusteIlen, fiigt man einem erhitzten Gemische von Rizinusol und 
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Talg fein zerschnittenen Kautschuk zu und erwarmt weiter, bis alles 
gleichm.ii.Ilig ist. Um Leder haltbar zu machen, zu konservieren. 
bedient man sich auch Mischungen aus Karnaubawachs, Kandelillawachs, 
Japanwachs, Zeresin, Bienenwachs, auch Kolophonium mit Terpentinol 
bzw. Tetralin, die, wenn gewiinscht, mit Kienrull oder allaslichem Anilin
schwarz aufgefarbt werden. 

Soh len macht man haltbar dUTCh Mischungen von Leinol und 
Paraffinol oder Leinal und Wasserglas. 

Kitte. Ala solche dienen die verschiedenartigsten Mischungen, je nach 
der Natur der zu kittenden Gegenstande. Olkitte sind innige Mischungen 
von Leinal und Kreide, haufig mit Farbstoffen gefarbt, sog. Glaserkitt. 
oder von Leinol mit Mennige zum Dichten und Kitten von Metallteilen 
u. a. m. Glyzerinkitt ist eine Mischung von Glyzerin und Bleiglatte. Die 
Mischung mull stets frisch hergestellt werden und bedarf zum valligen Er
harten, je nach der Starke des Glyzerins, 6-24 Stunden. Die Mischung wird 
aber sehr hart und ist widerstandsfahig gegen die Einwirkung des Wassers. 

Kautschukkitte sind Lasungen von Kautschuk in Benzin oder an
deren Kohlenwasserstoffen, gewohnlich verdickt durchAsphalt, Kreide u. a. m. 

Kaseinkitte. Das reine Kasein bildet, mit Alkalien oder alkalischen 
Erden zusammengebracht, sehr hart werdende Kitte, die derverhii.ltnismii.13igen 
Billigkeit wegen ffir viele Zwecke sehr empfehlenswert sind. Das Kasein wird 
entweder frisch verwendet oder getrocknet aufbewahrt. In letzterem FaIle 
lallt man es vor dem Gebrauch in warmem Wasser quellen. Eine Haupt
bedingung fur die Erzielung guter Kaseinkitte ist die, dall das Kasein mog
lichst fettfrei ist. Man scheidet es daher aus vollig abgerahmter Milch ab, 
wascht das Gerinnsel wiederholt mit warmem Wasser aus, lallt auf einem 
Leinentuch abtropfen und prellt aus. SolI das Kasein getrocknet werden, 
so breitet man es auf Porzellan, Glas oder auch auf Papier aus und trocknet 
es an mallig warmem Ort. Es entstehen hierbei durchsichtige. hornartige 
Massen, die sich gut aufbewahren lassen. 

Kiltemischungen. Gehen feste Karper in den fliissigen oder fliissige 
Korper in den gasformigen Dichtigkeitszustand uber, so geht ein Teil der 
dabei angewendeten Warme scheinbar verloren, er ist nicht mehr durch das 
Thermometer nachzuweisen, die Warme ist gebunden, latent. Der Korper 
hat sie gebraucht, um die einzelnen Molekiile mehr auseinanderzuschieben, 
die Zwischenraume der einzelnen Molekiile zu vergrallern, wodurch die Ver
anderung im Dichtigkeitszustand eintritt. Diese Warme wird aber wieder 
wahrnehmbar, frei, sobald der Karper in den ursprunglichen Dichtigkeits
zustand zurUckgebracht wird. 1 kg Wasser von 79° mit 1 kg Schnee von 
0° gemischt, ergeben 2 kg Wasser von 0°. Die Warme von 79° ist verbraucht, 
um den Schnee in eine Fliissigkeit iiberzufuhren. Dieser Vorgang wird zu 
Kiiltemischungen benutzt, wo die festen Karper die zum Dbergang in den 
fliissigen Dichtigkeitszustand erforderliche Wiirme der umgebenden Luft 
entziehen. Solche Kaltemischungen dienen dazu, eine moglichst grolle 
Herabsetzung des Warmegrades hervorzubringen. Ihre Wirkung beruht 
eben darauf, dall Warme gebunden wird, und zwar dadurch, daB Salze 
mit viel Kristallwasser mit einer ma~lichst geringen Menge Wasser ver
fliissigt werden. Regel ist, daB aIle anzuwendenden Stoffe, namentlich das 
Wasser, sowie die Gefa13e moglichst abgekiihlt verwendet werden; steht 
Schnee zur Verfugung, so daB man diesen statt Wasser verwenden onn, 
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ist der Erfoig um so groBer. Als Kii.ltemischung benutzt man z. B. 
Mischungen von Ammoniumchlorid und Ammoniumsulfat mit moglichst 
wenig Wasser, oder Natriumsulfat, Ammoniumchlorid, Kaliumnitrat und 
Wasser, oder Schnee mit kristallisiertem Kalziumchlorid u. a. m. Wiirde 
man anstatt des kristallisierten Kalziumchlorids wasserfreies Kalzium
chlorid in Wasser auflosen, so wiirde keine Abkiihlung, sondern eine 
Erwarmung eintreten. Das Kalziumchlorid wiirde zuerst Kristallwasser 
aufnehmen und dabei Wiirme entwickeln, die groBer ware, als die zur 
Losung erforderliche. 

Ungeziefermittel. Unter Phosphorlatwerge verstehen wir eine 
Mischung, bestehend aus Mehl, Wasser und fein verteiltem Phosphor. Man 
stellt die Latwerge dar, indem man in einer Schale den Phosphor sehr vor
sichtig unter Wasser schmilzt und dann die notige Menge Mehl einriihrt. 
N och einfacher und gefahrloser ist die Bereitung, wenn man feinverteilten 
Phosphor vorriitig halt. Diesen erhalt man, wenn man in einer Flasche 
Phosphor mit KochsalzlOsung oder auch mit Wasser iibergieBt und dann im 
Wasserbade vorsichtig zum Schmelzen bringt; sobald dieses geschehen, wird 
die Flasche verkorkt, mit einem wollenen Tuch umwickelt und bis zum 
Erkalten kraftig geschiittelt. Oder man stellt sicb einen Phos phorsiru p 
her, indem man Phosphor in einer Flasche mit weiBem Zuckersirup iiber
gieBt und die Flasche vorsichtig so lange in heiBes Wasser taucht, bis 
der Phosphor geschmolzen ist. Die Flasche wird dann verkorkt, mit 
einem wollenen Tuch umwickelt und so lange geschiittelt, bis der Sirup 
erkaltet ist. Der Phosphor ist jetzt so fein gekornt, daB er ohne weiteres 
mit Mehl und Wasser angeriihrt werden kann, sobaid man Phosphorlat-
werge herstellen will. . 

Bei der Bereitung der Ph 0 s P h 0 r pill e n verfiihrt man in gieicher 
Weise wie bei der Phosphorlatwerge, nur wird der Teig weit steifer her
gestellt, so daB man ihn mit Hilfe von Vorrichtungen in Pillenform bringen 
kann. Bei der Bereitung sowohl der Phosphorpillen wie der -Iatwerge ist 
die groBte Vorsicht geboten; jede Beriihrung des Phosphors mit den Handen 
ist zu vermeiden. Der Phosphor ist stets unter nicht zu kaltem Wasser zu 
verarbeiten und die GefaBe, worin die Bereitung vorgenommen wird, sind 
hinterher auf das sorgfaltigste zu reinigen; hierbei benutztes Papier oder 
Tiicher sind sofort zu verbrennen. Die GefiiBe diirfen zu anderen Zwecken 
nicht verwendet werden. Auch hat die Abgabe beider Mischungen nur nach 
den Vorschri£ten der Giftgesetzgebung zu erfolgen. 

A.ufbiirstfarben und Stoffarben. Es sind dies meist Teerfarbstof£e, 
die mit Oxalsaure, Weinsaure und Dextrin vermischt sind. Fiir manche 
Farben werden aber keine Teerfarbstoffe abgegeben, so z. B. fiir Kaffee
braun, das fast immer aus zwei Packchen besteht, wovon das eine Katechu, 
das andere Kaliumdichromat als Beize enthalt. 

Fiir Schwarz kann man vorteilha£t Blauholzextrakt abgeben, dem 
einige Prozent Eisen- und Kup£ervitriol zugemengt sind. Diese Mischung 
wird in vielen Gegenden Pechfarbe genannt. 

Backpulver. Unter Backpulver verstehen wir meist Gemenge, 
entweder aus 188 Teilen Cremor Tartari und 84 Teilen Natriumbikarbonat 
bestehend, denen vielfach noch Mehl oder Kartoffelstarke hinzugefiigt wird, 
oder Mischungen aus zweifachsaurem Kalziumphosphat, Kalziumbiphos
phat, Monokalziumphosphat mit Natriumbikarbonat, oder Weinsii.ure, 
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Natriumbikarbonat, Ammoniumkarbonat und Starkemehl. AIle diese 
Mischungen entwiekeln im feuehten Teige Kohlensaure, bedingen dadureh 
das Loekerwerden des Teiges und ersetzen auf diese Weise die Hefe. 

Glanzstarke. Glanzstarken nennen wir Misehungen, bestehend 
aus Starkemehl mit einem Zusatze von fein gepulverter Stearinsaure. Man 
kann aueh irgendein Wachs und Stearin zusammensehmelzen, dann Starke 
in geniigender Menge hinzuriihren und spater pulvern. 

Milch- oder Butterpulver. Zum Zweek des leiehteren Abbutterns 
werden vielfaeh dem Rahme Stoffe zugesetzt, die dies bewirken sollen. Man 
benutzt hierzu zwei vollkommen entgegengesetzt wirkende Praparate, das 
Natriumbikarbonat und das Kaliumbitartrat (Weinstein, Cremortartari). 
Dem Natriumbikarbonat, das namentlieh bei saurem Rahme zu empfehlen 
ist, fiigt man zuweilen etwa 1% feinstes Kurkumapulver hinzu. Dieser 
Zusatz empfiehlt sieh namentlieh bei Stallfiitterung, um der gewonnenen 
Butter eine bessere Farbe zu verleihen. 

An anderen Orten vermiseht man das Natriumbikarbonat mit der 
gleiehen Menge Koehsalz. Aueh hierbei kann gefarbt werden. 

Auf 1 Liter Rahm reehnet man 2,0-3,0 Natriumbikarbonat, die un
mittel bar vor dem Buttern zugesetzt werden. Eine gleiehe Menge reehnet 
man aueh ffir das Kaliumbitartrat. 

Buchdruckerwalzenmasse. Ein guter Leim wird mit so viel Wasser 
iibergossen, daB er bedeekt ist, und so lange beiseitegestellt, bis er voll
kommen aufgequollen ist. Dann bringt man ihn auf ein Sieb, liiBt abtropfen 
und sehmilzt ihn darauf im Wasser bade mit so viel Glyzerin, wie troekener 
Leim angewandt wurde. N aehdem das Ganze verfliissigt, werden die ent
stehenden BIasen entfernt, und der Leim wird in Formen ausgegossen. 

Jeder beliebige Knochenleim, der nicht in Wasser zerflieBt, ist ver
wendbar. 

Aus derartiger Buchdruekerwalzenmasse lassen sieh, wenn man ihr 
in gesehmolzenem Zustand einige Prozent Kaliumdiehromat zufiigt, 
Stempelformen hersteIlen, die, naehdem sie beliehtet wurden, in 
Wasser un16slieh sind und daher zum Stempeln, selbst mit Glyzerin
stempelfarbe, benutzt werden kannen. 

Lotwasser. Es ist eine Lasung von Zinkehlorid in Wasser. Man bereitet 
sie am besten in der Weise, daB man in rohe konzentrierte Salzsaure so viel 
Zinkabfalle eintragt, daB nieht alies Zink ge16st wird. Die Lasung m uBi m 
Freien vorgenommen werden, zumal wenn arsenhaltige Salzsaure 
oder arsenhaltiges Zink verwendet wird, indem sieh dann der auBerst giftige 
Arsenwasserstoff bildet. Die vom iibersehiissigen Zink abgegossene Fliissig
keit klart man dureh Absetzenlassen. Rier und da setzt man ihr aueh noeh 
etwas Ammoniumehlorid zu oder neutralisiert die Fliissigkeit durch Salmiak
geist. Fiir manehe Zweeke dient aueh eine Misehung von Milehsaure mit 
Wasser als Latwasser. 

S ii. u ref rei e s Lot was s e r ist eine neutrale Zinkammoniumehlorid
losung. 

Wagenfett. Dieses Sehmiermittel, das dazu dient, die Rader bzw. 
die Aehsen vor dem HeiBlaufen zu bewahren, ist eine Harzkalkseife, 
die man erhalt dureh Erwarmen von Harzal oder ein Gemiseh von 
Harzol, Olsaure und Talg und Zumisehen von gepulvertem, gebranntem 
Kalk und etwas Natronlauge. 
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Wir haben in dem Vorhergehenden kurze Winke iiber die wichtigsten 
Handverkaufswaren der Drogenhand.lung gegeben; wir verweisen aber 
alle diejenigen, die sich iiber die Herstellung derartiger Waren ge
Dauer unterrichten wollen, und es ist dies fiir den Drogisten 
von gro.Btem Vorteil, auf Buchheister- Ottersbach, Drogisten
Praxis II, Vorschriftenbuch. 

Gesetzkunde. 
Der Drogist ist Kaufmann und unterliegt daher in erster Linie den 

Bestimmungen des Handelsgesetzes und der Gewer beordnung. Ka uf
ma n n ist nach dem Handelsgesetze fiir Deutschland ein jeder, der gewerbs
mii.Big, nicht etwa ein einzelnes Mal, Handelsgeschii.fte betreibt, d. h. wer 
Waren fiir eigene oder fremde Rechnung kauft und verkauft ohne Unter
schled, ob die Waren unverii.ndert oder nach einer Bearbeitung oder Ver
arbeitung weiterverau.Bert werden. Das Handelsgewerbe des Drogisten 
ist an und fiir sich nicht von einer behordlichen Erlaubnis abhii.ngig, nicht 
konzessionspflichtig, nur einzelne Teile davon, wie der Handel mit Giften, 
Spiritus, Sprengstoffen, vergalltem Salz, bediirfen einer besonderen behord
lichen Genehmigung (siehe spater). Au.Ber der fUr alle Handelsgeschii.fte, 
deren Gewerbebetrieb iiber den Umfang des Kleingewerbes hinausgeht, 
notigen Eintragung in das Handelsregister, unterliegt der Handel mit 
Heilmitteln seit seiner Einfiigung in den § 35 der Gewerbeordnung einer 
besonderen Anmeldepflicht bei der zustandigen BehOrde, meistens der 
Ortspolizeibehorde. 

Der den Drogenhandel betreffende Teil des § 35 der Gewerbeordnung 
lautet in Absatz 4-6: 

Der Handel mit Drogen und chemischen Praparaten, die zu Heil
zwecken dienen, ist zu untersagen, wenn die Handhabung des Gewerbe
betriebes Leben und Gesundheit gefii.hrdet. 

1st die Untersagung erfolgt, so kann die LandeszentralbehOrde oder 
eine andere von ihr zu bestimmende Behorde die Wiederaufnahme des 
Gewerbebetriebes gestatten, sofem seit der Untersagung mindestens ein 
J ahr verflossen ist. 

Personen, die die in diesem Paragraphen bezeichneten Gewerbe be
ginnen, haben bei Eroffnung ihres Gewerbebetriebes der zustandigen Be
hOrde hlervon Anzeige zu machen. 

Nach § 148 Ziffer 4 der Reichsgewerbeordnung wird derjenige der die 
Anmeldung unterlaJ3t, mit Geldstrafe bis zu 150 GM. und im Unvermogens
falle mit Haft bis zu vier Wochen bestraft. 

Die gleiche Strafbestimmung tritt in Kraft, wenn der Handel mit Heil
mitteln, trotz Untersagung, fortgesetzt wird. 

Firma ist der Name, die Geschii.ftsbezeichnung, unter der ein 
Handelsgeschiilt betrieben wird. J ede neue Geschaftsbezeichnung mull 
sich von allen an demselben Ort oder in derselben Gemei1;lde bereits 
bestehenden und in das Handelsregister eingetragenen Geschiiftsbezeich
nungen deutlich unterscheiden. Firmenregister ist das von den 
Handelsgerichten gefiihrte Verzeichnis aller angemeldeten ortsangehorigen 
Firmen. 
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Die kaufmannischen Gewerbe werden in verschiedene Geschafts
zweige, Branchen, eingeteilt. Die Geschaftszweige werden nach ihren 
hauptsiichlichsten Handelswaren benannt, z. B. Drogen-, Eisenwaren-, 
Kolonialwaren-, Fettwarenhandlung u. a. m. 

Drogist heiJ3t der Kaufmann, der vorzugsweise den Vertrieb von 
Rohdrogen, Chemikalien, Apothekerwaren, soweit sie freigegeben sind, 
chemischen Erzeugnissen, diiitetischen und Niihrmitteln, Mitteln zur Pflege 
der Haut, der Haare, der MundhOhle und der Niigel, technischen Waren, 
Farben und Farbwaren vermittelt. 

Zu den Handelswaren des Drogisten werden u. a. geziihlt: fette 
und iitherische Ole, Essenzen und Gewiirze, Blumendiifte, Leuchtstoffe, 
Spirituszubereitungen, Lacke, Seifen, Putzmittel, sowie zahlreiche andere 
Zubereitungen und Waren fiir Gewerbe, Haushalt und Kiichenbedarf. 

Der Kolonial-, auch Material-, bzw. Spezereiwarenhiindler genannt, 
der u. a. mit gewissen Erzeugnissen aus den Kolonien, wie Kaffee, 
Zucker, Gewiirzen, handelt, befaBt sich nach heutigen Begriffen mit 
dem Vertrieb aller der Erzeugnisse. die fiir den Lebensunterhalt ge
braucht werden, mit Ausnahme derjenigen Waren, die von besonderen 
Berufsklassen wie Biickern, Schliichtern usw. erzeugt und verkauft 
werden. Durch Vorriitighalten und Verkauf einzelner Warengattungen, 
die der Drogist zu fiihren pflegt, wird der Kolonialwarenhiindler ebenso
wenig Drogist, wie dieser durch Verkauf von Kolonialwaren seine Eigen
schaft als Drogist verliert. 

Ein Drogist soIl Kenntnis besitzen von allen im Drogenfache 
vorkommenden Waren in bezug auf ihre Herkunft, Eigenschaften, 
namentlich in betreff ihrer Giftigkeit, Verwendung, Priifung. Auf
hewahrung und von allen iiber den Vertrieb derartiger Waren erlassenen 
Gesetzen usw. 

Die Drogisten unterliegen auBer der Gewerbeordnung, dem Straf
gesetzbuche. dem Handelsgesetzbuch und der Wechselordnung, vorzugsweise 
der Verordnung, den Verkehr mit Arzneimitteln betreffend, vom 22. Okto
her 1901 und ihren Nachtragen vom 31. Miirz 1911, vom 18. Februar 1920, 
vom 21. April 1921, vom 21. Juli 1922, vom 21. Juni 1923 und vom 
9. Dezember 1924; der Giftgesetzgebung; dem Gesetze vom 14. Mai 1879, den 
Verkehr mit Nahrungsmitteln, GenuBmitteln und Gebrauchsgegenstiinden 
betreffend; dem Gesetze vom 5. Juli 1887, die Verwendung gesundheits
schiidlicher Farhen bei Herstellung von Nahrungsmitteln, GenuBmitteln 
und Gebrauchsgegenstiinden betreffend; dem Gesetze uber den Verkehr 
mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenstanden vom 5. Juli 1927, der Ver
ordnung vom 24. Februar 1882 iiber das gewerbsmiiBige Verkaufen und 
Feilhalten von Petroleum; den Bestimmungen liber die Aufbewahrung von 
feuergefahrlichen Stoffen, liber- den Handel mit Spiritus und liber die 
Eichordnung; der Zollgesetzgebung; dem Gesetze zum Schutze des Genfer 
N eutralitiitszeichens des roten Kreuzes auf weiI3em Grunde vom 22. Miirz 1902; 
dem SiiI3stoffgesetze; der Verordnung betreffend den Verkehr mit Essigsiiure 
vom 14. JuIi 1908; Vorschriften liber den Verkehr mit Geheimmitteln und 
iihnlichen Arzneimitteln usw. 

Die Verordnung vom 22. Oktober 1901 und die Nachtriige regeln den 
Verkehr mit Arzneimitteln, und zwar ausschlieJ31ich den Einzelverkehr mit 
solchen auJ3erhalb der Apotheke. 

Buchheilter·OUersbach. L 16. Aull. 81 
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Verordnung, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln, 
vom 22. Oktober 1901. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, Konig von PreuBen usw. ver· 
ordnen im Namen des Reichs auf Grund der Bestimmungen im § 6 Abs. 2 der Gewerbe. 
ordnung (Reichsgesetzb1. 1900 S. 871), was fo1gt: 

§ 1. Die in dem angeschloBBeDen Verzeichnis A aufgefiihrten Zubereitungen diirfen 
ohne Unterschied, ob sie heilkriftige Stoffe enthalten oder nicht, alB Heilmittel (Mittel 
zur Beseitigung oder Linderung von Krankheiten bei Menschen oder Tieren) auBerhalb 
der Apotheken nioht feilgehalten oder verkauft werden. 

Dieser Bestimmung unterliegen von den bezeiohneten Zubereitungen, soweit llie als 
Heilmittel feilgehalten oder verkauft werden, 

a) kosmetische Mittel (Mittel zur Reinigung, PUege oder Farbung der Haut, des 
Haa.res oder der Mundhohle), Desinfektionsmittel und Hiihneraugenmittel nur dann, 
wenn sie Stoffe enthalten, welche in den Apotheken ohne Anweisung eines Arztes, 
Zahnarztes oder Tierarztes nicht abgegeben werden durfen, kosmetische Mittel 
auBerdem auoh dann, wenn sie Kreosot, Phenylsa.1izylat oder Resorzin enthalten; 

b) kiinstliche Mineralwasser nur dann, wenn sie in ihrer Zusa.nimensetzung natiirlichell 
Mineralwassern nioht entsprechen und zugleich Antimon, Arsen, Barium, Chrom, 
Kupfer, freie Salpetersaure, freie Sa.1zsaure oder freie SohwefelBaure enthalten. 

Auf Verbandstaffe (Binden, Gazen, Watten und dergleiohen), auf Zubereitungen zur 
Herstellung von Badern, sowie auf, Seifen zum auBerlichen Gebrauoh findet die Bestim. 
mung im Abs. 1 nicht Anwendung. 

§ 2. Die in dem angeschlossenen Verzeichnisse B aufgefiihrten Staffe diirfen auBer. 
halb der Apotheken nicht feilgehalten oder verkauft werden. 

§ 3. Der GroBha.ndel unterliegt den vorstehenden Bestimmungen nicht. Gleiches 
gilt fUr den Verkauf der im Verzeiohnis B aufgefiihrten Staffe an Apotheken oder an 
solohe offentiiche Anstalten, welohe Untersuchunga. oder Lehrzwecken dienen und nicht 
gleichzeitig Heilanstalten sind. 

t 4. Der Reichskanzler ist ermaohtigt, weitere, im einzelnen bestimmt zu bezeiah· 
nende Zubereitungen, Stoffe und Gegenstii.nde von dem Feilhalten und Verkaufe auBer. 
halb der Apotheken auszusohlieBen. 

§ 5. Die gegenwiirtige Verordnung tritt mit dem 1. April 1902 in Kraft. Mit demo 
selben Zeitpunkt treten die Verordnungen, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln 
vom 27. Januar 1890, 31. Dezember 1894, 25. November 1895 und 19. August 1897 
(Reichsgesetzbl. 1890 S. 9, 1895 S. 1 und 455, 1897 S. 707) auBer Kraft. 

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhii.ndigen Unterechrift und beigedruokt6m 
Kaiserliohem Insiegel. 

Gegeben Neues Palais, Potsdam, den 22. Oktober 1901. 
(L. S.) Wilhelm. Graf von Posadowsky. 

Verzelehnls A. 
1. Abkooh ungen und A ufgiisse (decoota et infusa); 
2. Atzstifte (styli oaustici); 
3. A usziige in fester oder fliissiger Form (extraota et tincturae) ausgenommen: 

Arnikatinktur. 
Baldriantinktur, auah atherische. 
Benediktineressenz. 
Benzoetinktur. 
Bischofessenz. 
Eichelkaffeeextrakt. 
Fiahtennadelextrskt. 
Fleischextrakt. 
Himbeeressig. 

Kaffeeextrakt. 
Lakritzen (SiiBholzsaft), auch mit Anis. 
Malzextrakt, auch mit Eisen, Lebertran 

oder Kalk. 
Myrrhentinktur. 
Nelkentinktur. 
Tee·Extrakt von Blattem des Teestrauchs. 
Vanillentinktur. 
Wacholderextrakt. 

4. Gemenge, trookene, von Salzen und zerkleinerten Substan'zen, 
oder von beiden untereinander, auah wenn die zur Vermengung bestimm. 
ten einzelnen Bestandteile gesondert verpackt sind (pulveres, salia et species 
'mixtae), sowie Verreibungen jeder Art (triturationes), ausgenommen: 

Brausepulver aus Natriumbikarbonat und Weinsaure, auch mit Zucker oder iitheri. 
Bohen Olen gemischt. 



EicheIkakao, suoh mit Malz. 
Hafermehlkakao. 
Rieohsa1z. 
Salizyllltreupulver. 
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SaIze, welche aus natiirlichen Mineralwiissem bereitet oder den solohergestalt be. 
reiteten Salzen naohgebildet sind. 

Sohneeberger Solmupftabak mit einem Gehalt von hochstens 3 Gewichtateilen Nies. 
wurzel in 100 Teilon Schnupftabaks. 

5. Gemisohe, fliissige und Losungen (mixturae et solutiones) einschlieBlioh 
gemischte Balsame, Honigpriparate und Sirupe, ausgenommen: 

Atherweingeist (Hoffmannstropfen). 
Ameisenspiritus. 
Aromatisoher Essig. 
BleiwaBSer mit einem Gehalt von hoohstens 2 GewichtsteiIen BleieSBig in 100 Teilen 

der Misohung. 
Eukalyptuswasser. 
Fenohelhonig. 
Fichtennadelspiritus (Waldwollextrakt). 
Franzbranntwein mit Kochsalz. 
Kalkwaaser. auch mit Leinol. 
Kampferspiritus. 
Karmelitergeist. 
Lebertran mit iitherisohen Olen. 
MiBchungen von Atherweingeist, Kampferspiritus, Seifenspiritus, Salmiakgeist und 

Spanisohpfeffertinktur, oder von einzelnen dieser fOOf Fliissigkeiten untereinander 
zum Gebrauch fiir Tiere, sofem die einzelnen Bestandteile der Mischungen auf 
den GefiiBen, in denen· die Ahgabe erfolgt, angegeben werden. 

Obstaiifte mit Zuoker, Essig oder Fruchtsiiuren eingekocht. 
Pepsinwein. 
Rosenhonig, auch mit Borax. 
Seifenspiritus. 
WeiBer Sirup. 
6. Kapseln, gefiillte, von Leim (Gelatine) oder Stirkemehl (capsula!, 

gelatinosae et amylaoeae repletae), ausgenommen BOlche Kapseln, welche Brausepulver 
der unter Nr. 4 angegebenen Art, Kopaivabalsam, Lebertren, Natriumbikarbonat, Rizinusol 
oder Weinsiure enthalten; 

7. Latwergen (electilaria), 
8. Linimente (linimenta), ausgenenommen: fliiohtigea Liniment; 
9. Pastillen (auoh Plitzohen und Zeltchen), Tabletten, Pillen und Kornn 

(pastilli.rotulae et trochisci., tabulettae, pilulae et granulae) ausgenommen: 
Aus natiirlichen MinoralwiiSBern oder aus kiinstlichen MineralquellsaIzen bereitete 

Pastillen. 
Einfaohe Molkenpastillen. 
Pfefforminzplitzchen. 
Salmiakpastillen, auoh mit Lakritzen und Geachmaokzusitzen, welche nioht zu den 

Stoffen des VerzeichniBBes B gehoren. 
Tabletten aus Natriumbikarbonat oder Brausepulver, auoh mit GeachmackzusitzeJl. 

welohe nioht zu den Stoffen des VerzeiohniBsea B gehoren. 
10. Pflaster und Salben (emplastra et unguenta), ausgenommen: 
BleiBalbe zum Gebrauoh fiir Tiere. 
Borsalbe zum Gebrauoh fiir Tiere. 
Cold.Cream, auch mit Glyzerm. Lanolin odor Vaselin. 
Peohpfiaater. deBBen MB8Be lediglich aus Pooh, Wachs. Terpentin und Fett odor ein. 

zelnen dieser Stoffe besteht. 
EngJisohes Pfiaster. Heftpfiaster. 
Hufkitt. 
Lippenpomade. PappeltJOmade. 
Salizyltalg. Senfieinen. Senfpapier. 
Terpentinsalbe zum Gebrauoh fiir Tiere. 
ZinkBa1be zum Gebrauoh fur Tiere. 
n. Suppositorien (suppositoria) in jeder Form (Kugeln. Stibohen, Zii,pf. 

chen oder dergleiohen) Bowie Wundstibohen (oereoli). 

81* 
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Verzeichnis B. 
Bei den mit * versehenen Stoffen Bind auch die Abkilmmlinge der betreffenden 

Stoffe, IOwie die Salze der Stoffe und ihre Abkilmmlinge inbegriffen. 
* Aoetanilidum. * Antifebrin. 
Acida chloraoetica. Die ChIoressigaiuren. 
Acidum benzoicum e reeina aublimatum. Aus dam Harz aublimierte Benzoeaiure. 

camphoricum. Kampferaiure. 
cathartinicum. KathartinBiure. 

• 
• 
• 
• 
* 

cinnamylicum. 
chrylOphanicum. 
hydrobromicum. 
hydrocyanicum. 
lacticum. 
oamioum. 
aclerotinioum. 
aozojodolicum. 
auoainicum. 
aulfooarbolicum. 
valerianicum. 

• Aoonitinum. 
ActoJum. 
Adonidinum. 
Aether bromatua. 
Aether chloratus. 

jodatus. 
AethyJeni praeparata. 
Aethylidenum biohloratum. 
Agaricinum. 
Airolum. 
Aluminium acetioo.tartaricum. 
Ammonium chloratum ferratum. 
Amylenum hydratum. 
Amylium nitroaum. 
Anthrarobinum. 
• Apomorphinum. 
Aqua Amygdalarum amararum. 

Lauro.cerasi. 
Opii. 
vuIneraria apirituoaB. 

• Areoolinum. 
Argentaminum. 
Argentolum. 
Argoninum. 
Aristolum. 
Arsenium jodatum. 
·Atropinum. 
Betolum. 
BiBmutum bromatum. 

oxyjodatum. 
lIubgallicum (Dermatolum). .. aubaalicylicum. 
tannioum. 

Blatta orientalia. 
Bromalum hydratum. 
Bromoformium. 
*Brucinum. 
Bulbus Scillae ai_tus. 
Butylchloralum hydratum. 
Camphora monobromata. 
Cannabinonum. 
Cannabinum tannicum. 
Cantharidea. 
Cantharidinum. 

Zimtaiure. 
ChryaophanBiiure. 
Bl'Omw&BI!IlrBtoffBiure. 
Zyanw&BBeratoffaiiure (Blausiure). 
*Milohsaure. 
*Oamiumaiure. 
Sklerotinaiure. 
·SozojodolBiure. 
BernateinBiure. 
·SulfophanolBiure. 
·Baldriansiure. 
·Akonitin. 
Aktol. 
Adonidin. 
Athylbromid. 
Athylchlorid. 
Athyljodid. 
Die Athylenpriparate. 
Zweifachchlorithyliden. 
Agarizin. 
Airel. 
EBBigweinaaurea Aluminium. 
EisenBalmiak. 
Amylenhydrat. 
AlJlylnitrit. 
Anthrarobin. 
* Apomorphin. 
BittermandelwBBBBr. 
KiraahlorbeerwBBBBr. 
Opiumw&BBer. 
WeiSe ArquebuaadC!'. 
*Arekolin. 
Argentamin. 
Argentol. 
Argonin. 
Aristol. 
Jodarsen. 
*Atropin. 
Betol. 
Wiamutbromid. 
WiBmutoxydjodid. 
BaaiBchea WiBmutgallat (Dermatol,. 

WiBmutaalizyJat. 
WiBmuttannat. 
Orientalische Sohabe. 
Bromalhydrat. 
Bromoform. 
·Bruzin. 
Getrooknete Meerzwiebe!. 
Butylchloralhydrat. 
Einfach Bromkampfer. 
Kannabinon. 
Kannabintannat. 
Spanische F·liegen. 
Kantharidin. 
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Cardolum. 
Castoreum canadense. 
Castoreum sibiricum. 
Cerium oxalicum. 
*Chinidinum. 
·Chininum. 
Chinoidinum. 
Chloralum formamidatum. 
Chloralum hydratum. 
Chloroformium. 
Chrysarobinum. 
*Cinchonidinum. 
Cinchoninum. 
*Cocainum. 
*Coffeinum. 
Colchicinum. 
*Coniinum. 
Convallamarinum. 
Convallarinum. 
Cortex Chinae. 

Condurango. 
Granati. 
Mezerei. 

Cotoinum. 
Cubebae. 
Cuprum aluminatum. 

salicylicum. 
Curare. 
*Curarinum. 
Delphininum. 
*Digitalinum. 
*Digitoxinum. 
*Duboisinum. 
*Emetinum. 
*Eucainum. 
Euphorbium. 
Europhenum. 
Fel tauri depuratum siccum. 
Ferratinum. 
Ferrum arsenicicum. 

arsenicasum. 
carbonicum s&ccharatum. 
citricum ammoniatum. 
jOQatum s&ccharatum. 
oxydatum dialysatum. 

saccharatum. 
peptonatum. 
reductum. 
sulfuricum oxydat. ammoniat •. 
sulfuricum siccum. 

Flores Cinae. 
Koso. 

Folia Belladonnae. 
Bucca. 
Cocae. 
Digitalis. 
Jaborandi. 
RhoiB toxicodendri. 

Folia Stramonii. 
Fructus Papaveris immaturi. 
Fructus Papaveris maturi ad UBurn hurna

num. (16. II. 1923.) 
Fungus Laricis. 

Kardol. 
Kanadisches Bibergeil. 
SibiriBches Bibergeil. 
Zeriumoxalat. 
*Chinidin. 
·Chinin. 
Chinoidin. 
Chloralformamid. 
Chloraihydrat. 
Chloroform. 
Chrysarobin. 
*Zinchonidin. 
Zinchonin. 
*Kokain. 
*Koffein. 
Kolchizin. 
*Koniin. 
Konvallamarin. 
Konvallarin. 
Chinarinde. 
Kondurangorinde. 
Granatrinde. 
Seidelbastrinde. 
Kotoin. 
Kubeben. 
Kupferalaun. 
Kupfersalizylat. 
Kurare. 
*Kurarin. 
Delphinin. 
*Digitalin. 
*Digitoxin. 
*DuboiBin. 
*Emetin. 
*Eukain. 
Euphorbiurn. 
Europhen. 
Gereinigte getrocknete Ochsengalle. 
Ferratin. 
Arsensaures Eisen. 
Arsenigsaures Eisen. 
Zuckerhaltiges Ferrokarbonat. 
Ferri-A=oniumzitrat. 
Zuckerhaltiges Eisenjodiir. 
Dialysiertes Eisenoxyd. 
Eisenzucker. 
Eisenpeptonat. 
Reduziertes EiBen. 
Ferri·AmmoniumBulfat. 
Getrocknetes Ferrosuifat. 
Zitwersamen. 
K080bliiten. 
Belladonnablatter. 
Bukkoblatter. 
Kokablatter. 
Fingerhutblatter. 
J aborandiplatter. 
Giftsum&chblatter. 
Stechapfelblatter. 
·U nreife Mohnkiipfe. 
Reife Mohnkopfe zurn Gebrauch fUr Men

Bchen. 
Larchenschwamm. 
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Galbanum. 
*Guajacolum. 
Hamamelis virginica. 
HaemaJbuminum. 
Herba Aconiti. 

Adonidis. 
Cannabis indicae. 
Cicutae virosae. 
Conii. 
GratioJae. 
Hyoscyami. 
Lobeliae. 

*Homatropinum. 
Hydrargyrum aceticum. 

bijodatum. 
bromatum. 
chloratum. 
cyanatum. 
formamidatum. 
jodatum. 
oJeinicum. 
oxydat. via humida parat. 
peptonatum. 
praecipitatum album. 
salicylicum. 
tannicum oxydulatum. 

*Hydrastininum. 
*Hyosoyaminum. 
Itrolum. 
Jodoformium. 
Jodolum. 
Kairinum. 
Kairolinum. 
Kalium jodatum. 
Kamala. 
Kosinum. 
Kreosotum (e ligno paratum). 
Lactopheninum. 
Lactucarium. 
Larginum. 
Lithium benzoicum. 

salioy lioum. 
Losophanum. 
Magnesium citricum effervescens. 

salicylioum. 
Manna. 
Methylenum bichloratum. 
Methylsulfonalum (Trionalum). 
Muscarinum. 
Natrium aethylatum. 

benzoicum. 
jodatum. 
pyrophosphoricum ferratum. 
salicylicum. 
santoninioum. 
tannioum. 

*Nosophenum. 
Oleum Chamomillae aethereum. 

Chenopodii anthelminthici. (I 6. II. 
1923.) 

Oleum Crotonis. 
Cubebarum. 
Matico. 

Galbanum. 
*Guajakol. 
Hamamelis. 
Hiima.lbumin. 
Akonitkraut. 
Adoniskraut. 
Indischer Hanf. 
W 888erschierling. 
Schierling. 
Gottesgnadenkraut. 
Bilsenkraut. 
Lobelienkraut. 
*Homatropin. 
Quecksilberazetat. 
Quecksilberjodid. 
Quecksilberbromiir. 
Quecksilberchloriir (Ka.lomel). 
Qucoksilberzyanid. 
Quecksilberformamid. 
Quecksilberjodlir. 
Olsaures Quecksilber. 
Gelbes Quecksilberoxyd. 
Quecksilberpeptonat. 
WeiBer Quecksilberpriizipitat. 
Quecksilbersalizylat. 
Quecksilbertannat. 
*Hydrastinin. 
*Hyoszyamin. 
!trol. 
Jodoform. 
Jodol. 
Kairin. 
Kairolin. 
Ka.liumjodid. 
Kamala. 
Kosin. 
Holzkreosot. 
Laktophenin. 
Giftlattichsaft. 
Largin. 
Lithiumbenzoat. 
Lithiumsalizylat. 
Losophan. 
Brausemagnesia. 
Magnesiumsalizylat. 
Manna. 
Methylenbichlorid. 
Methylsulfona.l (Trional). 
Muskarin. 
N atriumiithylat. 
N atriumbenzoat. 
N atriumjorlid. 
N atrium-Ferripyrophospha~ 
N atriumsa.lizylat. 
Santoninsaures Natrium. 
N atriumtannat. 
*Nosophen. 
Atherisches Kamillenol. 
Amerikanisches WU1"msamenOi. 

Krotonol. 
KubebenOi. 
Matikool. 
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Oleum Sabinae. 
Santali. 
Sinapis. 
VaJerianae. 

Opium, ejus aJeaJoida eorumque salia et 
derivata eorumque salia (Codeinum, He· 
roinum, Morphinum, Narceinum, Naroo· 
tinum, Peroninum, Thebainum et alia). 

·Orexinum. 
·Orthoformium. 
Paracotoinum. 
ParaJdehydum. 
Pa.sta Guarana. 
·Pelletierinum. 
·Phenacetinum. 
·Phenoeollum. 
·Phenylum salieylicum (SaJolum). 
·PhYBOstigminum (Eserinum). 
Pierotoxinum. 
*Pilocarpinum. 
·Piperacinum. 
Plumbum jodatum. 

tannicum. 
Podophyllinum. 
Praeparata organotherapeutiea. 
Propylaminum. 
Protargolum. 
·Pyrazolonum phenyldimetbyJicum (Anti. 

pyrinum). 
Radix Belladonnae. 

Colombo. 
Gelsemii. 
Ipecacuan:hae. 
Rhei. 
Sarsaparillae. 
Senegae. 

Re~ina Jalapae. 
Scammoniae. 

Resorcinum purum. 
Rbizoma Filicis. 

HydraBti~. 

Veratri. 
Salia glycerophosphoriea. 
Salophenum. 
Santoninum. 
·Scopolaminum. 
SecaJe comutum. 
Semen CaJabar. 

Colchici. 
Hyoicyami. 
St. Ignatii. 
Stramonii. 
Strophanthi. 
Strychni. 

Sera therapeutica, liquida et Bieca et eorum 
praeparata ad usum humanum. 

·Sparteinum. 
Stipites Duleamarae. 
*Stryehninum. 
·Sulfonalum. 
Sulfur jodatum. 
Summitates Sabinae. 
TannaIbinum. 

Sadebaumol. 
SandelOl. 
Senfol. 
Baldrianol. 
Opium, deBBen Alkaloide, daren SaIze und 

Abkommlinge, BOwie deren SaIze (Ko. 
dein, Heroin, Morphin, Narzein, Narko. 
tin, Peronin, Thebain und andere). 

·Orexin. 
·Orthoform. 
Parakotoin. 
ParaJdehyd. 
Guarana. 
·Pelletierin. 
·Phenazetin. 
·Phenokoll. 
·Phenylsalizylat (Salol). 
·PhYBostigmin (Eserin). 
Pikrotoxin. 
"Pilokarpin. 
·Piperazin. 
Bleijodid. 
Bleitannat. 
Podophyllin. 
Therapeutische Organpraparate. 
Propylamin. 
Protargol. 
·Phenyldimethylpyrazolon (Antipyrin). 

Belladonnawurzel. 
Kolombowurzel. 
Gelsemiumwurzel. 
BrechwurzeI. 
Rhabarber. 
Sarsaparille. 
SenegawurzeI. 
J aJapenharz. 
Skammoniaharz. 
Reines ReBOrzin. 
Famwurzel. 
Hydrastiarhizom. 
WeiBe Nieswurzel. 
Glyzerinphosphorsaure Salze. 
Salophen. 
Santonin. 
*Skopolamin. 
Mutterkom. 
KaIabarbohne. 
Zeitlosensamen. 
Bilsenkrautsamen. 
St. Ignatiusbohnen. 
Steehapfelsamen. 
Strophanthussamen. 
BrechnuB. 
~'IUssige und troekene HeilBera, sowie deren 

Praparate zum Gebraueh fiir Menschen. 
·Spartein. 
BittersiiBstengel. 
*Strychnin. 
"Sulfonal. 
J odschwefel. 
Sadebaumspitzen. 
Tannalbin. 



1288 Gesetzkunde. 

Tannigenum. 
Tannoformium. 
Tartarus atibiatus. 
Terpinum hydratum. 
Tetronalum. 
*Thallinum. 
*Theobrominum. 
Thioformium. 
*Tropacocamum. 
Tubera Aooniti. 

.. Jalapae. 
Flussige und trockene Tuberkuline Bowie aile 

anderen aus (oderunterVerwendung von) 
Tuberkelbazillen gewonnenen Zuberei
tungen, Bolero zum Gebrauche bei Men. 
schen bestimmt. (13. Janual' 1923.) 

·Urethanum. 
·Urot.ropinum. 
Vaaogenum et ejus praeparata. 
*Veratrinum. 
Xeroformium. 
• Yohimbinum. 
Zincum acetioum. 

ohloratum purum. 
oyanatum. 
permanganioum. 
salioylioum. 
sulfoiohthyolioum. 
aulfurioum purum. 

Tannigen. 
Tannoform. 
Breohweinstein. 
Terpinhydrat. 
Tetronal. 
*Thallin. 
*Theobromin. 
Thioform. 
*Tropakokain. 
Akonitknollen. 
J alapenwurzel. 
Tuberkulln. 

*Urethan. 
*Urotropin. 
Vaaogen und dessen Praparate. 
*Veratrin. 
Xeroform. 
*Yohimbin. 
Zinkazetat. 
Reines Zinkohlorid. 
Zinkzyanid. 
Zinkpermanganat. 
ZinkBalizylat. 
IohthyolBulfosaures Zink. 
Reines Zinksulfat. 

Zu dieser Verordnung sind folgende Nachtrage erlBllllBll worden: 

Verordnnng, 
betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln, yom 31. Marz 1911. 

§ 1. Dar § 4, dar Verordnung, betreffend den Verkehr mit ArzneimitteIn, vom 
22. Oktober 1910 (Reiohsgesetzbl. 1901, S. 380) wird aufgehoben. 

§ 2. Zu den Stoffen, die nach § 2 der Verordnung vom 22. Oktaber 1901 und dem 
zugahorigen Verzeiohnisse B auBarhalb dar Apotheken nioht feilgehalten oder verkauft 
werden durfen, treten hinzu: 

Aoidum acetyloaalioylioum (Aspirinum), Aoetylaalizylsaure (Aspirin). 
Eukalyptusmittel Hess' (Eukalyptol und Eukalyptusol Hess'), 
Homeriana (auch ala Brusttee Homeriana oder russiBohar Knoterioh Polygonum 

avioulare Homeriana), 
Johannistee Brookhaus (auch ala Galeopsia ochroleuoa vulcania der Firma Brock· 

haus), 
Knoterichtee, russischer, Weidemanna (auoh als russischer Knoterioh· oder Brust

tee Weidemanns), 
Stroopal (auch als Heilmittel Stroops gagen Krebs., Magen- und Leberleiden, aucb 

Stroope Pulver), 
Urea diaethylmalonylica, Acidum diaethylbarbituricum (Veronalum), Diithyl. 

malonylharnetaff, Diathylbarbitursaure (Veronal). 
§ 3. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkiindigung in Kraft. 
Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterachrift und beigedruoktem 

Kaiserlichen Insiegel. 

Gegeben Aohilleion, den 31. Mii.rz 1911. 
(L. S.) Wilhelm. Delbruok. 

Verordnung, betr. den Verkehr mit Arzneimitteln. 
Auf Grund des § 6 Aba. 2 der Gewerbeordnung vom 26. Jull 1900 wird varordnet 

was folgt: 
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§ L Zu den Stoffen, die nach § 2 der Verordnung, betreffend den Verkehr mit Arznel' 
mitteln, vom 22. Oktober 1901 und dem zugehorigen Verzeichnisse B auBerhalb del' Apo. 
theken nicht feilgehalten odeI' verkauft werden diirfen, treten die in del' angeschlossenen 
Liste aufgefiihrten Stoffe hinzu. 

§ 2. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Marz 1920 in Kraft. 
Berlin, den 18. Februar 1920. 

Del' Reichspriisldent. 
Ebert. 

Del' Reichsminister des Innern. 
Koch. 

Llste. 
Bei den mit • versehenen Stoffen sind auch die Abkommlinge der betreffenden 

Stoffe Bowie die SaIze der Stoffe und ihrer Abkommlinge inbegriffen. 
• Acidum aethylphenylbarbituricum. • Athylphenylbarbitursaure. 
• diaethylbarbituricum1). ·Diathylbarbitursaure. 
• diallylbarbituricum. ·Diallylbarbitursaure. 

dibrompropyldiaethylbarbituricum. *Dibrompropyldiathylbarbitursaure. 
• dipropylbarbituricum. ·Dipropylbarbitursaure. 
Aleudrin. Aleudrin. 
Amylenchloralum. 
Chloralose. 
·Diai. 
Dihydromorphinum. 
*Diogenal. 
Eucoda!. 
G1ycopon. 
Hedonal. 
Holopon. 
Isopra!. 
Laudanon. 
*Luminal. 
Medinai. 
Narcophin. 
Nirvano!' 
·Optochin. 
Pantopon omniaque similia praeparata, 

quae aicaloidea Opii continent (G1ycopon, 
Holopon uaw.). 

Paracodin. 
Paralaudin. 
Paramorfan. 
·Proponal. 
·Urea aet/Iylphenylmaionylica. 
• diaethylmalonylica1 ). 

* diailylmalonylica. 
• dibrompropyldiaethylmalonylica. 
*.. dipropylmalonylica. 
·VeronaI1). 

Amylenchloral. 
Chloralose. 
*Dia!. 
Dihydromorphin. 
Diogenal. 
Eucoda!. 
G1ycopon. 
Hedona!. 
Holopon. 
hopra!. 
Laudanon. 
·Luminal. 
Medina!' 
Narcophin. 
Nirvanol. 
·Optochin. 
Pantopon und aile ithnlichen Opium. 

alkaloide enthaitenden Zubereitungen 
(z. B. Glycopon, Holopon). 

Paracodin. 
Paralaudin. 
Paramorfan. 
·Proponal. 
* Athylphenylmaionylharnstoff. 
Diathylmaionylhamstoff 
*Diallylmalonylharnstoff. 
·Dibrompropyldiathylmalonylharnstoff. 
*Dipropylmalonylharnstoff. 
·Verona!. 

Verordnung 
betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln vom 21. April 1921. 

Zu den Gegenstanden, die nach § 2 der Verordnung betr. den Verkehr Init Arznei· 
mitteln vom 22.0ktober 1901 und dem zugehorigen Vel'zeichnisse B aullerhalb der Apo. 
thekeu nicht feilgehalten odeI' verkauft werden diirfen, treten hmzu: 

Stifte, Sonden oder Meillel aus Laminaria, Tupeleholz oder auderen quellfahigen 
Stoffen. 

Diese Verordnung tritt mit dem 1. Mai 1922 in Kraft. 

1) Urea diaethylmalonylica, Acidum diaethylbarbituricum (Veronalum), Diiithyl. 
malonylharnstoff, Diathylbarbitursiiure (Veronal) sind bereits ohne *, d. i. ohne Ab· 
kommlinge und ohne SaIze in der Kaiserlichen Verordnung. betreffend den Verkehr 
mit Arzneimitteln, vom 31. Miirz 1911 (Reichs·Gesetzhl. S. 181) enthalten. 
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Verordnung 
betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln vom 21. Juli 1922. 

Zu den Stoffen, die nach § 2 der Verordnung betr. den Verkehr mit Arzneimitteln 
yom 22. Oktober 1901 und dem zugehiirigen Verzeichnisse B auBerhalb der Apotheken nicht 
feilgehalten oder verkauft werden diirfen tritt hinzu: 

Salvarsan, zugleich seine Abkiimmlinge, seine Salze, Bowie die Salze der Abkiimm· 
linge. 

Diese Verordnung tritt am 15. August 1922 in Kraft. 

Verordnung 
betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln vom 21. Juni 1923. 

Zu den Stoffen, die nach § 2 der Verordnung betreffend den Verkehr mit Arzllei
mitteln yom 22. Oktober 1901 und dem zugahiirigen Verzeichnisse B auBerhalb der Apo. 
theken nieht feiigehalten oder verkauft werden diIrfen. trltt hinzu: 

Dicodid (Dihydrokodeinon). 
Diese Verordnung tritt am 15. Juli 1923 in Kraft. 

Verordnung iiber den Verkehr mit Arzneimitteln. 
Auf Grund des § 6 Abs. 2 der Gewerbeordnung yom 26. Juli 1900 wll'd verordnet: 
§ 1. In die Verordnung, betreffend den Verkehr mit Arzneimitteln. vom 22. Oktober 

1901 wird eingefiigt: 
1. hinter dem § 2 ein § 2a mit folgendem Wortlaut: 
.. Die in dem Verzeichnisse C aufgefiihrten Stoffe und Zubereitungen dlirfen auBerhalb 

der Apotheken nicht feilgehalten oder verkauft werden." 
2. hinter das Verzeichnis B ein .. Verzeichnis C" mit folgendem Wortlaut: ' 

Abteilung A. 
1. Adlerfluid. 
2. Amarol (auch als Ingestol). 
3. American coughing cur Lutzes. 
4. Anticeltabletten (auch als Anticelta· 

Tablete oder Fettreduzlerungstablet. 
ten der Anticelta-Association). 

5. Antidiabeticum Bauers. 
6. Antiepileptique Uten. 
7. Antigichtwein Duflote (auch als Anti· 

gichtwein Oswald Niers oder Vm 
Duflot). 

S. Antihydropsin B6dlkers (auch als 
Wassersuchtselixier oder Hydrops
Essenz Biidikers). 

9. Antimellin (auch als Essentia Anti
mellini composita). 

10. Antineurasthin (auch als Nerven
llahrung Hartmanns). 

11. Antipositm Wagners (auch als Mittel 
des Dr. Wagner und Marlier gagen 
Korpulenz ). 

12. Asthmamittel Hairs (a.uch als Asthma 
cure Hairs). 

13. Asthmapulver R. Schiffmanns (auch 
als Asthmador). 

14. Asthmapuiver Zematone, auch in 
Form der Astmazigaretten Zematone 
(auch als antiasthmatische Pulver 
und Ziglmltten des Apothekers Es
couflaire ). 

15. Augenwasser Whithes (auoh als Dr. 
Whites Augenwasser von Ehrhardt). 

16. Ausschlagsalbe Schiitzes (auch als 
Universalheil- und Ausschlagsalbe 
Schiitzes ). 

17. Balsam Bilfmgers. 
IS. Balsam Pagliano (auch als Tripper

balsam Pagliano). 
19. Balsam Thierrys (auch als allein echter 

Balsam Thierrys, englischer Wunder
balsam oder engliseher Balsam Thier
rys). 

20. Bede-Cur. 
21. Beinschii.den Indian Bohnerte. 
22. Blutreinigungspulver Hohls. 
23. Blutreinigungspulver Schiitzes. 
24. Biutreinigungstee'Wilheims (auch als 

antiarthritischer und antirheumati
scher Blutreinigungstee Wilhelms). 

25. Braune-Einreibung Lamperts (auch 
als Universal-Braune-Einreibung und 
Diphtheritistinktur ). 

26. Bruchbalsam Tanzers. 
27. Bmchsalbe des pharmazeutischen Bu

reaus Valkenberg (ValkenbiIrg) in 
Holland (auch als Pastor Schmite 
Bruchsalbe ). 

2S. Chromonal-Erzeugnisse (auch als Neo-
Chromonal). 

29. Corliber. 
30. Djoeat Bauers. 
31'_ Elixir Godineau. 
32. Embrocation Ellimans (auch als UnI

versal embrocation oder Ellimans 
Universal-Einreibemittel fUr' Men-
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schen), ausgenommen Embro. 
cation etc. for horses. 

33. Entfettungatee Grundmanna. 
34. Epilepsieheilmittel QuanteB (auch als 

Spezificum oder Gesundheitamittel 
Quantes). 

35. Epilepsiepulver Cassa.rinia (auch ala 
Polveri antiepilettiche Cassarinia). 

36. Eubalaol (auch ala Radikalmittel Dr. 
Dammanns gegen Gonorrhoo). 

37. Euergon. 
38. Eukalyptusmittel HeB' (Eukalyptol 

und Eukalyptusiil HeB'). 
39. Eusanol (auch ala Epilepsiemittel Dr. 

H. Seemanns oder Ueckers). 
40. Excedol. 
41. Ferrolin Lochers. 
42. Frauenwohl Dr. Heys. 
43. Fulgural (auch ala Blutreinigungs. 

mittel Steiners und Schulzes). 
44. Gehoriil Schmidta(auch alB verbesaertes 

oder neu verbesaerteB Gehiiriil 
Schmidta). 

45. Gloria tonic Smiths. 
46. Glycosolvol Linders (auch ala Anti. 

diabeticum Lindners). 
47. Haematon Haitzemae. 
48. Heiltriinke Jakobia (auch ala Heil· 

trankesaenz, insbesondere Kiinigatrank 
Jakobia). 

49. Homeriana (auch ala Brusttee Ho· 
meriana oder ruaaiacher Kniiterich 
Polygonum aviculare Homeriana). 

50. Hustentropfen Lausers. 
51. Injection Brou (auch ala Brousche 

Einspritzung). 
52. Injection au matico (auch ala Ein· 

spritzung mit Matiko). 
53. Johanniatee Brockhaus' (auch ala 

Galeopsia ochroleuca vulcania der 
Firma Brockhaus). 

54. Kalosin Lochers. 
55. Kava Lahrs (auch ala Kavakapseln 

Lahrs, Sanatol Lahrs mit Kavaharz 
oder Kavaharz Lahrs mit Sanatol). 

56. Kniiterichtee, ruasiacher, Weidemanns 
auch ala ruasiacher Knoterich. oder 
Bruattee Weidemanns). 

1S7. Krautergeiat Schneiders (auch ala 
wohlriechender Krliutergeiat oder Lui· 
safluid Schneiders). 

58. Krauterpillen BurkhartB. 
59. Krebsmittel Dr. Heys (auch ala Krebs. 

kur Dr. Heys). 
60. Kronessenz, Altonaer (auch ala Kron· 

easenz -oder Menadiesche oder Alto· 
naische Wunder.Kronesaenz). 

61. Kropfkur Haigs (auch ala Goitre. 
cure oder Kropfmedizin Haigs). 

62. Kurmittel Mayers gegen Zucker. 
krankheit. 

63. Lungenelixier Dr. Heys. 

64. Magenpillen Tachts. 
61S. Magentropfen Bradys (auch ala Maria· 

zeller Magentropfen Bradys). 
66. Magolan (auch ala Antidiabeticum 

Braemers). 
67. Margonal.Erzeugniase (auch ala Er· 

zeugniase der Mangonal.Compagnie). 
und zwar: Boldo.Tee, Frauen· und 
Yutterkraut· Tee, Menstruations·Ba· 
dekraut.Tee, 63 Tees gegen 63 Krank. 
heiten, Breboral., Blut· und Nerven· 
nahrung (Breboral.Tabletten und 
.Tropfen), Injektion Trio, Kapseln 
gegen Ham· und Bla.senleiden, 
Margoglykose, Mittel gegen chroni· 
schen Magenkatarrh und Schutz· 
stabchen· 

68. Mother Seigela pilla (auch ala Mother 
Seigela Abflihrungapillen oder opera· 
ting pilla). 

69. Mother Seigela syrup (auch ala Mother 
Seigels curative syrup for dyspepsIa, 
Extract of American roots oder Mutter 
Seigela heilender Sirup). 

70. Naturmittel Pfarrer Jos. Schmidta, 
und zwar Anticonvulso, Anticorposan, 
Antigrassol, Cancrostoma, Diabeticum, 
Diabetol, Oedemal, Oedemasan, Pul· 
mone, Pulmospira, Regular, Renicura, 
Renicurol, Salvador, Salvadoria, Sto· 
mafortin, Stomasana, Urinator, Uri. 
noxal. 

71. Nervenfluid Dressela. 
72 .. Nervenkraftelixier Liebers. 
73. Nervenstarker Pastor Koniga (auch 

a.ls Pastor Koniga Nerve Tonic). 
74. Nervinum Dr. Weil. 
71S. N ervicin. 
76. Nervol Rays. 
77. Orffin (Baumann Orffsches Krauter· 

niihrpulver). 
78. Oxallo (aucb ala Oxalka). 
79. Pektoral Bocks (auch als Husten· 

stiller Bocks). 
80. Pilien Beechama (auch ala Patent pills 

Beechams). 
81. Pilien, indiaahe (aucb ala Antidysen. 

terioum). 
82. Pillen Rays (auah ala Darm· und Le· 

berpillen Rays). 
83. Pilules du Doateur Laville (auoh ala 

Pillen Lavilles). 
84. Polypea (auch ala Naturkrautertee 

Weidemanns ). 
81S. Rad·Jo (auch ala Radjovia.Gonie). 
86. Reduktionspillen, Marienbader, 

Schindler.Bamaysche (auah ala Mo.· 
rienbader Reduktionapillen fiir Fett. 
leibige). 

87. Regenerator Dr. Heys. 
88. Regenerator Liebauta (auah ala Re· 

generator naoh Liebaut). 
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~9. Ren880in (auah lOis verbesserteB Re· 
D88cin). 

90. Retterspitzwasser Scheoks (auch als 
Heilwiokelbii.der von M. Retterspitz). 

91. Rongo88albe. 
92. Saooharolaalvol. 
93. Safe remedies Warners (Safe cure, 

Safe diabetic, Safe nervine, Safe 
pilla). 

94. Sanjana.Praparate (auch als Sanjana. 
Spezifika). 

95. Saraparillian Ayers (auch als Ayers 
zusammengesetzter und gemischter 
Sarsaparilleextrakt ). 

96. Sauerstoffpraparate der Sauerstoff· 
heila.nstaJt Vitafer. 

97. Sauerstoffpraparate des Instituts fiir 
Sauerstoffheilverfahren in Berlin (auch 
als HiimozO'llpriparate). 

9S. Sahlagw88ser WeiBmanns. 
99. Sirup Pagliano (auch ala Sirup Pagli. 

ano Blutreinigungsmittel, Blutreini. 
gungs. und Bluterfrischungssirnp Pag. 
liano des Prof. Girolamo Pagliano oder 
Sirup Pagliano von Prof. Emseto 
Pagliano). 

100. Spermatol (auch als Stirkungselixier 
Gordons). 

101. SpeziaJtees Liicks (auch als Spezial. 
kriutertees Liicks). 

102. Stemtee Weidh&88' (auch ala Stemtee 
des Kurlnstituts "Spiro Spero"). 

103. Stroopal (auah ala Heilmittel Stroope 
gegen Krebs., Magen. und Leberleiden 
oder Stroope Pulver). 

104. Tee Puhlmanns. 
105. Tuberkeltod (auch ala EiweiB.Krauter. 

kognak.Emulaion Stickes). 
106. Vater Philipp.Salbe. 
107. Venecin (auch ala Venecin.Brunnen). 
108. Vin Mariani (auch ala Marianiwein). 
109. Visnervin (auch in abgeinderter Form 

ala Nervisan). 
HO. VulneraJcreme (auch ala Wundcreme 

Vulneral). 
HI. Wunderba.lsam jeder Art. 
H2. Zambakapseln Lahrs. 

Abteilung B. 
1. Antineon Lochers. 
2. Asthmamittel Tuckers (auch aJs Asth· 

ma·Heilmethode [Spezific] Tukkers). 
3. Asthmapulver M. Schiffmanns. 
4. Augenheilbalsam, vegetabilischer, Rei· 

chela (auch als OphthaJmin Reichela). 
5. Bandwurmmittel Friedrich Homs. 
6. Bandwurmmittel Theodor Homs. 
7. Bandwurmmittel Konetzkys (auch 

ala Konetzkys Helminthenextrakt). 
8. Bandwurmmittel Schneiders (auch 

ala Granatkapseln Schneiders). 
9. Bandwurmmittel Violanis. 

10. Bromidia Battle und Komp. 
H. Cathartic pills Ayers (auah als Reini· 

gungspillen oder abfiihrende Pillen 
Ayers). 

12. Diphtherietropfen der Marie Oster. 
berg (auch als Universaltropfen der 
Marie Osterberg oder des Labora. 
toriums Osterberg). 

13. Diphtheritismittel Noortwycks (auch 
als Noortwycks antiseptisches Mittel 
gegen Diphtherie). 

14. Gesundheitshersteller, natiirlicher, 
Winters (auch als Nature heaJth reo 
storer Winters). 

15. Gicht· und Rheumatismuslikor (arne. 
rikanischer), Latons (auch als Remedy 
Latons). 

16. Gout and rheumatic pilla Blairs. 
17. Heilmittel des Grafen Mattei (auch 

als Graf Cesare Matteische elektro. 
homoopathische Heilmittel). 

IS. Heilmittel Kidds (auah als Heilmittel 
der Davis Medical Co.). 

19. Kolkodin Heuschkela (auch als Mittel 
Heuschkela gegen Pferdekolik). 

20. Komplexmittel, homoopathische, der 
Engelapotheke (Iso.Werks) in Regens. 
burg (auch ala zusammengesetzt ho. 
moopathische oder elektro·homoo. 
pathisahe Mittel System Mattei). 

21. Krautersaft, wunderbar wirkender, 
Sprengela. 

22. Krebspulver Frischmuths (auch als 
Mittel Frischmuths gegen Krebs. 
leiden). 

23. Liqueur du Docteur Laville (auch als 
Likor des Dr. Laville). 

24. Lymphol Rices (auch als Bruchheil. 
mittel Rices). 

25. MagaJia.Erzeugnisse Krahes (auch als 
Heilpriparate oder Medizinen Krahes), 
einschlieBlich AntitoxinaJ und Pul. 
mersal. 

26. NaJther·Tabletten. 
27. Noordyl (auch ala Noordyltropfen 

N oortwycks). 
2S. Oculin Carl Reichela (auch als Augen. 

salbe Oculin). 
29. Panchymagogum Dr. Heys. 
30. Pillen Morisons. 
31. Pillen Redlingers (auch ala Redlinger. 

Bche Pillen). 
32. Pink·Pillen Williams' (auah ala Pilules 

Pink pour perBonneB pales du Dr.Wil. 
liams). 

33. Reinigungskuren Konetzkys (auch a.ls 
Reinigungskuren der Kuranstalt Neu. 
aJlachwil. Schweiz). 

34. Remedy Alberts (auch ala Rheumatis. 
mns· und Gichtheilmittel Alberts). 

35. Stemmittel, Genfer, Sauters (auch a.ls 
elektro.homoopathische Stemmittel 
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von Sauter in Genf oder Neue 
elektro.homoopathische Sternmittel 
UBW.). 

36. Vixol (auch als Asthma.mittel des 
Vixol-Syndicate ). 

Abteilung C. 
1. Mittel gegen Blutstockung, und zwar 

auch dann, wenn sie als Mittel gegen 
Regel., Perioden- oder Menstruations. 
storungen angekiindigt werden (z. B. 
die Ma.rgonal.Erzeugnisse. Frauen· 

und Mutterkraut-Tee, Menstruations-, 
Badekraut-Tee). 

2. Mittel gegen Trunksucht (z. B. Mittel 
des Alkolin·lnstituts, Mittel Burg
hardts - auch als Diskohol -, Mittel 
August Ernsts, Franks, Theodor 
Heintz'. Konetzkys - auch als 
Kephalginpulver oder Mittel der Pri
vatanstalt Villa Christina -. Mittel 
der Gesellschaft Sanitas, Josef Schnei
ders, Wessels, Cozapulver, Trinker
hilfe Richard Oldenburgs Kasankha. 

§ 2. Die im § 2 der Verordnung, betreffend den Verkehr mit Arzneimittsln, vom 
31. Marz 1911 aufgefiihrten Mittel sind in dem Verzeichnisse B zu der Verordnung vom 
22. Oktober 1901 wieder zu streichen. 

§ 3. Die Verordnung tritt am 1. Januar 1925 in Kraft. 

Berlin, den 9. Dezember 1924. 
Der Reichsprasident. 

Ebert. 
Der Reichsminister des Innern. 

Dr. Jarres. 

Die Verordnung vom 22. Oktober 1901 und ihre Nachtrige regein den 
Verkauf der Arzneimittel auBerhalb der Apotheken. Sie bestimmen, welche 
Waren, Zubereitungen und Stoffe nur in Apotheken feilgehalten und ver
kauft werden diirfen, also deren Feilhalten und Verkaufen den Drogisten 
nicht gestattet ist. Die Verordnung vom 22. Oktober 1901 besteht aus 
fiinf Paragra.phen und zwei Verzeichnissen A und B. Zu diesen ist durch 
die Verordnung vom 9. Dezember 1924: ein § 2a und ein Verzeichnis C ge
treten, das in die Abteilungen A, B und C zerfiillt. Die beiden Verzeich
nisse A und B unterscheiden sich wesentlich voneinander. Das Verzeichnis A 
fiihrt elf verschiedene Klassen von Zubereitung~n auf, z. B. Aufgiisse und 
Abkochungen, P£laster und Salben, und versteht hierunter siimtliche Auf
giisse und Abkoohungen, siimtliche Pflaster und Salben usw., von denen 
dann wieder verschiedene einzeln pamhaft gemachte Zubereitungen aus
genommen sind, die von Drogisten verkauft werden diirfen. Das Ver
zeichnis B dagegen fiihrt nur einzeln namhaft gemachte Stoffe auf, z. B. 
Cortex Chinae, Rad. Sarsaparillae, Chloroform usw. 

Der § 1 lautet nun: Die in de~ angeschlossenen Verzeichnis A auf
gefiihrten Zubereitungen diirfen ohne Unterschied, ob sie heilkrii.ftige Stoffe 
enthalten oder nicht, als Heilmittel fMi~tel zur Beseitigung oder Linderung 
von Kl'ankheiten bei Menschen oder Tieren) au13erhalb der Apotheke nicht 
feilgehalten oder verkauft werden. Es kommt bei den Zubereitungen des 
Verzeichnisses A demnach vor allen Dingen darauf an, ob sie als Heilmittel 
feilgehalten und verkauft werden oder nicht. Eine Tinctura Zingiberis 
stellt eine Zubereitung im Sinn des Verzeichnisses A dar; sie ist ein wein .. 
geistiger Auszug des Ingwers. Wi,d diese Ingwertinktur gegen Magen
schmerz und Ma.gendruck verkauft, so ist sie unbedingt ein Heilmittel, 
sie solI zur Beseitigung oder Linderung einer Krankheit, der Magenschmerzen 
dienen, und der Verkauf darf dann nur in der Apotheke geschehen. Wi,d 
aber genau dieselbe Ingwertinktur zur Bereitung eines Ingwerlikors oder 
eines Ingwerschnapses verkauft, der nur als Genu.l3mittel dienen soli, ohne 
daB man ihm eine HeiJwirkung beiJegt, so unterliegt der Verkauf nicht 
den Bestimmungen der Verordnung, die Ingwertinktur kann dann auch 
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in Drogengeschaften verkauft werden. Wir sehen daraus, 'daB nur der 
Verkauf dieser Zubereitungen als Heil mi ttel auf die Apotheken beschriinkt· 
ist, dagegen nicht der Verkauf zu Genu.l3zwecken, als Niihrmittel, als 
Mittel zur PfIege der Haut, der Haare, der MundhOhle und der Nagel 
ode,r fur die Technik. Und was hier in dem Beispiel Ingwertinktur fUr 
die Tinkturen gilt, gilt auch fUr die siimtlichen ubrigen Zubereitungen der 
Verordnung. 
. Erkliirt die Verordnung das Wort Heilmittel als Mittel zur Beseitigung 
oder Linderung von Krankheiten bei Menschen oder Tieren, so gibt sie 
damit die siimtIichen Heilmittel, welche Zubereitungsform sie auch haben 
mogen, fur PfIanzenkrankheiten frei. 

Von dem Verbote des Feilhaltens und Verkaufens von Zubereitungen 
zu Heilzwecken sind nach § 1 der Verordnung wiederum verschiedene 
Klassen von Heilmitteln ausgenommen und in Drogengeschiiften freiver
kiiuflich: a) Kosmetische Mittel (Mittel zur Reinigung, Pflege oder Farbung 
der Haut, des Haares oder der MundhohIe), Desinfektionsmittel und Huhner
augenmittel, jedoch nur dann, wenn sie nicht Stoffe enthalten, welche in 
Apotheken nur auf Anweisung (Rezept) eines Arztes, Zahnarztes oder 'fier
arztes abgegeben werden durfen, und kosmetische Mittel auBerdem nur 
dann, wenn sie nicht Kreosot, Phenylsalizylat oder Resorzin enthalten. 

Es diirfen also aIle diese Mittel in jeder beliebigen Zubereitungeform als 
Salbe, Mischung, Auszug, Pastille usw. auch als Heilmittel verkauft werden, 
Bofern es sich nur urn ein kosmetisches Mittel, Huhneraugenmittel oder 
Desinfektionsmittel handelt. Wiihrend p,in Kaliumnitrat enthaltender 
Hollensteinstift als Atzstift nicht zum Ausbeizen von Geschwuren ver
kauft werden darf, iet er doch freiverkiiufIich" sobald er dazu dienen 
soIl, Huhnl"raugen wegzubeizen. Ein Seifenpflaster darf zum Heilen alter 
Wunden nur in den Apotheken abgegeben werden, ist dagegen als Huhner
augenpfIaster Buch in dem Drogengeschiifte freiverkauflich. Neben den fiir 
kosmetische Mittel verbotenen drei Stoffen ist nur die Bedingung gestellt, 
daB sie auch in Apotheken freiverkiiuflich sein miissen .. Da die Verord
nung demnach Beziehung nimmt zu der Verordnung uber den "Verkehr 
starkwirkender Arzneien in den ApothEiken", lassen wir diese spater folgen. 

Unter b) sind weiter freigegeben kiinstliche Mineralwiisser, wenn sie 
natiirlichen nachgebildet sind, wie die kiinstlichen Bitterw,asser; aber 
auch solche, die natiirlichen nicht nachgebildet sind, wie das pyrophosphor
saure Eisenwasser, nur dnrfen sie dann die aufgefiihrten Stoffe wie Anti
mon usw. nicht enthalten. Natiirliche Mineralwiiseer unterliegen uberhaupt 
nicht der Verordnung, da es Naturerzeugnisse sind und keine kiinstlichen 
Zubereitungen. 

Auch die siimtlichen Verbandstoffe (Binden, Gazen, Watten u. dgl.), 
Zubereitungen zur Herstellung von Biidern und Seifen zum iiuBerlichen 
Gebrauch durfen als Heilmittel auBerhalb der Apotheken verkauft werden. 

Unter Verbandstoffen verstehel!l wir auBer der gereinigten Baumwolle, 
den Mull-, Kambrik-, Flanell-, Leinen-, Jute-, Seide-, Trikot-, Papier- und 
elastischen Gummibinden und sonstigen Stoffen, die zu Vel1bandzwecken 
dienen, wie Torfmull, Moos·, HolzwoHe, vol' aHem die getriinkten, impriig~ 
nierten Watten und Gazen, die mit fiiulniswidrigen, antiseptischen, Stoffen j 

wie Bomure, Jodoform, Ichthyol, Sublimat usw., dllrchtriinkt sind. Das 
Verfabren, Durchtriinken, Impriignieren, ist jedoch eine Zuberei-
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tungsform, die unter den elf verbotenen Zubereitungsformen nicht aufge
fiihrt und somit von selbst gestattet ist. Es la.l3t sich dieses Durchtranken 
aber nicht in allen Fallen anwenden, z. B. nicht bei Gipsbinden und bei 
Brandbinden. die mit Wismutsubnitrat bereitet sind, hier sind die arz
neilich wirkenden Stoffe nur lose auf den Geweben befestigt, es wiirde dies 
leicht als eine verbotene Mischung angesehen werden konnen, wenn nicht 
aIle· Verbandstoffe freigegeben waren. 

Auch die Zubereitungen zur Herstellung von Badern unterliegen nicht 
dem Apothekenzwang, und zwar bezieht sich dies nicht nur auf Zuberei
tungen fiir Vollbader, sondern auch fiir Fu.l3biider, fiir Augenbader usw., und 
auch nicht nur fiir f1iissige Bader, wo die Heilmittelzubereitungen in das 
Wasser geworfen oder gegossen werden, sondern auch fiir Sand- und Licht
bader. Ob diese Zubereitung fiir Bader nun eine Tinktur darstellt oder eine 
Mischung, oder ob flie Pillenform hat, bleibt sich gleich, sie iet in jedem 
Falle freiverkauflich. Senfspiritus, durch Auflosen von iitherischem Senfol 
in Weingeist hergestellt ist, darf als Auflosung nicht zum Einreiben gegen 
Gliederrei.l3en verkauft werden, wohl aber ist derselbe Senfspiritus frei
verkiiuflich, sobald er zur Herstellung eines Bades gegen G1iederrei.l3en 
dienen solI. Zusammengesetzte Fencheltinktur, wie sie z. B. unter der Be
zeichnung Romershausens Augentinktur gehandelt wird, dient zur Bereitung 
eines Augenbades, so mu.13 sie als Zubereitung rur ein Bad unbedingt als 
freiverkauflich angesehen werden. 

Unter den als Heilmittel freigegebenen Seifen zum au.l3erlichen Ge
brauche verstehen wir gute neutrale, am besten iiberfettete Seifen, denen 
irgendwelche Arzneimittel, wie Schwefel, Teer, Ichthyol, Perubalsam, 
Thymol oder dergJeichen, zugemischt sind. G1eichgiiltig ist es, ob die zum 
aul3erlichen Gebrauche dienende Seife in fliissiger, weicher, also salben
fOrmiger oder f~ter Form abgegeben wird, solange sie nur in der Hauptsache 
eine Verbindung einer Fettsii.ure oder Harzsaure mit einem Alkali darstellt. 

Wie wir wissen, sind in dem VerzeichnisseB, im Gegensatz zu den Klassen 
von Zubereitungen des Verzeichnisses A, Stoffe einzeln genannt. Der § 2 
der Verordnung sagt nun: "Die in dem Verzeichnisse B aufgefiihrten Stoffe 
diirfen au.l3erhalb der Apotheken nicht feilgehalten oder verkauft werden." 
War bei den Zubereitungen des Verzeichnisses A, um sie den Apotheken 
vorzubehalten, erforderlich, da.13 sie als Heilmittel verkauft wurden, so 
diirfen die Stoffe des Verzeichnisses B, von noch naher zu besprechenden 
Ausnahmen abgesehen, au.l3erhalb der Apotheken ii b e r h a u p t n i c h t feil
gehalten oder verkauft werden. Hierbei ist es gleichgiiltig, ob sie fiir Heil
zwecke oder fiir technische Zwecke dienen sollen, auch das letztere ist ver
boten. Der Verkauf von Rhabarber darf nur in der Apotheke stattfinden, 
einerlei ob Rhabarber als Heilmittel oder zum Gelbfiirben von Vorhii.ngen 
und Spitzen dienen soli. DiirfenDrogi.!!ten also Rhabarber, Chinarinde, Kalium
jodid einzeln, als Stoffe fiir sich, nicht abgeben, so wird die Sache jedoch 
sofort anders, sobald sie diese Stoffe verarbeiten. Verfertigen sie Qua der 
Chinarinde ein Zahnpulver, aus dem Kaliumjodid eine photographische 
Losung oder ein Fleckwasser, um die durch Hollenstein-Haarfarbemittel 
entstandenen Flecke zu entfernen, aua dem Rhabarber eine Farbe fiir Vor
hange, so sind dies alles Zubereitungen des VerzeichnisseB A, die nur dann 
nicht verkauft werden diirfen, wenn sie Heilmittel sind, was in diesen Fallen 
nicht zutrifft. 
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Durch den § 3 der Verordnung wird der GroBhandel freigegeben. Was 
aber als GroBhandel anzusehen ist, laBt mch nur von Fall zu Fall ent
scheiden. Als feststehend konnen wir annehmen, daB der Verkauf von 
groBeren und kleineren Mengen an Wiederverkaufer und von groBeren 
Mengen an Verarbeiter stets als Gro13handel zu betrachten ist, was besonders 
fiir den Verkauf der Stoffe des Verzeichnisses B in Betracht kommt. Der 
Verkauf der Zubereitungen des Verzeichnisses A an Wiederverkaufer falIt 
iiberhaupt nicht unter die Verordnung, da ein Wiederverkaufer die Zu
bereitungen nicht als Heilmittel, zur Beseitigung und Linderung von 
Krankheiten bezieht, sondern um sie wieder zu verkaufen. 

Fraglich ist es aber, wo der GroBhandel beginnt bei Verkauf von Waren 
an die Verbraucher. Hier konnen wir nur sagen, GroBhandel liegt VOl", 

wenn der Verbraucher eine Menge einkauft, die seinen augenblicklichen 
Bedarf um ein g a n z bed e ute n des iiberschrei'tet, und wenn ihm nicht die 
iiblichen EiDzelverkaufspreise, sondern billigere Preise dafiir berechnet und die 
sonstigen Gepflogenheiten des Grollhandels, z. B. Abzug fiir Barzahlung, 
Kassfskonto, gewahrt werden. Wiirde ein Lungenkranker eine Menge von 
2,5 kg Brusttee gegen Husten auf einmal einkaufen, so wiirde dieser Einkauf 
als Gro13handel anzusehen sein, sobald ihm auch ein entsprechend billiger 
Preis dafiir berechnet wiirde, er also die GroBhandelsbedingungen genie13en 
wiirde. Er hiitte eine Menge weit iiber den augenblicklichen Bedarf gekauft, 
denn selbst bei einem tiiglicheD, so sehr hoch angenommenen Verbrauche 
von 25-30 g hatte er einen Vorrat fiir ein Vierteljahr. 

Der § 3 der Verordnung gibt dann weiter frei die Stoffe des Verzeich
nisses B an Apotheken oder an solche offentliche Anstalten, die Unter
suchungs- und Lehrzwecken dienen und nicht gleichzeitig Heilanstalten 
sind. 

Die Abgabe der Zubereitungen des Verzeichnisses A aD die genannten 
Anstalten brauchte nicht erst aufgefiihrt zu werden, da ilie gleich dem 
GroBhandel an Wiederverkiiufer nicht unter die Verordnung fiilIt, da es 
nicht eine Abgabe als Heilmittel ist. Die Stoffe des Verzeichnisses B konnen 
aber nach diesem § 3 an die bestimmten Anstalten auch in kleinsten MengeD 
abgegeben werden. Wahrend also an eine Apotheke oder eine Schule oder 
an das Laboratorium einer stiidtischen Untersuchungsanstalt 2 g Kalium
jodid ohne weiteres verkauft werden diirfen, miiJlte bei einer Abgabe von 
Kaliumjodid an das Laboratorium einer Fabrik, das ja nicht offentlich 
ist, erst gepriift werden, ob Gro13handel vorliegt. 

Von den in dem Verzeichnis A klassenweise - generell- verbotenen 
Zubereitungen sind dann eine Anzahl namentlich - nominell - frei
gegeben, wie Arnikatinktur, Baldriantinktur, Brausepulver, fliichtiges Lini
ment usw., und zwar als Heilmi ttel freigegeben, wobei es gleichgiiltig 
ist, zu welchen Heilzwecken sie verkauft werden sollen, im Gegensatz z. B. 
zu den freigegebenen kosmetischen Heilmitteln, wo immer nur Haut, Haar 
oder Mundhohle in Betracht kommen kann. Wahrend Coldcream, wenn 
er nicht namentlich freigegeben ware, nur als !cosmetisches Heilmittel 
verkauft "'Lerden diirfte, also hauptsiichlich nur bei kleineren Verletzungen 
der Raut, darf er infolge der namentlichen Freigabe auch zum HeileD 
tieferliegender Wunden abgegeben werden. 

Der durch die Verordnung vom 9. Dezember 1924 hiDzugefiigte § 2a 
fiigt ein Verzeichnis C ein, das in die AbteiluDgen A, B und C zerfiillt. 
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In den Abteilungen A und B sind 148 Zubereitungen au£gefiihrt, sog. 
Geheimmittel, die au13erhalb der Apotheken iiberhaupt nicht feilgehalten 
oder verkauft werden diirfen, wobei es gleichgiiltig ist, ob es sich um die 
Abgabe als Heilmittel handelt oder zu anderen Zwecken. Die in der Ab
teilung B aufgefiihrten 36 Zubereitungen diirfen iibrigens in der Apotheke 
nur alif Anweisung eines Arztes abgegeben werden. In der Abteilung C 
sind Mittel gegen Blutstockupg dem Verkehr au13erhalb der Apotheken 
entzogen, und zwar auch dann, wenn sie als Mittel gegen Regel-, Perioden
oder Menstruationsstorungen angekiindigt werden und ferner auch Mittel 
gegen Trunksucht. . 

In der Verordnung selbst ist nun keine Strafandrohung gemacht, im 
Fall die Verordnung iibertreten wird, doch ist hierbei der § 367,3 des Reichs
strafgesetzbuches heranzuziehen, der lautet: 

"Mit Geldstrafe bis zu 150Mark oder mit Haft wird bestraft, wer ohne poli
zeiliche Erlaubnis Gift oder Arzneien, soweit der Handel mit denselben nicht 
freigegeben ist, zubereitet, feilhiilt, verkauft oder sonst an andere iiberlii.13t." 

V erkehr mit starkwirkenden Arzneien in den Apotheken. 
1m § 1 der vorstehend besprochenen Verordnung yom 22. Oktober 

1901 ist auf diejenigen Stoffe verwiesen, welche den fiir den Verkehr mit 
stark wirkenden Arzneien in den Apotheken bestehenden Bestimmungen 
unterliegen. Wir geben daher nachstehend die auf Grund des ReichEl
beschlusses yom Dezember 1926 erlassenen Vorschriften, betreffend 
die Abgabe stark wirkender Arzneimittel, 80wie die Be-
8chaffenheit und Bezeichnung der Arzneiglii.ser und Stand
gefii.l3e in den Apotheken, wieder. 

Gultig am 1. Januar 1927. 
§ 1. Die in dem beiliegenden Verzeichnis aufgefUbrten Drogen und Praparate, 

sowie die solche Drogen oder Praparate enthaltenden Zubereitungen diirfen nur auf 
schriftlicbe, mit Datum und Unterschrift versehene Anweisung (Rezept) eines Arztes, 
Zahnarztes oder Tierarztes - in letzterem Falle jedoch nur zum Gebrauch in der Tierheil· 
kunde - als Reilmittel an das Publikum abgegeben werden. 

§ 2. Die Bestimmungen im § 1 finden nich t Anwend ung auf solche Zubereitungen, 
welche nach den auf Grund des § 6 Abs. 2 der Gewerbeordnung erlassenen Verordnungen 
auch auBerhaib der Apotheken als Reilmittel feilgehalten und verkauft werden 
diiden. 

§ 3. Die wiederholte Abgabe von Arzneien zum inneren Gebrauche, welche 
Drogen oder Praparate der im § 1 bezeichneten Art enthalten, ist unbcschadet der Be
stimmungen in §§ 4 und 5 ohne jedesmal emeute, arztliche oder zahnarztliche Anweisung 
nur gestattet, 

1. insoweit die Wiederholung in der urspriinglichen Anweisung fii r z ula ssig erklart 
und dabei vermerkt ist, wie oft und bis zu welehem Zeitpunkte sie stattfinden darf, oder 

2. wenn die Einzeigabe aus der Anweisung ersichtlich ist und deren Gehalt an 
den bezeichneten Drogen und Praparaten die Gewichtsmenge, welche in dam beiliegenden 
Verzeichnis fiir die betreffenden Mittel angegeben ist, nicht iibersteigt. 

§ 4. 1. Die wiederholte Abgabe von Arzneien zum inneren Gebraucbe, welche 
Athylenpraparate, Aleudrin, AmylenchloraI, Amylenhydrat, Chloralose, Chloral
hydrat, Diazetylmorphin oder dessen BaIze, Diiithylbarbitursaure oder deren Baize 
(Diathylmalonylharnstoff oder dessen Baize), Dial oder dessen Baize, Diallylbarbitur
saure oder deren BaIze (Diallylmalonylharnstoff oder dessen Baize), Dibrompropyl
diitthylbarbitursaure oder deren BaIze (DibrompropyidiathylmalonylharDstoff oder 
deBBen BaIze), Dicodid (Dihydrocodeinon) oder dessen BaIze, Dihydromorphin, 
Dilaudid (Dihydromorphinon) oder deBBen Baize, Diogena! oder dessen Ba!ze, Dipro
pylbarbitursaure oder deren Baize (Dipropylma!onylharnstoff oder dessen Baize), 
Eukoda!, Redona!, Heroin oder dessen Baize, Isopra!. Kokain oder deBBen Baize, Laudanon, 
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Luminal oder dessen BaIze, Medina!, Methylsulfona!, Morphin oder dessen BaIze, Narco
phin, Nirvanol, Optochin, dessen SaIze oder Abkilmmlinge, Pantopon oder alle ihnlichen, 
Opiumalkaloide enthaltenden Zubereitungen (z. B. Opiumkonzentrat, Glycopon, Holopon), 
Paracodin, Paralaudin, Paraldehyd, Paramorfan, Phenylathylbarbitursaure oder deren 
Salze (Phenyliithylmalonylharnstoff oder dessen BaIze), Proponal oder dessen BaIze, 
Sulfonal, Tetronal, Trional, Urethan oder Veronal oder dessen Baize enthalten, darf 
nur auf jedesma! emeute, schriftliche, mit Datum und Unterschrift versehene Anweisung 
eines Arztes oder Zahnarztes erfolgen. 

2. Jedoch ist die wiederholte Abgabe von 
Diazetylmorphin oder dessen BaIzen, Dicodid (Dihydrocodeinon) oder dassen 

Balzan, Dilaudid (Dihydromorphinon) oder dessen Salzan, Eukodal, Heroin oder 
dessen SaIzen, Laudanon, Morphin oder dessen Salzen, Narcophin, Pantopon oder allen 
ahnlichen, Opiumalkaloide enthaltenden Zubereitungen (z. B. Opiumkonzentrat, Gly
copon, Holopon), Paracodin, Paralaudin, Paramorfan (Dihydromorphin) 
zum inneren Gebrauch ohne emeute iirztliche Anweisung gestattet, wenn diese Mittel nicht 
in einfachen Lilsungen oder einfachen Verreibungen, Bondern ala Zusatz zu andaren arznei
lichen Zubereitungen verschrieben sind und der Gesamtgehalt der Arznei an 

Diazetylmorphin oder dessen SaIzen. . . . . . . 0,015 g 
Dicodid (Dihydrocodeinon) oder dassen Salzan . . 0,03 g 
Dilaudid (Dihydromorphinon) oder dessen SaIzen . 0,01 g 
Eukoda!. . • . . . . . . 0,03 g 
Heroin oder dessen BaIzen. 0,015 g 
Laudanon. • . • . 0,03 g 
Morphin oder dessen Saben 0,03 g 
Narcophin. • • • • . . • 0,03 g 
Pantopon oder allen iihnlichen, Opiumalkaloide enthaltenden 

Zubereitungen (z. B. Opiumkonzentrat, Glycopon, 
Holopon) . 0,06 g 

Paracodin. . . . 0,03 g 
Paralaudin. . • . 0,03 g 
Paramorfan (Dihydromorphin) 0,03 g 

nicht iibersteigt. Auf Arzneien, welche zu Einspritzungen unter die Haut bestimmt sind, 
findet dieB keine Anwendung. 

3. Die wiederholte Abgabe von Koka.in oder dessen Balzan, Diazetylmorphin oder 
Heroin odl"r deren Salzen, Bowie von Arzneien, die Koka.in, Diazetylmorphin oder Heroin 
oder deren Balze in solchen Mengen enthalten, daB der Gesamtgehalt der Arznei an Koka.in 
oder dessen BaIzen 0,03 g, an Diazetylmorphin oder Heroin oder deren Balzen 0,015 g iiber
steigt, zum iuBeren Gebrauch ist ohne jedesmal emeute schriftliche, mit Datum und Unter
schrift versehene Anweisung eines Arztes oder Zahnarztes nur gestattet, wenn die be
stimmungsgemiBe Anwendung aus der Anweisung zu ersehen ist. Die wiederholte Abgabe 
ist ohne emeute iirztliche oder zahnirztliche Anweisung nicht gestattet, wenn dieRe Mittel 
oder Arzneien zur Einfiihrung in dif Nase bestimmt sind. 

§ 5. Die wiederholte Abgabe von Arzneien in den Fillen der §§ 3 und 4 Absatz 2 
ist nioh t gestottet, wenn sie von dem Arzt oder Zahnarzte durch einen auf der Anweisung 
beigesetzten Vermerk untersagt worden ist. 

§ 6. Die wiederholte Abgabe von Arzneien auf Anweisungen der Tierirzte 
zum Gebrauch in der Tierheilkunde ist den Beschrinkungen der If 3 bis 5 nich t unter
worfen. 

§ 7. Den Landesregierungen bleibt iiberlassen, 
1. homoopathische Zubereitungen in Verdiinnungen oder Verreibungen, welche 

iiber die dritte Dezimalpotenz hinausgehen, von den Vorschriften der §§ 1-5 auszu
nehmen; 

2. zu bestimmen, inwieweit die Abgabe der in § 1 bezeichneten Arzneimittel auf An
weisungen der vor dem Geltungsbeginne der Gewerbeerdnung approbierten Zahniirzte oder 
der Wundirzte erfolgen darf und inwieweit auf seIche Anweisungen die Bestimmungen der 
§§ 1-5 Anwendung finden. 

§ 8. Die Vorschriften iiber den Handel mit Giften werden durch die Bestimmungen 
der §§ 1 bis 7 nicht beriihrt. 

§ 9. 1. Die von einem Arzte, Zahnarzt oder Wundarzte Bum inneren Gebrauohe 
verordneten fliissigen Arzneien diirfen nur in runden GliBern mit Zette1n von weiBer 
Grundfarbe, die zum auBeren Gebrauch e verordneten fliissigen Arzneien dagegen nur 
in sechBeokigen Gloisern, an welohen drei nebeneinander liegende Flichen gla.tt und 
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die iibrigen mit Liingsrippen versehen sind, mit Zetteln von roter Grundfarbe abgegeben 
werden. 

2. Fliissige Arzneien, welche durch die Einwirkung des Lichtes veriindert wer· 
den, sind in gel b bra u n gefiirbten Glasern abzugeben. 

§ 10. 1. Die StandgefiiBe sind, sofem sie nicht stark wirkende Mittel ent· 
halten, mit schwarzer Schrift auf wei Bern Grunde -, sofern sie Mittel enthalten, welche in 
Tabelle B des Deutschen Arzneibu~hes aufgefuhrt sind, mit weiBel' Schrift auf schwarzem 
Grunde -, sofem sie Mittel enthalten, welche in Tabelle C ebenda aufgefuhrt sind, mit 
roter Schrift auf wei Bern Grunde zu bezeichnen. 

2. StandgefiiBe fUr Mineralsiiuren, Laugen, Brom und Jod durfen mittels Radier· 
odeI' Atzverfahrens hergestellte Aufschriften auf wei Bern Grunde haben. 

§ 11. Arzneien, welche zu Einspritzungen in und unter die Raut und Schle,imhaut, 
in die Muskulatur und andere Organe, in die Blutbahn, in den Riickenmarkkanal, in ge. 
schlossene Kiirperhiihlen, zur Einverleibung durch Suppositorien, zur Aufbringung auf die 
Schleimhiiute, insbesondere durch Einstiiubung, Einpinselung, Eintropfung, EingieBung, 
auch durch Klistier, dienen sollen, werden hinsichtlich der Zulassigkeit del' wiederholten 
Abgabe (§§ 3 und 4) den Arzneien fiir den inneren Gebrauch, hinsichtlich del' Beschaffenheit 
und Bezeichnung del' AbgabegefiiBe (§ 9) den Arzneien fiir den auBeren Gebrauch gleich. 
gestellt. 

Verzeichnis. 
Acetanilidum 0,5. 
Acetum Digitalis 2,0. 
Acidum agaricinicum 0,1. 
Acidum diaethylbarbituricum et ejns salia. 

diallylbarbituricum et ('jus salia. 
dibrompropyldiaethylbarbituri. 

cum et ejus salia. 
Acidum dipropylbarbituricum et ejus salia. 

hydrocyanicum et ejns salia 0,001. 
.. osmicum et ejns salia 0,001. 

Aconitinum, Aconitini derivata et eorum 
Balis 0,001. 

Aether bromatus 0,5. 
Aethyleni praeparata 0,5, ausgenommen zum 

iiuBeren Gebrauch in Mischungen mit 01 
oder Weingeist, welche nicht mehr als 
50 Gewichtsteile des .!thylenpriiparates 
in 100 Gewichtsteilen Mi.chung enthalten. 

Aethylidenum bichloratum 0,5. 
Aethylmorphinum et eius salia (Dionin 

etc.) 0,1. 
Aleudrin. 
Amylenchloralum. 
Amylenum hydratum 4,0. 
Amylium nitrosum 0,2. 
Apomorphinum et ejns salia 0,02. 
Aqua Amygdalarum amararum 2.0. 

Laurocerasi 2,0. 
Arecolinum et eins salis. 
Argentum nitricum 0,03, ausgenommen zum 

iiuBeren Gebrauche. 
Arsenium et ejns praeparata 0,005 (Liquor 

Kalii arsenicosi 0,5). 
Aspidinolfilicinum oleo solutum (Filma. 

roniil etc.) 20, O. 
Atropinum et ejns salia 0,001. 
Auro.Natrium chloratum 0,05. 
Bromoformium 0,3. 
Brucinum et ejns salia 0,01. 
Butyl.chloralum hydratum 1,0. 
Cannabinonum 0,1. 
Cannabinum tunnicum 0,1. 

Cantharides 0,05, ausgenommen zum iiuBe· 
ren Gebrauche. 

Cantharidinum 0,0(11. 
Carboneum tetrachloratum, ansgenommen 

zum iiuBeren Gebrauche. 
Chloralose. 
Chloralum hydra tum 3,0. 
Chloroformium 0,5, ansgenommen zum iiuBe. 

ren Gebrauch in Mischungen mit OJ oder 
Weingeist, welche nicht mehr als 50 Ge. 
wichtsteile Chloroform in 100 Gewichts· 
teilen Mischung enthalten. 

Cocainum et ejus salia 0,05. 
Codeinum et ejus salia omniaque alia 

alcaloidea Opii hoc loco non nommata 
eorumque salia 0,1. 

Coffeinum et ejus salia, ansgenommen in 
Zeltchen, Pastillen, Tabletten und aude. 
ren gebrauchsfertigen dosierten Arznei· 
formen zum Einnehmen, welche nicht 
mehr ale 0,1 J1: Coffein enthalten. 

Colchicinum 0,002. 
Coniinum et ejns salia 0,001. 
Cuprum salicylicum 0,01, ausgenommen 

zum iiuBeren Gebrauche. 
Cuprum Bulfocarbolicum 0,1, ausgenommen 

zum iiuBeren Gebrauche. 
Curare et ejus praeparata 0,001. 
Daturinum 0,001. 
Diacetylmorphinum et eins salia 0,015. 
Dial et ejus salia. 
Dicodid (Dihydrokodeinon) et eins salia. 
Digitalinum, Digitalini derivata et eorum 

salia 0,001. 
Dihydromorphinum. 
Dilaudid (Dihydromorphinon) et eins salis 
Diogenal et ejus salis. 
Emetinum et ejns salia 0,05. 
Eukodal. 
Extractum Aconiti 0,02. 

Belladonnae 0,05, snsgenommen 
in Pflastern und Sal ben. 
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Extractum Calabar Seminis 0,02. 
Cannab. indicae 0,1, ausgenom. 

men "urn au Deren Gebrauche. 
Extractum Colocynthidia 0,05. 

compositum O,I. 
Conii 0,2, ausgenommen in Sal· 

ben. 
Digitalis 0,2, ausgenommen in 

Salben. 
Extractum Filicis to,O. 

Hydrastis 0,5. 
fluidum 1,5. 

Hyoscyami 0,15, ausgenommen 
in Salben. 

Extractum Ipecacuanhae 0,3. 
Lactucae virosae 0,5. 
Opii 0,075, ausgenommen in 

Salben. 
Pulsatillae 0,2. 
Sabinae 0,2, ausgenommen in 

Salben. 
Extractum Scillae 0,2. 

Secalia cornuti 0,2. 

Stramonii 0,1. 
Strychni 0,05. 

fluidum 1,0. 

Folia Belladonnae 0,2, ausgenommen in 
Pflastern und Salben und als Zusatz zu 
erweichenden Krautern. 

Folia Digitalis 0,2. 
Hyoscyami 0,4. I 
Stramonii 0,2, ausgenommen zum 

Rauehen und Riiuchern. 
Fructus Colocynthidis 0,5. 

praeparati 0,5. 
Papaveris immaturi 3,0. 

Glandulae Thyreoideae eiccatae 0,5. 
Gutti 0,5. 
Hedonal. 
Herba Conii 0,5, ausgenommen in Pflastem 

und Sal ben und als Zusatz zu erweichen. 
den Krautern. 

Herba Hyoscyami 0,5, alblgenommen in 
Pflaatern und Salben und als Zusatz zu 
erweichenden Krautem. 

Herba Lobeliae 0,1, ausgenommen zum 
Rauchen und Rauchem. 

Heroin et ejus salia 0,015. 
Homatropinum et ejus salia 0,001. 
Hydrargyri praeparata postea non nomi· 

nata 0,1, ausgenommen ala graue Queck· 
silberealbe mit einem Gehalt von nicht 
mehr als 10 Gewichtsteilen Quecksilber 
in 100 Gewichtsteilen Salbe, sowie Qneck. 
silberpflaster. 

Hydrargyrum bichloratum 0,02. 
bijodatum 0,02. 
chloratum 0,1 fiir Ein

spritzungen,l,Ofiirandere 
innere Zwecke. 

cyanatum 0,02. 
jodatum 0,05. 

Hydrargyrum nitricum (oxydulatum) 0,02. 
oxydatum 0,02, ausgenom

men als rote Quecksilbersalbe mit einem 
Gehalt von nicht mehr als 5 Gewichts
teilen Quecksilberoxyd in 100 Gewichts. 
teilen Salbe. 

Hydrargyrum praecipitatum album 0,5 
ausgenommen als weiDe Quecksilbersalbe 
mit einem Gehalt von nicht mehr als 
5 Gewichtsteilen Priizipitat in 100 Ge. 
wiohtsteilen Salbe. 

Hydrargyrum salicylicum 0,15. 
Hydrastinum chloratum 0,05. 
Hyoscinum (Duboisinum) et ejllS salia 0,001. 
Hyoscyaminum (DuboiAinum) et ejus 

salia 0,00 I. 
Insuline und andere entsprechende aus 

der Bauchspeicheldriise (Pankreas) her
gestellte Praparate, wie Pankreashormon 
Norgina usw. sofem sie zu Einspritzungen 
unter die Haut bestimmt sind. 

lsopral. 
Kalium dichromioum 0,01. 
Kreosotum 0,2, ausgenommen zum au Deren 

Gebrauch in Losungen, welche nicht 
mehr als 50 Gewichtsteile Kreosot in 
100 Gewichtsteilen Losung enthalten. 

Lactucarium 0,3. 
Laudanon. 
Liquor Kalii arsenicosi 0,5. 
Lobelinum et eius salia. 
Luminal et ejus salia. 
Medinal. 
Methylsulfonalum 1,0. 
Morphinum et ejus salia 0,03. 
Narcophin. 
Natrium diaethylbarbituricum. 
Natrium nitrosum 0,3. 

saJicyhcum 2,0. 
Nicotinum et ejus salia 0,001, ausgenommen 

in Zubereitungen zum au Deren Gebrauche 
bei Tieren. 

Nirvanol. 
Nitroglycerinum 0,001. 
Oleum Amygdalarum aethereum 0,2, solern 

es nicht von Cyanve~bindungen befreit ist. 
Oleum Chenopodii anthelmintici 0,5. 
Oleum Crotonis 0,05. 

Sabinae 0,1. 
Opium 0,15, ausgenommen in Pflastem und 

Salben. 
Optochin ejusque salia et derivata. 
Pantopon omniaque similia praeparata, 

quae alcaloidea Opii continent (Opium 
concentratum, Glycopon. Holopon usw.). 

Papaverinum et eius saha 0,2. 
Paracodin. 
Paralaudin. 
ParaJdehydum 5,0. 
Paramorlan. 
Phosphorus 0,001. 
Physoatigminum et ejua salia 0,001. 
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Pierotoxinum 0,001. 
Pilocarpinum et ejus salia 0,02. 
Plumbum aceticum 0,1. 
Plumbum jodatum 0,2. 
Podophyllinum 0,1. 
Proponal et ejus salia. 
Pulvis Ipecacuanhae opiatus 1,5. 
Radix Ipecacuanhae 1,0. 
Resina Jalapae 0,3, ausgenommen in 

Jalapenpillen, welche nach Vorschrift des 
deutschen Arzneibuches angefert.igt sind. 

Resina Scammoniae 0,3. 
Rhizoma FiliClS 20,0. 

Veratri 0,3, ausgenomman zum 
auBeren Gebrauche ftir Tiere. 

Santoninum 0,1, ausgenommen in Zeit. 
chen, Pastillen, Tabletten, und anderen 
gebrauchsfertigen, dosIerten Arzneiformen 
zum Einnehmen, welche nicht mehr als 
0,05 g Santonin enthalten. 

Scopolaminum hydrobromicum 0,001. 
Secale cornutum 1,0. 
Semen Colchici 0,3. 

Strychni 0, I. 
Strophanthina omnia 0,001. 
Strychninum et ajus sltHa 0,01. 
Sulfonalum 1,0. 
SUifUl' jodatum 0,1. 
Summitates Sabinae 1,0. 
Suprarenin (Adrenalin, Epirenan usw.) 

0,001. 
Tartarus stibiatu. 0,2. 
Tetronal. 
Thallinum et ejus salia 0,5. 
Thaophyllinum et eius salia (Theocin 

usw.) 0,5. 
Thyreoideae praeparata (Glandulae Thy. 

reoideae SlCcat. 0,5). 
Tinctura Aconiti 0,5. 

Belladonnae 1,0. 
Cannabis indicae 2,0. 
Cantharidum 0,5. 
Colchici 2, O. 
Colocynthidis 1,0. 
Digitalis l,b. 

aetherea 1,0. 
Gelsemii I,D. 
Ipecacuanhae 1,0. 

Tinctura Jalapae Resinae 3,0. 
Jodi, 0,2, ausgenommen zum 

Bulleren Gebrauch. 
Tinctura Lobeliae 1,0. 

Opii crocata 1,5, ausgenommen in 
LOsungen, die in 100 Gewichtsteilen nicht 
mehr als 10 Gewichtsteile safranhaltige 
Opiumtinktur enthalten. 

Tinctura Opii simplex 1,5, ausgenommen 
in Llisungen, die in 100 Gewichtsteilen 
nicht mehr lOIs 10 Gewichtsteile einfache 
Opiumtinktur enthalten. 

Tinctura Scilla.e 2,0. 
kalina 2,0. 

Secalis cornuti 1,5. 
Stramonii 1,0. 
Strophanthi 0,5. 
Strychni 1,0. 

aetherea 0,5. 
Veratri 3,0, ausgenommen zum 

aulleren Gebrauch. 
Trional 1,0. 
Tubera Acomt, 0,1. 

Jalapae, 1,0, ausgenommen In 

Jalapenpillell, welche nach Vor8chrilt des 
deutschen Arzneibuches angefertigt sind. 

Urea diaethylmalonylica et ejus Balis. 
Urea diallylmalonylica et ejus salia. 
Urea dibrompropyldiaethylmalonylica et 

ejus aalia. 
Urea dipropylmalonylica et ejus salia. 

phenylaethylmalonylica et ejus salia. 
Urethanum 3,0. 
Veratrinum et ejus salia 0,005. 
Veronal et ejus salia. 
Vinum Colchici 2,0. 

Ipecacuanhae 5,0. 
stibiatum 2,0. 

Yohimbinum et ejus salia 0,03. 
Zincum aceticum 1,2. 

chloratum 0,002. 
lacticum omniaque Zinci salia hoc 

loco non nominata, quae sunt in aqua 
solubilia 0,05. 

Zincum suifocarbolicum 0,05, ausgenom. 
men bei Verwendung der vorgenltnnten 
und der tibrigen in Wasser llislichen 
Zinksalze zum aulleren Gebrauch. 

Das Strafverlahren bei tibertretung der Kaiserl. Verordnung. 
(In Anlehnung an den Mei Il nerachen Kommentar.) 

Verstlille gegen die Kaiserliche Verordnung vom 22. Oktober 1901, ihre Nachtrage 
und den § 3673 des StGB. sind als tlbertretungen anzusehen, und diese gelangen in 
erater Instanz vor dem Amtsgericht zur Verhandlung und Entscheidung. 

1st gegen den Belangten bereits eine polizeilicho Strafverfiigung ergangen, so 
kann er sowohl bei der betr. Polizeibehlirde wie bei der Gerichtsschreiberei des Amts· 
gerichts - miindlich (zu Protokoll) oder schriftlich - binnen einer Woche, 
von Zustellung des Strafbefehles an gereohnet, Einspruch erheben und gerichtliche Ent. 
scheidung beantragcn. Hierauf kommt die Sache vor dem Amtsgericht zur Verhandlung, 
vorausgesetzt, daB die Polizei die erlassene Strafverfiigung vorher nicht fallen liiBt. Bis zum 
Beginn der Hauptverhandlung kann auch der Angeklagte seinen Einspruch zuriiekziehen. 
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Sobald die Staatsanwaltschaft darauf antriigt, knnn der Strafbefehl auch vorn Amts. 
richter erl8BSen werden; solchenfalls ist der AngekIagte ebenfalls irnstande, binnen 
einer Woche nach Zustellung bei dern Amtsgericht schriftlich oder zu Protokoll 
Einspruch zu erheben, worauf Termin vor dern Amtsgericht anberaumt wird, 

In der Verhandiung, dio auf don Einspruch gegen ein polizeilichos odor amts· 
richterliches Strafmandat erfolgt, muB der Angeklagte personlich erseheinen oder 
sich durch einen mit schriftlicher Vollmacht veraehenen Verteidiger vertreten lassen. 
Bleibt der AngekIagte ohne geniigende Entsehuldigung aus, und wird er auch nicht dureh 
einen Verteidiger vertreten, so verwirft der Geriehtshof den Einspruch ohne Beweis. 
aufnahme. Denn wenn der Angeschuldigte auf gerichtliehes Verhor angetragen hat, so 
darf von ihm verlangt werden, daB er sich auch wirklich vor Gericht verteidigt, Unter. 
liiBt er dies, dann greift die Annahme Platz, daB er den Einspruch nur deshalb erhoben 
habe, urn die Strafvollstreckung hinauszuschieben. 

Bei der UrteilsfiUlung ist das Gericht an den Ausspruch des Strafbefehls nicht ge· 
bunden, es entscheidet nach freiester 'Uberzeugung auf Grund des erorterten Tatbestandes, 
Je nach dem Ergebnisse spricht es den Beklagten frei, erhoht oder erniedrigt 
die polizeilich oder amtsrichterlich festgestellte Strafe. 

Auch wenn der Gerichtsverhandiung keine Strafverfiigung vorausging, muB der An· 
geklagte im Termin personlich eracheinen oder sich durch einen mit schriftlicher Voll
macht'versehenen Rechtsanwalt vertreten 18BSen. 

Das Urteil dieses Gerichts vermag der Angeklagte, so fern nicht nur auf Geldstrafe 
erkannt iat, durch dRS Rechtsmittel der Berulung anzufechten. 1st auf Haft, Gefiingnis 
oder Einziehung erkannt, so kann das Urteil nur durch das Rechtsmittel der Revision 
angefochten werden. Die Berufung muB bei dem Gericht erater Instanz (Amtsgerioht) 
binnen ei ner Woche nach Verkiindigung des Urteils zu Protokoll des GerichtsBchreibers 
oder schriftlich erhoben werden. Geschah die Verkiindigung des Urteils nicht in Anwesen
heit des Angeklagten, dann beginnt diese Frist mit der Urteilszustellung zu laufen. 
Die rechtzeitige Einlegung der Berufung hemmt die Rechtskraft des Urteils. Nach An. 
meldung der Berufung erhiilt der AngekIagte dRS Urteil mit Griinden zugestellt. Nun 
steht es ihm frei, binnen einer weiteren Woche (seit Zustellung) entweder zu Protokoll des 
GerichtBBchreibers oder in einer Beschwerdeschrift die Berufung zu rechtfertigen. Die ver· 
spiitete Einlegung der Berufung fiihrt dazu, daB das Gericht erater Instanz schon das Rechts· 
mittel als unzuliiBBig verwirft; hiergegen ist Beschwerde binnen einer Woche zuliissig. 

Die Berufungsinstanz, das Landgericht, und zwar die "Kleine Strafkammer", 
die durch den Richter und zwei Schoffen vertreten wird, befaBt sich sodano mit nochmaliger 
Aburteilung der Sache, indem os die Hauptverhandlung anberaumt, den Angeklagten und 
die Zeugen usw. ladet, erateren unter Hinweis auf die Folgen im Fall seines Ausbleibens. 
Neue Beweismittel jeder Art sind zugel8BSen. Nach der Beweisaufnahme hort dRS Ge. 
richt den Staatsanwalt, den Angeklagten und seinen Verteidiger mit ihren Antriigen 
und Ausfiihrungen; dem Angeklagten gebiihrt das letzte Wort. 

Insoweit dRS Landgericht die Berufung fiir begriindet erachtet, erkennt es in der 
Sache unter Aufbebung des friiheren Urteils selbst. 1st bei dem Beginn der Haupt. 
verhandlung weder der Angeklagte noch ein Vertreter desselben erachienen und das Aus· 
bleiben nicht gentigend entschuldigt, so erfolgt, insoweit der AngekIagte die Berufung 
eingelegt, die sofortlge Verwerfung deraelben, insoweit die Staatsanwaltschaft die Be. 
rufung verursacht hat, ist iiber dieselbe zu verhandeln oder die Vorfiihrung odor Ver. 
haftung des AngekIagten anzuordnen. Nur wenn der AngekIagte durch Naturer"ignisse 
oder andere unabwendbare Zufiille an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist, 
kann er (gegen die Verwerfung der Berufung) Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
binnen einer Woche beantragen. Ein nur von dem AngekIagten oder seinen Angehorigen, 
oder zugunsten desselben vom Staatsanwalt angefochtenes Urteil darf nicht zum Nach. 
tail des Angeklagten abgeiindert werden, eine Erhohung der erstinstanzlichen Strafe ist 
solchenfalls n i c h t statthaft. 

Die dritte In_1anz bildet das Oberlandesgericht. Ein Urteil, das durch das 
Rechtsmittel der Revision angefochten wird, gelangt am Oberlandesgericht zur noch· 
maligen Prtifung. 

Der Revision unterliegen nur UrteiIe, welche auf einer Verletzung des Ge. 
setzeR beruhen. DRS Gesetz ist verletzt, wenn ein Rechtsgrundsatz (Rechtsnorm) nicht 
oder nicht richtig angewandet wurda. Die rein tatsiichliche Wiirdigung des StraffaIIes, 
insbpsondere die Wilrdigung der erbrachten Beweise in bezug auf die Beantwortung der 
SchuJdfrage ist der Priifung des Revisionsrichters entzojZen. DRS durch dRS Gericht erster 
Instanz bzw. die BerufungRinstanz festgostellte, tatsiichliche Krgebnis bleibt fiir das Re· 
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visionagericht maBgebend unci bildet die Grundlage seiner Entscheidung bei der recht. 
lichen Beurteilung des Straffalles. 

Die verletzte Strafnorm kann entweder dem ProzeBrecht (Verfahren) oder dem 
materiellen Recht angehoren. Die Verletzung einer prozessuaIischen Vorschrift kann in 
der ginzIichen Unterlassung einer vorgeschriebenen ProzeBhandlung, sowie in einer 
fehlerhaften oder mangelhaften Vomahme derselben liegen. 

Die Revision muB bei dem Gericht, deBBen Urteil a.ngefochten wird, binnen einer 
Woche nach Verkiindigung des Urteils zu Protokoll des Gerichtsschreibers oder 
schriftlich eingereicht werden. 

Die reohtzeitige Einlegung der Revision hindert die Rechtskraft des Urteils. Dem 
Revisionsantrag folgt sodann die Revisionsbegriindung; aus ihr muB hervorgehen, ob 
das Urteil wegen Verletzung einer auf das ProzeBverfahren beziiglichen Rechtenorm 
oder einer anderen Rechtsnorm angefochten wird. Die Einwendung, daB die Strafe zu 
hoch sei, gibt z. B. keinen Revisionsgrund. Die Revisionsantrage und deren Begriindung 
sind spitestens binnen einer weiteren Woohe naoh Ablauf der Frist zur Einlegung des 
Rechtsmittels oder, wenn zurzeit das Urteil noch nioht zugestellt war, naoh dessen Zu· 
stellung beim Landgericht anzubringen. Seitens des Angeklagten kann dies nur in einer 
von dem Verteidiger oder einem Rechtsanwalt unterzeiohneten Schrift oder zu 
Protokoll des GeriohtSBchreibers geschehen. Die Beibringung einer Vollmacht des Anwalts 
wird nicht gefordert. Die Unterzeichnung der Revisionsbegriindung durch einen Anwalt 
solI die Einreiohung vollig unberechtigter und unverstandlicher Antrige verhindern. 
Verspitetes, nicht formgerechtes Anbringen der Revision oder der Revisionsantrige het 
die Verwerfung des Rechtemittels zur Folge. 1st die Form gewahrt, dann sohreitet das 
Revisionsgerioht zur Priifung der Sache. Es benacbrichtigt den Angeklagten, oder auf 
dessen Verlangen den Verteidiger von dem Tage der Hauptverhandlung, der Angeklagte 
kann in dieser erscheinen, er braucht es aber nicht, oder sich vertreten lassen. Staats. 
anwalt und Verteidiger fiihren auch hier das Wort, das letzte Wort gebiihrt dem etwa 
anwesenden Angeklagten. Insoweit die Revision fUr begriindet erachtet wird, ist das 
angefochtene Urteil aufzuheben, mitsamt den tatsichlichen Feststellungen. Erfolgt die 
Aufhebung des Urteils nur wegen Gesetzesverletzung, bei Anwendung des Gesetzes auf 
die dem Urteil zugrunde liegenden Feststellungen, so hat das Revisionsgericht in der 
Sache selbst zu entscheiden, sofem ohne weitere tatsachliche Erorterungen nur auf Frei· 
sprechung oder auf Einstellung oder auf eine durchaus bestimmte oder niedrigste Strafe 
zu erkennen ist. In anderen FiiJlen ist die Sache zur anderweiten Verha.ndlung und Ent. 
scheidung a.n das Gerioht, deBBen Urteil aufgehoben wurde, oder an ein demselben Bundes. 
staat a.ngehorigea benaohbartes Gericht gleicher Ordnung zuriickzuweisen. Das neue 
Urteil darf, wenn der Angeklagte oder der Staatsa.nwalt zugunsten deBBeIben die Revision 
beantragt, keine hartere Strafe als in der ersteren erkannt, verhingen. 

Es kann auch der Fall vorkommen, daB eine Vbertretung der Verordnung iiber den 
Verkehr mit ArzneimitteIn in erater Instanz glsich vor dem Landgericht zur Verhand· 
lung gelangt. Dieae Mogliohkeit ist gegeben, wenn mit dem verbotenen Arzneimittel. 
handel nooh gleichzeitig ein a.nderes Vergehen, das zu dem Machtbereiche, zur Kompe. 
tenz, der Landgerichte gehort, verkniipft ist. Es verkauft z. B. jemand einen Magenbitter 
alB Heilmittel, der gleichzeitig gesundheitsschadlich ist, so daB zunachst ein VerstoB 
gegen die Verordnung Yom 22. Oktober 1901 und auBerdem noch ein Vergehen gegen 
das Nahrungsmittelgesetz bzw. Lebensmittelgesetz vorliegt usw. Unter diesen Voraus· 
setzungen fiiJlt die Berufungsinstanz fort, da gegen ein landgerichtIiches Urteil n ur die 
Revision an das Reiohsgericht zuliBBig erscheint. 

Jede mit GeIdstrafe bis zu 150 M. oder Haft bedrohte Handlung ist eine Vber. 
tretung; Handlungen, die mit einer hiiheren Geldstrafe geahndet werden, sind Vergehen. 

Gesetz zur Bekampfung der Geschlechtskrankheiten, 
yom 18. Febrner 1927. 

§ 1. Geschlechtskra.nkheiten im Sinne dieses Gesetzes sind Syphilis, Tripper und Schan· 
ker ohne Riicksicht darauf, an weIchen Korperteilen die Kra.nkheitserscheinungen auftreten. 

§ 2. Wer a.n einer mit Ansteokungsgefahr verbundenen GeschIechtskra.nkheit leidet 
und dies weiB oder den Umstiinden nach annehmen muB, hat die Pflicht, sich von einem 
fiir das Deutsche Reich approbierten Arzte beha.ndeln zu lassen. EItern, Vormdnder und 
sonstige Erziehungsberechtigte sind verpflichtet, fiir die arztliche Beha.ndlung ihrer ge· 
sohlechtskra.nken Pflegebefohlenen zu sorgen. 

§ 4. Die zustindige Gesundheitsbehorde kann Personen, die dringend verdiohtig 
sind, gesohlechtskra.nk zu sein und die Geschlechtskra.nkheit weiterzuverbreiten, a.nhalten, 
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ein arztliches Zeugnis, nur in begriindeten Ausnahmefallen ein von einem durch die zu· 
standige Gesundheitsbehorde benannten Arzt ausgestelltes Zeugnis tiber ihren Gesund
heitszustand vorzulegen oder sich der Untersuchung durch einen solchen Arzt zu unter
ziehen. Auf Antrag des untersuchenden Arztes konnen solche Personen angehalten werden, 
wiederholt derartige Gesundheitszeugnisse beizubringen. 

Personen, die geschlechtskrank und verdachtig sind, die Geschlechtskrankheit 
weiterzuverbreiten, konnen einem Heilverfahren unterworfen, auch in ein Krankenhaus 
verbracht werden, wenn dies zur Verhiitung der Ausbreitung der Krankheit erforderlich 
erscheint. 

Soweit andere Mittel zur Durchfiihrung der in Abs. I, 2 vorgesehenen MaBnahmen 
nicht ausreichen, ist die Anwendung unmittelbaren Zwanges zuliissig. A.rztliche Eingriffe, 
die mit einer emsten Gefahr fiir Leben oder Gesundh';it verbunden sind, diirfen nur mit 
Einwilligung des Kranken vorgenommen werden. Die Reichsregierung bestimmt, welche 
arztliche Eingriffe insbesondere hierunter fallen. 

§ 7. Die Behandlung von Geschlechtskrankheiten und Krankheiten oder Leiden 
der Geschlechtsorgane ist nur den fiir das Deutsche Reich approbierten Arzten gestattet. 
Jede Behandlung solcher Krankheiten, die nicht auf Grund eigener Wahrnehmung erfolgt 
(Fembehandlungl, ist verboten. 

Wer einen anderen einem der im Abs. 1 enthaltenen Verbote zuwider behandelt oder 
sich zu einer solchen Behandlung iiffentlich oder durch Verbreitung von Schriften, Ab. 
bildungen oder Darstellungen, wenn auch in verschleiemder Weise, erbietet, wird mit Ge. 
fiingnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

Gleiche Strafe trifft den Arzt, der sich zur Behandlung der im Abs. 1 bezeichneten 
Krankheiten in unlauterer Weise erbietet. 

§ II. Wer zum Zwecke der Heilung oder Linderung von Geschlechtskrankheiten 
Mittel. Gegenstande oder Verfahren bffentlich oder durch Verbreitung von Schriften, Ab
bildungen oder Darstellungen. wann auch m verschleiemder Weise, ankiindigt oder an
preist, oder solche Mittel oder Gegenstande an einem allgemein zuganglichen Ort aus
stellt, wird mit Gefiingnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe oder mit einer dieser 
Strafen bestraft. 

Straflos ist, soweit nicht anderweitige reichs- oder landesrechtliche Vorschriften ent
gegenstehen, die Ankiindigung oder Anpreisung dieser Mittel oder Gegenstiinde an A.rzte 
oder Apotheker oder an Personen, die mit solchen Mitteln oder Gegenstanden erlaubter
weise Handel treiben, oder in wissenschaftlichen, arzthchen oder pharmazeutischen Fach
zeitschriften. 

§ 11a. Vortrage, Schriften, Abbildungen und Darstellungen, die nur der Aufklarung 
iiber die Geschlechtskrankheiten, msbesondere uber ihre Erscheinungsformen, dienen, sind 
straflos, soweit sie nicht unter die Strafbestimmungen des § 7 fallen. 

§ 12. Die Reichsregierung kann das Inverkehrbringen von Mitteln oder Gegen
standen, die zur Verhiitung von Geschlechtskrankheiten dienen sollen, von dem Ergebnis 
einer amtlichen Priifung abhangig machen und das Inverkehrbringen hIerftir nicht geeig
neter Gegenstande verbieten. Sie kann auch Vorschriften uber das Ausstellen, Ankiindigen 
oder Anpreisen"der hierftir zugelassenen MIttel oder Gegenstande treffen. 

Wer Mitt-;'I oder Gegenstande, die auf Grund des Abs. 1 Satz 1 vom Verkehr aus
geschlossen sind, in Verkehr bringt, wird mit Gefiingnis bis zu sechs Monaten und mit 
Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft. Ebenso wird bestraft, wer einer nach 
Abs. 1 Satz 2 getroffenen Vorschrift zuwiderhandelt. 

§ 15. Das Strafgesetzbuch wird abgeandert Wle folgt: 
I. § 180 erhalt folgenden zweiten und dritten Absatz: 
"Als Kuppelei gIlt insbesondere die Unterhaltung eines Bordells oder eines bordell

artigen Betriebes. 
Wer einer Person, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, Wohnung gewahrt, 

wird auf. Grund des Abs. 1 nur dann bestraft, wenn damit em Ausbeuten der Person. der 
die Wohnung gewahrt ist, oder ein Anwerben oder ein Anhalten dIeser Person zur Unzucht 
verbunden ist." 

II. 1m § 184 wird hinter N r. 3 folgende V orschrift eingefiigt: 
.. 3a, wer in einer SItte oder Anstand verletzenden Weise Mittel, Gegenstande oder 

Verfahren, die zur Verhiitung von Geschlechtskrankheiten dienen, bffentlich ankiIndigt, 
anpreist oder solche Mittel oder Gegenstande an einem dem Publikum zuganglichen Ort 
ausstellt. " 

§ 17. Dieses Gesetz tritt am I. Oktober 1927 in Kraft. 
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Aufbewahrung und Bezeichnung von Arzneimitteln. 
In den einzelnen Bundesstaaten sind betr. Aufbewahrung und Bezeichnung von 

Arzneimitteln Bestimmungen erlassen worden, die BiBb mehr oder weniger an die Preu. 
Bische Ministerialverordnung vom 22. Dezember 1902 bzw. vom 13. Januar 1910 und 
17.0ktober 1912 anlehnen, die wir folgen lassen: 

1. Wer den Verkauf von Arzneimitteln aullerhalb der Apotheken betreiben will, 
hat in Zukunft zugleich mit der durch § 35 Abs. 6 der Gewetbeordnung fiir daB Deutsche 
Reich (in der FaBsung der Bekanntmachung des ReichskBrlZlers vom 26. Juni 1900 -
RGBI. S. 871 -) vorgeschriebenen Anzeige einen Lageplan und eine genaue Angabe 
dar Betriebsraume einschlieillich des Gpschift,zimmers (Bureau, Kontor) zu den Akten 
der Ort&polizeibehiirde einzureiohen. 

Auoh die Aufstellung von scgenannten Drogenschranken ist genau anzugeben. 
Andere als die bezeiohneten RiLume diirfen weder als Betriebs-, noch a1s Vorrats. 

oder ArbeitBraume benutzt werden. In den Raumen durfen, abgesehen von Warcnproben, 
nur Waren vorhanden aein, die feilgehaIten werden. 

2. Simtliohe Betriebsraume miissen geraumig, wahrend der Benutzung geniigend 
erhellt aein und eben80 me die Behii.lter fiir Arzneimittel soots ordentlich und sauber 
gehalten werden. 

3. Die Vorrate von Arzneimitteln mUssen sich in dichten, festen Behii.ltem befinden, 
die mit festen, gut schliellenden Deckeln oder Stiipseln versehen sind oder, soweit sie 
Schiebladen darstellen, von festen FWlungen umgeben sind oder dicht schliellende Deckel 
besitzen. 

Die Behilter sind mit fest an ihnen haftenden lateinischen und deutBchen Bezeich
nungen, in gleioher Schriftgrolle, die dem Inhalt entBprechen, in haltbarer schwarzer 
Schrift auf weillem Grunde zu versehen. Ais fest anhaftende Bezeichnungen geniigen 
fiir Ballone und &hnliche Gefalle auch sicher mit dem Aufnahmebehaltnis verbundene 
Anhangesohilder. Bezeichnungen in anderen Sprachen sind unzulissig. 

Arzneimittel, die lediglich fUr den Gebrauch in der Tierbehandlung a1s Heilmittel 
dem freien Verkehr uberlaBsen sind, miissen auf den Vorratsbehiltem und Abgabegefallen 
oder -umhiillungen iib\lr oder unter der 80nstigen Aufschrift mit dem deutlich lesbaren 
Vermerk "Tierheilmittel" versehen sein. 

4. Die Behilter sind im Verkaufsraume wie in den VorratBraumen nach dem latei
nischen Alphabet in Gruppen, die der Art der BehiUter entBprechen, iibersichtlioh einreihig 
und von anderen Waren getrennt zu ordnen. 

5. ArzneimitOOl, die gleichzeitig als Nahrungs· oder Genullmittel dienen oder tech
nische Verwendung linden, brauohen, wenn dieser Verwendungszweck iiberwiegt, nicht 
wie Arzneimittel bezeichnet und diesen nicht eingereiht zu werden. 

6. Versohiedene Arzneimittel in einem Behalter aufzubewahren, iat verboten. Da· 
gegen darf dBBBelbe Arzneimittel in ganzer, zerkleinerter oder gepulverter Ware in ge-
80nderten Fichern deBBelben Behilters aufbewahrt werden, und zwar auch in abgeteilten 
Mengen, falls die Ware in besondere UmhiilIungen oder in bezeichnete Papierbeutel ein· 
geschlossen iat. 

7. Auf den Umhiillungen oder Gefallen, in denen die Abgabe von Arzneimitteln 
erfoIgt, ist spatestens bei der Abgabe der deutBche Name des darin abgegebenen Arznei· 
mittels deutlich zu verzeichnen. Werden Arzneimittel in abgefallter Form vorratig ge. 
halten, so mUssen sie iibersichtlich geordnet, ohne dall jedooh einreihige Aufstellung er
lorderlich ist, und vor Staub geschiitzt aufbewahrt werden und auf jedem einzelnen 
Gelall oder jeder sonstigen Packung die deutliohe deutsche Aufschrift des Inhaltes 
tragen. 

8. Die vorhandenen Arzneimittel miiBBen echt, zum bestimmungemalligen Gebrauch 
geeignet, nicht verdorben und nicht verunreinigt sein. 

9. Den Besichtigungsbevollmachtigten steht daB Recht der Probeentnahme von 
Waren zu. 

10. Auf Geschafte, die ausschlielllich Grollhandel betreiben, finden die vorstehenden 
Vorschrilten keine Anwendung. 

Wir ersehen hieraus, daB grundsiitzlich bestimmt wird, vor Eroffnung 
des Verkaufes von Arzneimitteln neben der nach § 35 Abs. 6 der Gewerbe
ordnung vorgeschriebenen Anzeige auch eine genaue Angabe der Betriebs
raume einzureichen. Bei einem Wechsel der Raume oder einer Zuziehung 
anderer Raume muB die Behorde unverziiglich benachrichtigt werden. 
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Die Arzneimittel sind von Nahrungs- und Genullmitteln oder technischen 
Stoffen gesondert in ordentlich gehaltenen, sauberen Behaltnissen iiber
sichtlich geordnet, aufzubewahren. Arzneimittel, welche gleichzeitig als 
Nahrungsmittel oder GenuBmitteI dienen oder technische Verwendung 
finden, sind an der dem iiberwiegenden Gebrauch entsprechenden Stelle 
einzureihen. Es konnte z. B. die Weinsiiure, die in Drogengeschiiften vor
wiegend zur Limonadenbereitung oder zum Einkochen von Fruchtsaften 
verkauft wird, aber auch zugIeich in seIteneren Fallen aIs Arzneimittel ver
langt wird, zwischen den NahrungsmitteIn bzw. den Stoffen £iir technischen 
Gebrauch aufgestellt werden. 

Von Ausnahmen abgesehen, wie den abgefaBten Arzneimitteln, ist 
es nicht gestattet, Arzneimittel in PapierbeuteIn aufzubewahren. Die Be
hiiItnisse sind mit schwarzer Schrift auf weiBem Grunde zu bezeichnen, und 
zwar in Preullen mit Iateinischen und in gIeicher SchriftgroBe ausgefiihrten 
deutschen Bezeichnungen. Gerade hier bei der Bezeichnung weichen die 
Bundesstaaten voneinander abo Wahrend Sachsen-Meiningen, Schaum
burg-Lippe und Braunschweig gleichIautende Bestimmungen wie PreuBen 
haben, verlangen z. B. Baden, Bayern und Hamburg die deutsche Be
zeichnung und lassen die lateinische Bezeichnung nur in kleinerer Schrift 
daneben zu. 

Auller diesem MinisterialerIaIl ist fiir Preullen auch ein ErIaB iiber 
die Besichtigungen der Verkaufsstellen veroffentlicht worden, den Wlr 
folgen lassen: 

1. Verkaufsstellen, in denen Arzneimittel, Drogen, Gifte oder giftige Farben feil· 
gehalten werden, sind nebst den zugehorigen Vorrats. und Arbeitsriiumen sowie dem 
Gesohiiftszimmer des Inhabers der Handlung unvermuteten Besichtigungen zu unter· 
ziehen. 

Wenigstens einmal jiihrlieh, nach Bedarf aber aueh haufiger, sind zu besichtigen 
alle Handlungen, in denen die genannten Waren allein oder vorzugsweiBe feilgehalten 
werden, farner solOOe Verkaufsstellen, deren letzte Besichtigungen grobere Miingel er· 
geben haben, oder deren Geschiiftsbetrieb das Vorhandensein von Vorschriftswidrigkeiten 
vermuten laBt, und endlich die Drogenschriinke. Bei kleineren Handlungen, nament· 
Hch bei solchen, in denan die genannten Waren nur vereinzelt neben anderen feilgehalten 
werden, keine Drogenschr&nke vorhanden sind und der Verdacht von Ordnungswidrig. 
keiten nicht vorliegt, darf Bin Zeitraum von zwei, ausnahmsweisa auch von drei Jahren 
zwischen zwei Besichtigungen Iiegen. 

2. Zu Beginn jedes Jahres haben die OrtBpolizeibehorden sich mit dem zustiindigen 
KreiBarzte dariiber ins Einvernehmen zu setzen, welche Verkaufsstellen im Laufe des 
Jahres besichtigt werden sollen. Der streng vertraulich zu behandelnde Besichtigungs. 
plan darf bestimmte Termine, an denen die Besichtigungen im Laufe des Jahres statt· 
finden sollen, nicht festsetzen. 

3. Die Besichtigungen edolgen durch die Ortspolizeibehorde unter Mitwirkung des 
Kreisarztes, der die BesiOOtigung leitet. Auf dessen Erfordern ist zu der Besichtigung 
groBerer Handlungen von der OrtBpolizeibehorde ein approbierter, niOOt im Drogenhandel 
tiitiger oder tatig gewesener Apotheker zuzuziehen. In geeigneten Fiillen kann seitens 
der OrtBpolizeibehorde von der Beteiligung des Kreisarztes an der BesiOOtigung mit desaen 
Einverstiiudnis abgesehen und statt seiner ein approbiertsr Apotheker ala Sachverstiindiger 
beteiligt werden. 

Approbierte Apotheker, die eine Drogenhandlung besitzen oder besessen haben, 
konnen als Sachverstiindige zugelassen werden, wenn ihre Geschiiftsfiihrung bei wieder. 
holten Beaichtigungen zu keinerlei Tadel AnIBB gegeben hat. 

BesiOOtigungen an Orten auBerhalb seines Wohnaitzes hat der Kreisarzt tunlichst 
gelegentlich der Anwesenheit aus anderweiter Veranlassung vorzunehmen. 

Ein Apotheker darf an dem Orte, in dem er eine Apotheke besitzt oder in einer 
solchen tiitig iBt, an der Besichtigung nur teilnehmen, wenn der Ort iiber 20 000 Seelen 
ziihlt; auch in Bolchen Orten ist von der Mitwirkung eines dort geschiiftlich angeseRSenen 
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oder in einer Apotheke tatigen Apothekera in den Fiillen abzusehen, in denen die zu be· 
sichtigende Handlung als Konkurrenzgeschaft fiir dessen Apotheke zu betrachten ist. 

4. tiber die Beehihtigung ist unter Zuziehung dee GeechaftBinhabers oder seinee 
Beauftragten an Ort und Stelle eine Niederschrift aufzunehmen, von welcher dem Ge· 
schaftBinhaber auf Antrag kostenpfiichtig Abachrift zu erteilen iat. 

5. Die EntBcheidung dariiber, ob den zur Tragung einer Unifonn verpfiichteten 
Polizeibeamten ftir die Mitwirkung bei der Beaichtigung die Anlegung von Zivilkleidem 
aufzuerlegen oder zu geetatten ist, wird Ew. Hochwohlgeboren Enneesen iiberlusen. 
Soweit angingig, ist darauf zu acbten, daB die Polizeibeamten bei den Beeiohtigungen 
Zivilkleidung tragen. Die PolizeibehOrde wird zweckmaBig durch Hilfsbeamte der 
StaatBanwaltschaft vertreten werden, um erforderlichenfalls sofort Beechlagnabmen aus· 
fiihren zu kiinnen. 

6. Bei der Beeichtigung ist festzustellen: 
a) Ob der Betrieb nur in den der Polizeibehiirde angezeigten Raumen stattfindet. 

Die Durchsuchung anderer Raume darf nur unter Beobaohtung der Vorschriften der 
§§ 102 und fig. der ReichBBtrafprozeBordnung erfolgen. 

b) Ob die Beetimmungen der Kais. Verordnung, batr. den Verkehr mit Arznei· 
mitteln, vom 22. Oktober 1901 - RGBI. S. 380 - innegehalten sind, insbesondere, ob 
etwa in den Nebenraumen, namentlich der Drogenbandlungen, Arzneien auf iirztliche 
Yerordnungen angefertigt werden. 

c) Ob die Aufbewahrung der Gifte und der Verkehr mit denselben den Vorschriften 
der Polizeiverordnung iiber den Handel mit Giften vom 22. Februar 1906 - MinBl. f. 
Medizinalangelegenheiten S. 115 - entBprechen. 

Auch die Konzession zum Gifthandel ist einzusehen und das Giftbuch nebst Gift. 
scheinen auf ordnungsmaBige Fuhrung zu priifen. 

d) Die Besichtigung hat Bich femer auf die Aufstellung und Aufbewahrung siirnt· 
licher Arzneimittel, der indirekten Gifte und der giftigen Farben und Trennung der arznei· 
lichen Stoffe von den Nahrungs. und GenuBmitteln zu erstrecken. 

e) Auch ist festzustellen, ob die vorgeechriebenen Sondergerate fin" die Gifte und 
differenten Mittel (Waagen, Liiffel, Miirser) vorratig, gehiirig bezeichnet und sauber ge. 
halten sind. 

Prazisierte Waagen und Gawichte sowie besondere Waagen fiir unschidliche Arznei· 
mittel sind nicht erforderlich. 

Die Vorschriften der Polizeiverordnung iiber den Handel mit Giften vom 22. Februar 
1906 bleiben fiir die Bezeichnung der GefaBe Bowie auch im iibrigen unberiihrt. 

7. Bei der Beurteilung der Gute der Waren in denjenigen Handlungen, in welchen 
Arzneistoffe feilgehalten werden, eind nicht so strange Anforderungen zu stellen, wie an 
die Beschaffenbeit der Arzneistoffe in Apotheken. 

8. Vorschriftswidrige Waren sind mit zu Protokoll gegebener Zustimmung dee Ga· 
schiftsinhabera oder seines Vertreters zu vernichten; falls die Zustimmung versagt wird, 
eind sie in geeigneter Weise, z. B. durch amtliche Versiegelung, bis zur richterlichen Ent· 
scheidung aus dem Verkehr zu ziehen. 

In dem Strafverfahren ist fiir den Fall der Verurteilung die Einziehung der vor· 
schriftswidrigen Ware nach MaBgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu beantragen. 

Fiir die Beseitigung kleiner, offenbar auf Unwissenheit oder Irrtum beruhender 
Mingel, geringer Unordnung und Unsauberkeit in den Verkaufs. und Nebenraumen hat 
die Polizeibehiirde unter Hinweis auf den Befund der Besichtigung Sorge zu tragen. 
GriiDere VerstoBe, erhebliche Unordnung und Unsauberkeit sind emstlich zu riigen und 
im Wiederholungsfalle zur Beetrafung zu bringen. 

Wegen der tibertratung der Vorschriften der Kais. Verordnung vom 22. Oktober 
1901 und der Polizeiverordnung, betr. 'den Verkehr mit Giften, vom 22. Februar 1906, 
hat die Polizeiverwaltung auf Grund dee GeBetzes vom 23. April 1883 '- GS. S. 71i -
in Verbmdung mit der Ausfiihrungsanweisung vom 8. Juni desselben Jahres - MinBI. 
f. d. inn. Verw. S. 152 - die Strafe festzusetzen, wenn nicht nach Beschaffenheit del" 
Umstande cine die Zustindigkeit der Ortspolizei iiberschreitende Strafe angemessen erscheint, 
in welchem Falle die gerichtliche Verfolgung durch den Amtsanwalt zu veranlusen ist. 

Mit besonderar Strange sind Fii.lle der Anfertigung von Arzneien zu verfolgen; auch 
ist gegebenenfalls auf Grund des § 35 Abe. 4 der Gewerbeordnung fiir das Deutsche Reich 
(in der FaBBung der Bekanntmaohung des Reichskanzlers vom 26. Juli 1900 - RGBl. 
S. 871 -) zu verfahren. 

9. Der Kreisarzt hat eine Zusammenstellung der unter seiner Leitung stattgehabten 
BeBichtigungen in GemaBheit der Vorschrift des § 55 der Dienstanweisung fiir die Kreis. 
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iirzte yom I. September 1909 - MinBI. f. Med. usw. Angel. S.381 - Ew. Hoehwohl. 
geboren mit dem Jahresberichte einzureichen. 

Gelegentlich der Apothekenbesichtigungen haben die BevolImachtigten auch die 
hier gedachten Verkaufssl".ellen einer Besichtigung nach vorstehenden Grundsatzen zu 
unterwerfen und die dariiber aufgenommenen Verhandlungen Ihnen einzureichen. 

10. Die durch die Besichtigung der Verkaufsstellen usw. entstehenden Ausgaben 
sind als Kosten der ortlichen Polizeiverwaltung zu betrachten und fallen denjenigen zur 
Last, welche diese Kosten nach dem bestehenden Rechte zu tragen haben. 

II. Auf Geachiifte, welche ausscblieBlich Gro Bhandel betreiben, finden die vor· 
stehenden Vorachriften keine Anwendung. 

Gifthandel. 
Laut Strafgesetzbuch § 367 wird mit Geldstrafe bis 150 Gold·Mark oder 

Haft bestraft: 
Wer ohne polizeiliche Erlaubnis Gift oder Arzneien, soweit der 

Handel mit denselilen nicht freigegeben ist, zubereitet, feilhalt, verkauft 
oder sonst an andere iiberliU3t; wer bei der Aufbewahrung oder bei der 
Beftirderung von Giftwaren die deshalb ergangenen Verordnungen nicht 
befolgt. 

Unter Gift im allgemeinen versteht man Stoffe, die durch ihre 
chemische Beschaffenheit auch in kleinen Mengen dem Korper zugefiihrt, 
die Gesundheit erheblich zu schiidigen geeignet sind. 

Der Gifthiindler hat jedoch unter Gift nur die in der An
lage 1 der Vorschriften betreffend den Handel mit Giften auf
gefiihrten Drogen, chemischen Priiparate und Zubereitungen 
zu verstehen. 

Vorschriften fiber den Handel mit Giften. 
Der Bundesrat hatte in der Sitzung vom 29. November 1894 beschlossen, 

dem Entwurfe von Vorschriften, betreffend den Hand el mit Gift en, 
nach den Antriigen des Ausschusses fUr Handel und Verkehr in der unten
stehenden Fassung die Zustimmung zu erteilen. 

Der Entwurf hatte in den einzelnen Bundesstaaten nicht ohne weiteres 
Geltung, vielmehr sind seitens des Bundesrates die Bundesregierungen er· 
sucht worden, gleichformige Bestimmungen nach dem Entwurfe mit der An
ordnung zu eriassen, daB sie am 1. Juli 1895 in Kraft treten sollten und 
dabei die Frist im § 20 Absatz 1 auf hOchstens drei Jahre, die Frist 
im § 20 Absatz 2 auf hochstens fiinf Jahre nach dem angegebenen Zeit
punkte zu bemessen. AuJ3erdem ist es als erwiinscht bezeichnet worden, zur 
Sicherung des Vollzuges dieser Bestimmungen Fursorge zu treffen, daB 
von Zeit zu Zeit unvermutete Revisionen der Lagerriiume und 
Verkaufsstiitten stattfinden. Fur diejenigen Bundesstaaten, in 
welchen nicht gemiiJ3 § 34 der Gewerbeordnung der Handel mit Giften 
von besonderer Genehmigung abhangig gemacht ist, war der ErlaJ3 einer 
V orschrift folgenden Inhaltes empfohlen worden: 

"Wer Handel mit Giften treiben will, hat, wenn er nicht 
konzessionierter Apotheker ist, von seinem Vorhaben der Orts
polizeibehOrde seines W ohnortes Anzeige zu machen. Die Orts
polizeibehorde hat uber die erfolgte Anzeige eine Bescheinigung aus
zustellen. " 
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SchlieIllich ist der Reichskanzler ersucht worden, von Zeit zu Zeit 
das Verzeichnis der Gifte einer Nachpriifung unterstellen zu 
lassen und die nach dem Ergebnisse der Priifung veranla13ten Antrage dem 
Bundesrate zu unterbreiten. 

Mittlerweile ist der Entwud des Bundesrates in allen Staaten des 
Deutschen Reiches eingefiihrt worden. Er lautet: 

Vorschriften, betr. den Handel mit Giften. 
§ 1. Der gewerbsmallige Handel mit Giften unterliegt den Bestim

mungen der §§ 2-18. 
Als Gifte im Sinne dieser Bestimmung gelten die in Anlage 1 auf

gefiihrten Drogen, chemischen Praparate und Zubereitungen. 

A ufbewahrung der Gifte. 
§ 2. Vorrate von Giften miissen iibersichtlich geordnet, von anderen 

Waren getrennt, und diirfen weder iiber, noch unmittelbar neb en Nahrungs
oder Genullmitteln aufbewahrt werden. 

§ 3. Vorrate von Giften, mit Ausnahme der auf abgeschlossenen Gift
baden verwahrten giftigen Pflanzen und Pflanzenteile (Wurzeln, Krauter 
usw.) miissen sich in dichten, festen Gefa13en befinden, welche mit festen, 
gut schlie13enden Deckeln oder Stopseln versehen sind. 

In Schiebladen diirfen Farben, sowie die iibrigen, in den Abteilungen 2 
und 3 Anlage I aufgefiihrten festen, an der Luft nicht zerflie13enden oder 
verdunstenden Stoffe aufbewahrt werden, sofern die Schiebladen mit 
Deckeln versehen, von festen FiilIungen umgeben und so beschaffen sind, 
da13 ein Verschiitten oder Verstauben des Inhaltes ausgeschlossen ist. 

Au13erhalb der Vorratsgefalle darf Gift, unbeschadet der Ausnahme
bestimmung in Absatz 1, sich nicht befinden. 

§ 4. Die VorratsgefaJ3e miissen mit der Aufschrift "Gift", sowie mit 
der Angabe des Inhaltes unter Anwendung der in der Anlage I enthaltenen 
Namen, auIler denen nur noch die Anbringung der ortsiiblichen Namen in 
kleinerer Schrift gestattet ist, und zwar bei Giften der Abteilung 1 in wei.l3er 
Schrift auf schwarzem Grunde, bei Giften der Abteilung 2 und 3 in roter 
Schrift auf wei13em Grunde, deutlich und dauerhaft bezeichnet sein. Vor
ratsgefalle fiir Mineralsauren, Laugen, Brom und Jod diirfen mittels 
Radier- oder ltzverfahrens hergestellte Aufschriften auf weiIlem Grunde 
haben. 

Diese Bestimmung findet auf Vorratsgefalle in solchen Raumen, 
welche lediglich dem Gro13handel dienen, nicht Anwendung, sofern in 
anderer Weise fiir eine Verwechslungen ausschlie13ende Kennzeichnung ge
sorgt iat. Welden jedoch aus derartigen Raumen auch die fiir eine Einzel
verkaufllstatte des Geschaftsinhabel's bestimmten Vorrate entnommen, so 
miissen, abgesehen von der im Geschafte sonst iiblichen Kennzeichnung, 
die Gefal3e nach Vorschrift des Absatzes 1 bezeichnet sein. 

§ 5. Die in Abteilung 1 der Anlage I genannten Gifte mussen in einem 
besonderen, von allen Seiten durch feste Wande umschlossenen Raume 
(Giftkammer) aufbewahrt werden, in dem andere Waren als Gifte sich nicht 
befinden. Dient als Giftkammer ein hOlzerner Verschlag, so darf deraelbe 
nur in einem vom V crkaufsrallme getrennten Teile des Warenlagers an
gebracht sein. 
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Die Giftkammer mull fur die darin vorzunehmenden Arbeiten aus
reichend durch Tageslicht erhellt und auf der Aullenseite der Tur mit der 
deutlichen und dauerhaften Aufschrift "Gift" versehen sein. 

Die Giftkammer darf nur dem Geschaftsinhaber und dessen Beauf
tragten zuganglich und mull auller der Zeit des Gebrauches verschlossen sein. 

§ 6. Innerhalb der Giftkammer mussen die Gifte der Abteilung 1 
in einem verschlossenen Behaltnisse (Giftschrank) aufbewahrt werden. 

Der Giftschrank mull auf der Aullenseite der Tur mit der deutlichen 
und dauerhaften Aufschrift "Gift" verse hen sein. 

Bei dem Giftscnranke mull sich ein Tisch oder eine Tischplatte zum 
Abwiegen der Gifte befinden. 

GroI3ere V orrate von einzelnen Giften der Abteilung 1 durfen auI3er
halb des Giftschrankes aufbewahrt werden, sofern sie sich in verschlossenen 
GefiiI3en befinden. 

§ 7. Phosphor und mit solchem hergestellte Zubereitungen mussen 
auI3erhaIb des Giftschrankes, sei es innerhalb oder auI3erhaIb der Gift
kammer, unter VerschIuI3 an einem frostfreien Ort in einem feuerfesten 
Behaltnis, und zwar gelber (weiI3er) Phosphor unter Wasser, aufbewahrt 
werden. Ausgenommen sind Phosphorpillen, auf diese finden die Bestim
mungen der §§ 4 und 6 Anwendung. 

Kalium und Natrium sind unter VerschluI3, wasser- und feuersicher 
und mit einem sauerstofffreien Korpcr (ParaffinoI, Steinol od. dgl.) um
geben, aufzubewahren. 

§ 8. Zum ausschIieI3Iichen Gebrauch fur die Gifte der Abteilung 1 
und zum ausschlieI31ichen Gebrauch fUr die Gifte der Abteilungen 2 und 3 
sind besondere Gerate (Wagen, Morser, Loffel u. dgl.) zu verwenden, die 
mit der deutlichen und dauerhaften Aufschrift "Gift" in den dem § 4 Ab
satz 1 entsprechenden Farben velsehen sind. In jedem zur Aufbewahrung 
von giftigen Farben dienencen Behalter muI3 sich ein besonderer Loffel be
finden. Die Gerate durfen zu anderen Zwecken nicht gebraucht werden 
und sind mit Ausnahme der Loffel fur giftige Farben stets rein zu ha.lten. 
Die Gerate fUr die im Giftschranke befindlichen Gifte sind in diesem 
aufzubewahren. Auf Gewichte finden diese Vorschriften nicht An
wendung. 

Der Verwendung besonderer Waagen bedarf es nicht, wenn groI3ere 
Mengen von Giften unmittelbar in den Vorrats- oder AbgabegefaI3en ge
wogen werden. 

§ 9. Hinsichtlich dH Aufbewahrung von Giften in den Apotheken 
greifen nachfolgende Abweichungen von den Bestimmungen der §§ 4, 5 
und 8 Platz: 

(Zu § 4.) Die Bestimmungen in § 4 gelten fur Apotheken nur insoweit, 
als sie sich auf die GefaI3e fur Mineralsauren, Laugen, Brom und Jod be
ziehen. 1m ubrigen bewendet es hinsichtlich der Bezeichnung der GefaI3e 
bei den hieruber ergangenen besonderen Anordnungen. 

(Zu § 5.) Die Giftkammer darf, falls sie in einem Vorratsraum ein
gerichtet wird, auch durch einen Lattenverschlag hergestellt werden. Kleinere 
Vorrate von Giften der Abteilung 1 diirfen in einem besonderen, verschlos
senen und mit der deutlichen und dauerhaften Aufschrift "Gift" oder 
"Venena" oder "Tabula B" versehenen Behiiltnis im Verkaufsraum oder 
in einem geeigneten Nebenraum aufbewahrt werden. 1st der Bedarf an 
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Gift so gering, daB der gesamte Vorrat in dieser Weise verwahrt werden 
kann, so besteht eine Verpflichtung zur Einrichtung einer besonderen Gift
kammer nicht. 

(Zu § 8.) Fiir die im vorstehenden Absatze bezeichneten kleineren 
Vorrate von Giften der Abteilung 1 sind besondere Gerate zu verwenden 
und in dem fiir diese bestimmten Behaltnisse zu verwahren. Fiir die in den 
Abteilungen 2 und 3 bezeichneten Gifte, ausgenommen Morphin, dessen 
Verbindungen und Zubereitungen, sind besondere Gerate nicht erforderlich. 

Abgabe der Gifte. 
§ 10. Gifte diirfen nur von dem Geschiiftsinhaber oder den von ihm 

hiermit Beauftragten abgegeben werden. 
§ 11. Dber die Abgabe der Gifte der Abteilungen 1 und 2 sind in einem, 

mit fortlaufenden Seitenzahlen versehenen, gemaB Anlage II eingerichteten 
Giftbuche die daselbst vorgesehenen Eintragungen zu bewirken. Die Ein
tragungen miissen sogleich nach Verabfolgung der Waren von dem Ver
abfolgenden selbst, und zwar immer in unmittelbarem AnschluB an die 
nachst vorhergehende Eintragung ausgefiihrt werden. Das Giftbuch ist 
10 Jahre lang nach der letzten Eintragung aufzubewahren. 

Die vorstehenden Bestimmungen finden nicht Anwendung auf die 
Abgabe der Gifte, die von GroBhandlern an Wiederverkaufer, an technische 
Gewerbetreibende oder an staatliche Untersuchungs- oder Lehranstalten 
abgegeben werden, sofern iiber die Abgabe dergestalt Buch gefiihrt wird, 
daB der Verbleib der Gifte nachgewiesen werden kann. 

§ 12. Gift darf nur an solche Personen abgegeben werden, die als zu
verlassig bekannt sind und das Gift zu einem erlaubten gewerblichen, 
wirtschaftlichen, wissenschaftlichen oder kiinstlerischen Zwecke benutzen 
wollen. Sofem der Abgebende von dem Vorhandensein dieser Voraus
setzungen sichere Kenntnis nicht hat, darf er Gift nur gegen Erlaubnis
schein abgeben. 

Die Erlaubnisscheine werden von der Ortspolizeibehorde nach PruIung 
der Sachlage gemaB Anlage III ausgestellt. Dieselben werden in der Regel 
nur fiir eine bestimmte Menge, ausnahmsweise auch fiir den Bezug einzelner 
Gifte wahrend eines, 1 Jahr nicht iibersteigenden Zeitraumes gegeben. 
Der Erlaubnisschein verliert mit dem Ablauf des 14. Tages nach dem Aus
stellungstage seine Giiltigkeit, sofem auf demselben etwas anderes nicht 
vermerkt ist. 

An Kinder unter 14 Jahren diirfen Gifte nicht ausgehiindigt werden. 
§ 13. Die in Abteilung 1 und 2 verzeichneten Gifte diirfen nur gegen 

schriftliche Empfangsbescheinigung (Giftschein) des Erwerbers verabfolgt 
werden. Wird das Gift durch einen Beauftragten abgeholt, so hat der 
Abgebende (§ 10) auch von diesem sich den Empfang bescheinigen zu lassen. 

Die Bescheinigungen sind nach dem in Anlage IV vorgeschriebenen 
Muster auszustellen, mit den entsprechenden Nummem des Giftbuches 
zu versehen und 10 Jahre lang aufzubewahren. 

Die Landesregierungen konnen bestimmen, daB die Empfangsbestati
gung desjenigen, welchem das Gift ausgehandigt wird, in einer Spalte des 
Giftbuches abgegeben werden darf. 

1m Fall des § 11 Absatz 2 ist die Ausstellung eines Giftscheines nicht 
erforderlich. 
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§ 14. Gifte mussen in dichten, festen und gut verschlossenen Gefii.Ben 
abgegeben werden; jedoch genugen fur feste, an der Luft nicht zerflieBende 
oder verdunstende Gifte der Abteilungen 2 und 3 dauerhafte Umhiillungen 
jeder Art, sofem durch dieselben ein Verschutten oder Verstauben des 
Inhaltes ausgeschlossen wird. 

Die GefiiBe oder die an ihre Stelle tretenden Umhiillungen mussen 
mit der im § 4 Absatz 1 angegebenen Aufschrift und Inhaltsangabe sowie 
mit dem Namen des abgebenden Geschaftes versehen sein. Bei festen an 
der Luft nicht zerflieBenden oder verdunstenden Giften der Abteilung 3 
darf an Stelle des Wortes "Gift" die Aufschrift "Vorsicht" verwendet 
werden. 

Bei der Abgabe an Wiederverkiiufer, technische Gewerbetreibende 
und staatliche Untersuchungs- oder Lehranstalten genugt indessen jede 
andere, Verwechslungen ausschlieBende Aufschrift und Inhaltsangabe; 
auch brauchen die GefiiBe oder die an ihre Stelle tretenden Umhiillungen 
nicht mit dem Namen des abgebenden Geschiiftes versehen sein. 

§ 15. Es ist verboten, Gifte in Trink- oder Kochgefii,Ben oder in solchen 
Flaschen oder Kriigen abzugeben, deren Form oder Bezeichnung die Ge
fahr einer Verwechslung des Inhaltes mit Nahrungs- oder GenuBmitteln 
herbeizufiihren geeignet ist. 

§ 16. Auf die Abgabe von Giften als Heilmittel in den Apotheken 
finden die Vorschriften der §§ 11-14 nicht Anwendung. 

Besondere Vorschriften iiber Farben. 
§ 17. Auf gebrauchsfertige 01-, Harz- oder Lackfarben, soweit sie 

nicht Arsenfarben sind, finden die Vorschriften der §§ 2-14 nicht An
wendung. Das gleiche gilt fur andere giftige Farhen, die in Form von 
Stiften, Pasten oder Steinen oder in geschlossenen Tuben zum unmittel
baren Gebrauch fertiggestellt sind, sofern auf jedem einzelnen Stuck oder 
auf dessen Umhiillung entweder das Wort "Gift" beziehungsweise "Vor
sicht" und der Name der Farbe oder eine das darin enthaltende Gift er
kennbar machende Bezeichnung deutlich angebracht ist. 

Ungeziefermittel. 

§ 18. Bei der Abgabe der unter 'Yerwendung von Gift hergestellten 
Mittel gegen schiidliche Tiere (sog. Ungeziefermittel) ist jeder Paekung 
eine Belehrung uber die mit einem unvorsiehtigen Gebrauehe verkniipfteu 
Gefahren beizufugen. Der W ortlaut der Belehrung kann von der zustandigen 
Behorde vorgesehrieben werden. 

Arsenhaltiges Fliegenpapier darf nur mit einer Abkochung von Quassia
holz oder Losung von Quassiaextrakt zubereitet in viereckigen Bliittem 
von 12 : 12 em, deren jedes nieht mehr als 0,01 g arsenige Siiure enthii.lt 
und auf beiden Seiten mit 3 Kreuzen, der Abbildung eines Totenkopfea 
und der Aufachrift "Gift" in schwarzer Farbe deutlich und dauerhaft 
versehen iat, feilgehalten oder abgegeben werden. Die Abgabe darf nUr in 
einem dichten Umschlag erfolgen, auf dem in schwarzer Farhe deutlich 
und dauerhaft die Insehriften "Gift" und "Arsenhaltiges Fliegenpapier" 
und im Kleinhandel auBerdem der Name des abgebenden Gesehiiftes an
gebracht iet. 
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Andere arsenhaltige Ungeziefermittel diirfen nur mit einer in Wasser 
leicht loslichen griinen Farbe vermischt feilgehalten oder abgegeben wer
den; sie diirfen nur gegen Erlaubnisschein (§ 12) verabfolgt werden. 

Strychninhaltige Ungeziefermittel diirfen nur in Form von vergiftetem 
Getreide, das in tausend Gewichtsteilen hOchstens fiinf Gewichtsteile sal
petersaures Strychnin enthiilt und dauerhaft dunkelrot gefarbt ist, feil
gehalten oder abgegeben werden. 

Vorstehende Beschrankungen konnen zeitweilig auller Wirksamkeit 
gesetzt werden, wenn und soweit es sich darum handelt, unter polizeilicher 
Aufsicht aullerordentliche Mallnahmen zur Vertilgung von schadlichen 
Tieren, z. B. Feldmausen, zu treffen. 

Gewerbebetrieb der Kammerjager. 
§ 19. Personen, welche gewerbsma1lig schadliche Tiere vertilgen 

(Kammerjager), miissen ihre Vorrate von Giften und gifthaltigen Ungeziefer
mitteln unter Beachtung der Vorschriften in den §§ 2, 3, 4, 7 und soweit 
sie die Vorrate nicht bei Ausiibung ihres Gewerbes mit sich fiihren, in ver
schlossenen Raumen, die nur ihnen und ihren Beauftragten zuganglich sind, 
aufbewahren. Sie diirfen die Gifte und die Mittel an andere nicht iiberlassen. 

§ 20. Die Bestimmungen der §§ 4 und 6 iiber die Bezeichnung der 
Vorratsgefalle und die Behaltnisse und Gerate innerhalb der Giftkammer 
finden auf Neuanschaffungen und Neueinrichtungen sofort, im iibrigen 
vom ... ten . . . . . . .. 189.. ab Anwendung. 

Fiir Gewerbebetriebe, die bereits vor Erlall dieser Verordnung be
standen haben, konnen Ausnahmen von den Vorschriften des § 5 bis zum 
... ten 189....... nachgelassen werden. 

Anlage I. 
Verzelchnis der GiRe. 

Abteil ung 1. 

Akonitin, dessen Verbindungen und Zu· 
bereitungen. 

Arsen, dessen Verbindungen und Zube. 
reitungen, auch Arsenfarben. 

Atropin, dessen Verbindungen und Zube. 
reitungen. 

Bruzin, dessen Verbindungen und Zube. 
reitungen. 

Daturin, dassen Verbindungen und Zu
bereitungen. 

Digitalin, dessen Verbindungen und Zu
bereitungen. 

Emetin, .dessen Verbindungen und Zu· 
bereitungen. 

Erythrophlein, dessen VerbindungeD und 
Zubereitungen. 

F1uorwasserstoffsiiure (F1ullsiiure). 
Fluorwasserstoffsaure (flullsaure) SaIze, 

saure, und deren ZubereitungeD (Ver
ordnung vom 9. Februar 1926) ausgenom
men Stifte, die den Anforderungen an 
die PositioD "Fluorwasserstoffsaure (fluB. 
saure) SaIze, saure, in Form von StifteD" 
der Abteilung 3 entsprechen. 

HomatropiD, dessen Verbindungen und 
ZUbereitungeD. 

Bllchhei.ter-Ottsrsbach. I. Iii. Aufl. 

Hyoszin (Duboisin), dasseD Verbindungen 
und Zubereitungen. 

Hyoszyamin (Duboisin), dessen Verbin
dungen und Zubereitungen. 

Kantharidin, de..aen Verbindungen und Zu
bereitungen. 

Kolohizin, dessen Verbindungen und Zu
bereitungen. 

Koniin, dassen Verbindungen und Zu
bereitungen. 

Kurare und desseD Priiparate. 
Nikotin, dessen Verbindungen und Zu. 

bereitungen. 
Nitroglyzerinliisungen. 
Phosphor (auch roter, sofem er gelben 

Phosphor enthiiJt) und die damit berei. 
teten Mittel zum Vertilgen VOD Unge. 
ziefer. 

PhysoBtigmin, dasseD Verbindungen und 
ZubereitungeD. 

PikrotoxiD. 
Queckeilberpriiparate, auch Farben, auBer 

Queokeilberchloriir (Kalomel) und Schwe. 
felqueoksilber (Zinnober). 

Salzsiiure, arsenhaltige. 
Sohwefelsiiure, arsenhaltige. 

83 
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Bkopolamin, dessen Verbindungen und 
Zubereitungen. 

Btrophant.hiJ;l. 
Btrychnin, deesen Verbindungen und Zu. 

bereitungen; 'mit Ausnahme von strych. 
ninhaltigem Getreide. 

Uransalze, losliche, auch Uranfarben. 

Veratrin, dessen Verbindungen und Zu· 
bereitungen. 

Zyanwasserstoffsaure (Blausaure), Zyankali
um, die sonstigen zyanwsBBerstoffsauren 
BaIze u. deren Losungen, mitAusnahme des 
Berliner Blau (Eisllnzyaniir) u. des gelben 
Blutlaugensalzee (Kaliumeisenzyaniir). 

Abteilung 2. 

Adoniskraut. 
Aethylenpraparate. 
Agarizin. 
Akonit, -extrakt, .knollen, -kraut, ·tinktur. 
Amylenhydrat. 
Amylnitrit. 
Apomorphin. 
Azetanilid (Antifebrin). 
Belladonna, -blatter, -extrakt, .tinktur, 

-wurzel. 
BilBen, -kraut, -samen, Bilsenkraut, -ex· 

traki, -tinktur. 
Bittermandelol, blausaurehaltiges. 
BrechnuB (Krahenaugen), sowie die damit 

hergestellten Ungeziefermittel, Brech
nuBextrakt, -tinktur. 

Brechweinstein. 
Brom. 
Bromathyl. 
Bromalhydrat. 
Bromoform. 
Butylchloralhydrat. 
Chlorathyliden, zweifaoh. 
Chloralfol;Jllamid. 
Chloralhydrat. 
Chloressigsiuren. 
Chloroform. 
Chromsaure. 
Elaterin, d8BBen Verbindungen und Zu-

bereitungen. 
Erythrophleum. 
Euphorbium. 
Fingerhut, -blatter, -essig, -extrakt, -tink. 

tur. 
Fluorw&BBerstoffsaure (fluBsaure) SaIze, 

neutrale, liisliche und deren Zuberei
tungen (Verord. v. 9. Februar 1926). 

Gelsemium. -wurzel, -tinktur. 
Giftlattich, -extrakt, -kraut, -saft (Laktu-

karium). 
Giftsumach. -blatter, -extrakt, -tinktur. 
Gottesgnaden, -kraut, <extrakt, ·tinktur. 
Gummigutti, d8BBen Liisungen und Zu-

bereitungen. 
Hanf, indischer, -extrakt. -tinktur. 
Hydroxylamin, dessen Verbindungen und 

Zubereitungen. 
Jalapen, -harz .knollen, -tinktur. 
,Ka!abar. -extrakt, -samen, -tinktur. 
Kardol; 
KieselfluorwasserBtoffsaure (KieeelfluB

saure) deren BaIze und Zubereitungen 
(Verord. v. 9. Februar 1926). 

Kirschlor beerol. 
Kodein, deBSen Verbindungen und Zu

bereitungen_ 
Kokain, dessen Verbindungen und Zu

bereltungen. 
Kokkelskomer. 
Konvallamarin, deBBen Verbindungen und 

Zubereitungen. 
Konvallarin, deBllen Verbindungen und ZUo 

bereitungen. 
Kotoin. 
Krotonol. 
Morphin, deBBen Verbindungen und Zu

bereitungen. 
Narkotin, d8BBen Verbindungen und Zu

bereitungen. 
Narzein, deBBen Verbindungen und Zu

bereitungen. 
Nieswurz (Helleborus), grime, -extrakt, 

-tinktur, -wurzel. 
Nieswurz (Helleborus), schwarze, .extrakt, 

-tinktur, -wurzel. 
Nitrobenzol (Mirbsnoll. 
Opium und d8BBen Zubereitungen mit Aus· 

nahme von Opiumpflaster und ·WaSBer. 
Oxalsaure (Kleesaure, sog. Zuckersaure). 
Paraldehyd. 
Pental. 
Pilokarpin, dessen Verbindungen und Zu-

bereitungen. 
Sabadill, -extrakt, -1riichte, .tinktur. 
Sadebaum, .spitzen, -extrakt, -01. 
Sankt-Ignatius, -samen, -tinktur. 
Bantonin. 
Skammonia, -harz, (Skammonium) -wurzel. 
Schierling (Konium), -kraut, -extrakt, 

-friichte, -tinktur. 
Senfol, atherisches. 
Spanische Fliegen und deren weingeistige 

und atherisohe Zubereitungen. 
Btechapfel, -blatter, -extrakt, -samen, 

-tinktur, - ausgeno=en zum Rauchen 
oder Rauchero. 

Strophanthus, -extrakt, -samen, -tinktur. 
Strychninhaltiges Getreide. 
Sulfonal und deSBen Ableitungen. 
Thallin, dessen Verbindungen u. Zuberei-

tungen. 
Urethan. 
Veratrum(weiBeNieBwurz),-tinktur.-wurzel. 
Wassersohierling, -kraut, -extrakt. 
ZeitIosen, -extrakt, -knoll en, -lI&men, ·tink-

tm, -wain. 



Gesetzkunde. 1315 

A bteil u ng 3. 

Antimonchloriir, fest oder in Liisung. 
Bariumverbindungen, auBer Schwerspat 

(sohwefelsaurem Barium). 
Bittermandelwasser. 
Bleiessig. 
Bleizucker. 
Brechwurzel (Ipekakuanha), .extrakt, .tink· 

tur, .wein. 
Farben, welche Antimon, Barium, Blei, 

Cbrom, Gummigutti, Kadmium, Kup. 
fer, Pikrinsiure, Zink oder Zinn ent· 
halten, mit Ausnahme von: Schwerspat 
(schwefelsaurem Barium), Cbromoxyd, 
Kupfer, Zink, Zinn und deren Legierun. 
gen als Metallfarben, Schwefelkadmium, 
Schwefelzink, Schwefelzinn (als Musiv. 
gold), Zinkoxyd, Zinnoxyd. 

Fiuorwasserstoffsaure (fluBsaure) Salze, 
saure in Form von Stiften mit oinem 
Hiichstgewichte von 8 g und einem 
Hiichstgehalte von 50 v. H. saurem fluB. 
saurem Salze, soweit diese in geschlos. 
senen Behiltem mit der Aufschrift 
.. Gift" zur Abgabe an das Publikum ge. 
langen und sofem die Packungen auBor. 
dem folgenden Anforderungen entspre. 
chen: 
I. Die Stifte mUssen an ihrem unteren 

Ende mit dem Behilter festvorbunden 
seine 

2. Die Beh8.lter dtirfen keine reklame. 
haften Aufdrucke und reklamehaften 
Bilder aufweisen. 

3. Die Packungen sind mit einer Ge· 
brauchsanweisung zu versehen, die 
den Vermerk .. Vorsieht! Stift nicht 
anlecken!" tragen muB. 

Goldsalze. 
Jod und dessen Priparate, ausgenommen 

zuckerhaltiges Eisenjodiir u. Jodschwefel. 
Jodoform. 
Kadmium und desaen Verbindungan, auch 

mit Brom oder Jod. 
Ka1ilauge, in 100 Gewichtateilen mehr ala 

5 Gewichtateile Kaliumhydroxyd ant· 
haltend. 

Kalium. 
Kaliumbichromat (rotes chromsaures Ka. 

lium, sogenanntes Chromkali). 

Kaliumbioxalat (Kleesalz). 
Kaliurnchlorat (ehlorsaures Kalium). 
Kaliumchromat (gelbes chromsaures Ka. 

lium). 
Kaliumhydroxyd (Atzkali). 
Karbolsiure, auch rohe, sowie verfliissigte 

und verdiinnte, in 100 Gewiehtsteilen 
mehr als 3 Gewichtsteile Karbolsiure 
enthaltend. 

Kirschlorbeerwasser. 
Koffein, dessen Verbindungen und Zu. 

bereitungen. 
Koloquinten, .extrakt, .tinktur. 
Kreosot. 
Kresole und deren Zubereitungen (Kresol. 

seifenliisungen, Lysol, Lysosolveol usw.) 
BOwie deren Liieungen, soweit sie in 
100 Gewirhtateilen mehr als I Gewichts· 
teil der Kresolzubereitung enthalten. 

Kupferverbindungen. 
Lobelien, ·kraut, ·tinktur. 
Meerzwiebel, ·extrakt, ·tinktur, ·wein. 
Mutterkorn, ·extrakt (Ergotin) . 
Natrium. 
N atriumbichromat. 
Natriumhydroxyd (Atznatron), Seifen. 

stein. 
Natronlauge, in 100 Gewichtsteilen mehr 

als 5 Gewichtsteile Natriumhydroxyd 
enthaltend. 

Paraphenylondiamin, dessen Salze, Liisun· 
gen und Zuboreittingen. 

Phenazetin. 
Pikrillsaure und deren Verbindungon. 
Quecksilberohloriir (Kalomel). 
Salpetersiure (Seheidewasser), aueh rau. 

chende. 
Salzsiure, arsenfreie, auch verdtinnte, in 

100 Gewichtsteilen mohr als 15 Gewichta. 
teile wasserfreie Siure enthaltend. 

Schwefelkohlenstoff. 
Schwefelsiure, arsenfreie, auch verdiinnte, 

in 100 Gewichtsteilen mehr ala 15 Ge. 
wichtateile Sehwefelsiuremonohydrat 
enthaltend l ). 

Silbersalze, mit Ausnabme von Chlorsilber. 
Stephans (Stapbisagria.) .Kiimer. 
Zinksalze, mit Ausnahme von Zinkkarbonat. 
Zinnsalze. 

1) Salzsiure und Sebwefelfliiure gelten als arsenhaltig, wenn I ccm der Siure, mit 
3 com Zinnobloriirliieung versetzt, innerbalb 15 Minuten eine dunklere Farbung annimmt. 

Bei der Priifung auf den Arsengebalt ist, sofem es sicb urn konzentrierte Scbwelel. 
aiure bandelt, zunichst I cern durch EingieBen in 2 cern Wasser zu verdiinnen und I ccm 
von dem erkalteten· Gemisobe zu verwenden. Zinncbloriirl1iBung ist BUS 5 Gewichtateilen 
kriata1lil!iertem Ziimohloriir, die mit I Gewichtateil Salzaiure anzuriihren und voll. 
stindig mit trockenem Chlorwasserstoffe zu Bittigen sind, herzustellen, nach dem Absetzen 
duroh Asbest zu filtrieren und in kleinen, mit Glaaatopfan verschlossenen, miiglichst an. 
geliillten Flasohen aufzubewahren. 
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Glf'tbuch. 

':'.<:l II lIlI= 
II IZ1 ~ S .. Des 'O-fi Des a = ~ 1 a .. 
8 II .. ~ 51 
::I '0 ill Z 2 Giftea ii~'O Erwerbera Z 1>0 = 'tl <II 'i II .. ~] ~ II ~ 8 ~ 
'tl ::I 0 

~ .a " .. 'tl 
~=- .. Name 

".! 'tl 1>0 Wohnort 
·S =:~ ., Name Menge ..101 ~ und 

III 
~'§i Eo< 2 ... ::I (Wohnung) ..:l ~ == 51 Stand 
l:Q.!l:Q toIl;!).= 

(Name der ausstellenden Behorde.) 

Nr .•.. 
ErlaubnlsschelD 

zum Erwerb von Gift. 

Des 

Anlage II. 

Seite .... 
S 
] .:!~ 

.~ .... 
~ 

... III ".<:l .. 
.~ ~ g:, 

Abholenden oS ] .. ,i l 1il Name .!!P g ~ Wohnort 'ti 
und .. IZ1 8 II 

(Wohnung) ~ ~'tl Stand 
Z 

Anlage III. 

Der usw. (Name, Stand) .............. zu (Wohnort und Woh-
nung) ..................................... " ............... . 

Die (beziehungsweise Firma) ........................ wiinscht 
(Menge) ............ (Name des Giftes) ............. zu erwerben, 
um damit ................ (Zweck, zu welchem das Gift benutzt wer· 
den soIl) ................................................... . 

Gegen dieses Vorhaben ist diesseits nach stattgefundener Priifung 
nichts zu erinnern ..........................................•. 

. . . . . . . . . . . . . . . , den .. ten ............... 19 ... . 
(Bezeichnung der ausstellenden Behorde.) 

(Namensunterschrift.) 
(Siegel.) 

Dieser Schein macht die Ausstellung einer Empfangsbescheinigung 
(Giftschein) gemaB ............... nicht entbehrlich. Er verliert mit 
dem Ablaufe des 14. Tages nach dem Ausstellungstage seine Giiltigkeit, 
sofem etwas anderes oben nicht ausdriicklich vermerkt ist. 

(Nr. . ..... des Giftbuches.) 

GiftschelD. 

Anlage IV. 

Von (Firma des abgebenden Geschaftes) ................... zu 
(Ort) .......... bekenne ich hierdurch ....... (Menge) .......... . 
(Name des Giftes) .......... zum Zweck de .................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. wohlverschlossen und bezeichnet erhalten zu 
haben. 

Der aus einem unvorsichtigen Gebrauche des Giftes entstehenden Ge
fahren wohl bewuBt, werde ich dafiir Sorge tragen, daB dasselbe nicht 

1) Dieser Spalte bedarf ea nur dann, wenn gemiS 113 Aba. 3 die Abgabe dar Emp. 
fangebestiitigung im Giftbuche zugelasaen illt. 
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in unbefugte Hinde gelangt und nur zu dem vorgedaohten Zweoke ver
wendet wird. 

Das Gift soIl dumh . . . . . . . . . . . . . . . . . abgeholt werden. 
(Wohnort, Tag, Monat, (Name und Vorname, Stand 
Jahr und Wohnung.) oder Beruf des Erwerbers.) 

(Eigenhii.ndig gesohrieben.) 

(Zusatz, falls das Gift duroh elDen anderen abgeholt wird.) 

Das oben bezeiohnete Gift habe ioh im Auf trag des ............ . 
. . .. . . . . .. (Name des Erwerbers) in Empfang genommen und ver
spreohe, daBBelbe alsbald unversehrt an meinen Auftraggeber abzuliefem. 

(Ort, Tag, Monat, Jahr.) (Name und Vorname, 
Stand oder Beruf 
des Abholenden.) 

(Eigenhii.ndig gesohrieben.) 

Verordnung iiber die Schiidlingsbekimpfung mit hochgiftigen Stoffen. 
Yom 29. Januar 1919. 

Die Reichsregierung verordnet mit Gesetzeskraft ffir das Reich, was folgt: 
§ 1. Das ReichswirtschaftBamt wird ermii.chtigt, die Verwendung von hochgiftigen 

Stoffen zur BekBmpfung tierischer und pflanzlicher Schiidlinge zu regeIn. 
§ 2. Mit Gefingnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark 

oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer den zur Durchfiihrung dieser Ermiichtigung 
von dem Reichswirtschaftsamt erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt. 

§ 3. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkiindung in Kraft. 

Berlin, den 29. Januar 1919. 
Die Reichsregierung. 

Ebert. Scheidemann. 
Der Staatssekretir des ReichswirtschaftBamts. 

Dr. August Miiller. 

Verordnung zor Ausfiihrung der Verordnung tiber die 
Schidlingsbekimpfung mit hochgiftigen Stoflen. 

§ 1. Zur BekBmpfung pflanzlicher und tierlscher Schiidlinge (einschlieBlich der als 
Ungeziefer bezeichneten Arten) ist der Gebrauch von Zyanwasserstoff (Blausiiure) und 
siimtlicher Stoffe, Verbindungen und Zubereitungen, welche zur Entwioklung oder Ver. 
dampfung von Zyanwasserstoff oder leichtfliichtiger Zyanverbindungen dienen, in jeder 
Anwendungsform verboten. Der Reichsminister fiir Emiihrung und LandwirtBchaft kann 
im Einvemehmen mit dem Reichsminister des Innem anordnen, daB das Verbot auf be. 
stimmte Stoffe, Verbindungen oder Zubereitungen keine Anwendung findet. 

§ 2. Das Verbot erstreckt sich nicht auf die Tatigkeit der Heeres. und Marinever. 
waltung BOwie auf die wissenBchaftliche Forschung in Anstalten des Reiches und der Lander. 
Die obersten Landesbehorden oder die von ihnen bestimmten Behorden konnen auf Antrag 
weiteren Stellen oder Personen die Erlaubnis zur Anwendung der nach § 1 verbotenen 
Stoffe, Verbindungen oder Zubereitungen erteilen. 

Die Anwendung der im § 1 Satz 1 genannten Mittel zur Entwesung ganzer Gebiude 
einschlieBlich der Schiffe ist verboten, sofem diese nicht vorher von Menschen ganzlich 
geriumt sind. Der Reichsminister ffir Emiihrung und Landwirtschaft kann im Einver· 
nehmen mit dem Reichsminister des Innem bei der Verwendung bestimmter Mittel fiir 
Teildurchgasungen Erleichterungen hinsichtlich der Riiumung zulassen. Diese Mittel sind 
im Reichsanzeiger bekanntzugeben. 
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§ 3. Die nach § 1 verbotenen Stolfe, Verbindungeu und Zubereitungan diirfen nUl 
an die im § 2 Abs. 1 bezeichneten Stellen oder an solche Stellen und Personen abgegeben. 
werden, denen eine Erlaubnis zur Anwendung nach § 2 Abs. 1 erteilt ist. ' , 

Die Abgabe darf nur in widerstandsfahigen GefaBen erfolgen, die ffir Zyanwasser. 
stoff vollig undurchliiBBig sind. 

§ 4. Der Reichsminister ffir Emahrung und Landwirtechaft erlaBt im Einvernehmen 
mit dem Reichsminister des Innem die Bestimmungen zur Ausfiihrung dieser Verordnung. 

§ 5. Wer den in den §§ 1-3 getroffenen Bestimmungen zuwiderhandelt, wird nach 
§ 2 der Verordnung iiber die Schadlingsbekii.mpfung mit hochgiftigen Stoffen vom 29. J anuar 
1919 in Verbindung mit der Verordnung iiber Vermogensstrafen und BuBen vom 6. Fe. 
bruar 1924 mit" Gefiingnis bis zu einElm Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer dieser 
StrafeD. bestraft. 

§ 6. Diese Verordnung tritt mit dem 15. September 1927 in Kraft. Mit diesem 
Zeitpunkte tritt die Bekanntmachung zur Ausfuhrung der Verordnun,g iiber die Schadlings
bekii.mpfung mit hochgiftigen Stoffen vom 17. Juli 1922 auBer Kraft. 

Berlin, den 22. August 1927. 
Der Reichsminister des Innem. 

I. V.: Z weigert. 

Der Reichsminister ffir Emahrung und Landwirlschaft. 
I. V.: Dr. Hoffmann. 

Wenn auch die Vorschriften betr. den Handel mit Giften sehr genau 
gefaI3t sind, so solI in folgendem doch ein Uberblick iiber sie gegeben 
werden. 

Die Vorschriften betr. den Handel mit Giften sind kein eigentliches 
Reichsgesetz, d. h. sie sind nicht mit Zustimmung des Reichstages und des 
Bundesrates erlassen worden, wie z. B. das Biirgerliche Gesetzbuch. Sie 
sind auch nicht durch Kaiserliche Verordnung erlassen, wie die Verordnung 
yom 22. Oktober 1901, die Gesetzeskraft gleich einem Reichsgesetze hat, 
sondern sie sind von jedem Bundesstaate des Deutschen Reiches einzeln 
erlassen. Dieses Recht der einzelnen Bundesstaaten stiitzt sich auf den 
§ 34 der Reichsgewerbeordnung, welcher lautet: Die Landesgesetze konnen 
vorschreiben, daI3 zum Handel mit Giften auI3erhalb der Apotheken eine 
besondere Genehmigung notig ist. Dieser Paragraph vereitelte die Regelung 
des Gifthandels durch ein Reichsgesetz. Um jedoch eine GleichmiiI3igkeit 
der Verordnungen zu erzielen, wurden im Bundesrate Vorschriften aus
gearbeitet, und aIle Bundesstaaten verpflichteten sich. den Bundesrats
entwurf als Yerordnung zu erlassen, so daI3 jetzt die Yorschriften betr. 
den Gifthandel in allen Staaten Deutschlands mit geringen Abweichungen 
dieselben sind. In einem Punkte lauten sie aber hau£ig verschieden. Wahrend 
fast aIle Staaten Deutschlands den Handel mit den starksten Giften (Ab
teilung 1 und 2) von einer Erlaubnis der PolizeibehOrde abhangig machen. 
stellen manche dasselbe Verlangen auch bei den Giften der Abteilung 3, 
andere aber schreiben fiir diese Gifte nur eine Anmeldepflicht vor. 

Nur eine Anmeldung des beabsichtigten Gifthandels, gleichviel welcher 
Abteilung, ist erforderlich in den Staaten Baden und Wiirttemberg. 

Fiir den Handel mit Giften der Abteilung 3 geniigt die Anmeldung 
in den Staaten Bayern und Braunschweig. 

Die iibrigen Staaten schreiben fUr den Handel mit Giften die polizei
liche Erlaubnis vor, die nach Priifung der Zuverlii.ssigkeit und in den 
Staaten Anhalt, Bayern (Abt.l u.2), Hamburg, Oldenburg, Preu13en, 
Sachsen, Thiiringen und Lippe erst nach Priifung der Befahigung erteilt 
wird. 
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Die Vorschriften betr. den Handel mit Giften gliedern sich in verschie-
dene Abteilungen: 

1. Eine Einleitung. 
2. Aufbewahrung der Gifte. 
3. Abgabe der Gifte. 
4. Einzelbestimmungen iiber gebrauchsfertige Farben, Ungeziefer

mittel und den Gewerbebetrieb der Kammerjiiger. 
5. Das Verzeichnis der Gifte, das in die Abteilungen 1, 2 und 3 zer

fillit. (Anlage I.) 
Die Einleitung sagt, daI3 als Gifte anzusehen sind die in der Anlage I 

aufgefiihrten Drogen, chemischen Priiparate und Zubereitungen. Also 
nur die in der Anlage I aufgefiihrten Waren sind als Gifte von dem Gift
handler zu betrachten, und nur sie unterliegen den Bestimmungen hin
sichtlich Aufbewahrung und Abgabe. Aile nicht genannten Drogen, che
mischen Priiparate und Zubereitungen, seien sie auch noch so giftig und 
scharfwirkend, z B. der nicht aufgefiihrte Eisessig, fallen nicht unter die 
Giftvorschriften. 

Die Aufbewahrung der Gifte muI3 so geschehen, daB sie iibersichtlich 
geordnet sind, von nichtgiftigen Waren getrennt, und daI3 sie nicht neben 
oder iiber Nahrungs- und Genu13mitteln stehen. Sie miissen also einreihig, 
unter sich der Buchstabenfolge nach geordnet, auf Bortern in Abteilungen je 
nach der GroBe der GefiiBe fiir sich aufgestellt und von daneben befindlichen 
nichtgiftigen Waren durch Bretter getrennt sein. Bei Nahrungs- oder GenuI3-
mitteln geniigt ein Trennungsbrett nicht, Gifte diirfen iiberhaupt nicht in 
unmittelbarer Nii,he, nicht iiber und neb en diesen Waren stehen. 

Die Gefii,I3e, worin Gifte aufbewahrt werden, miissen dicht und fest 
und mit gut schlieBenden Deckeln und Stopseln versehen sein. Ob der Stoff, 
woraus die Gefii,I3e verfertigt sind, GIas, PorzelIan, Steingut, Holz oder 
Blech ist, bleibt sich gleich. Auch ist es nicht notig, daB die Deckel oder 
Stopsel von GIas sein mUssen. Ein gut schlieBender, fester Kork geniigt. 
Wie bei den giftigen Laugen aus Zweckmii13igkeitsgriinden ja iiberhaupt keine 
GIasstopsel verwendet werden konnen, da sie sich bald festsetzen wiirden. 
Fiir die Farben aller 3 Abteilungen, sowie fiir die Gifte der Abteilungen 2 
und 3, sofern sie nicht an der Luft verdunsten oder zer£lieBen, wie es Natrium
hydroxyd, Seifenstein, tut, diirfen sogar Schiebladen verwendet werden, nur 
miissen sie mit Deckeln versehen sein und in festen Fiillungen laufen, so 
daB ein Verstauben und Verschiitten unmoglich ist. Wiihrend also Chrom
gelb, Chromgriin, BleigHitte, Kaliumdichromat, Kupfersulfat, Strychnin
getreide in Schiebladen aufbewahrt werden diirfen, ist dies bei Natrium
hydroxyd, bei Seifenstein, nicht der Fall. 

Giftige Pflanzen und Pflanzenteile, die manchmal in groBeren Mengen 
vorhanden sind, konnen in Sii,cken aufbewahrt werden, 'nur miissen sie 
dann auf abgeschlossenen GiftbOden aufbewahrt werden. 

Die AufbewahrungsgefiiBe der Gifte, die Vorratsgefii,Be, miissen deutlich 
und dauerhaft bezeichnet sein, und zwar muB erstens der Inhalt angegeben 
sein mit dem Namen, wie ihn die Anlage vorschreibt, es kann diesem auch 
die ortsiibliche Bezeichnung in kleinerer Schrift hinzugefiigt werden, und 
zweitens muB das Wort Gift darauf stehen. In Drogengeschii,ften sind 
hiiufig begehrte Gifte Kleesalz und Seifenstein. Diese Bezeichnungen diirfen 
aber als ortsiibliche Namen nur in kleinerer Schrift auf den Gefii,Ben ver-
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zeichnet sein, die Anlage schreibt als Hauptbezeichnungen vor Kalium
bioxalat und Natriumhydroxyd. 

Auch in der Farbe der Bezeichnung machen die Giftvorschriften einen 
Unterschied. Die Gifte der Abteilung 1, die starksten Gifte wie Arsen 
und seine Verbindungen und Zubereitungen, Zyankalium, Strychninnitrat, 
Phosphor usw. sind mit weHler Schrift auf schwarzem Grunde zu bezeichnen, 
dagegen die Gifte der Abteilungen 2 und 3, z. B. Oxalsaure, Gummigutti, 
Kokkelskorner, Strychningetreide, Kaliumchlorat, Silbernitrat usw., mit 
roter Schrift auf weiBem Grunde. Nur fiir die Mineralsauren, Laugen, Brom 
und Jod, wo die rote Farbe bald zerstort wiirde, wird die Bezeichnung 
mittels Xtz- oder Radierverfahrens (Flullsii.ure) auf weiBem Grunde zu
gelassen. 

Wir haben gesehen, daB im allgemeinen vorgesehrieben 1st, Gifte von 
nichtgiftigen Waren und Nahrungsmitteln gesondert aufzubewahren, die 
Vorschriften gehen aber noch weiter und bestimmen, daB die Gifte der 
Abteilung 1, also Arsen usw. in einer Giftkammer aufbewahrt werden miissen, 
d. h. in einem von allen Seiten durch feste Wande abgeschlossenen Raume, 
worin sich nur giftige, keine niehtgiftigen Stoffe befinden diirfen. Diese 
Giftkammer muB auf der AuBenseit.e deutlich dumh das Wort "Gift" 
gekennzeichnet sein, und darin muB sich ein Tisch oder weni~stens eine 
Tischplatte befinden, wo die Gifte abgewogen werden konnen. Diese Gift
kammer darf nur von dem Geschiiftsinhaber oder dessen Beauftragten be
treten werden und muB auJler der Zeit des Gebrauchps stets verschlossen 
sein. In dieser Giftkammer muB sich ein verschlieBbarer Giftsehrank be
find en, der auf der AuBenseite der Tiir deutlich das Wort .. Gift" triigt. 
In diesem Giftschranke miissen die Gifte der AbteiJung 1 verschlossen 
aufbewahrt werden. Nur groBere Vorrate einzelner Gifte der Abteilung I, die 
in dem meistens nur kleinen Giftschranke nicht Platz finden wiirden, 
diirfen auBerhalb des Giftschrankes, aber nirgends anders als in der 
Giftkammer, und auch hier nur in verschlossenen Gefii.Jlen aufbewahrt 
werden. 

Betreffs Phosphor und mit solchem hergestellter Zubereitungen, die 
ja eigentlich als Gifte der Abteilung 1 in den Giftschrank gehorten, sind 
infolge der groBen Feuergefahrlichkeit besondere Bestimmungen festgesetzt. 
Mit Ausnahme der Phosphorpillen, deren Aufbewahrungsort der Gift
schrank ist, diirfen sie nicht in diesem aufgestellt sein, sondern miissen 
in einem feuerfesten Behiilter unter Wasser, an einem frostfreien Ort und 
verschlossen aufbewahrt werden. Ob dieser feuerfeste Behalter, z. B. ein 
eiserner Kasten, in der Giftkammer seinen Platz erhiHt, oder ob man eine 
Offnung in die Kellermauer einhauen liillt und diese mit einer Eisentiir 
versieht und verschlieBt, ist gleich, nur im Giftschranke darf Phosphor 
nicht stehen. Auch fiir Kalium und Natrium sind besondere Bestimmungen. 
Sie haben groBe Affinitiit zu Sauerstoff; mit Wasser zusammengebracht, 
entziehen sie ihm den Sauerstoff, und der Wasserstoff entziindet sich. Aus 
diesem Grunde sind beide wasser- und feuersicher unter einem sauerstoff
freien Korper wie Petroleum, ParaffinOl oder einem anderen Kohlenwasser
stoff unter VerschluB zu halten; ob innerhalb oder au.l3erhalb der Gift
kammer, ist nebensachlich. 

Um zu verhindern, daB Gerii.tschaften, die zum Umgehen mit Giften 
benutzt werden, auch fiir andere Waren dienen, ist vorgeschrieben, daB 
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ganz bestimmte GeriitschaIten wie Loffel, Morser, Handwaagen vorhanden 
sein miissen, die ausschlieBlich nur fiir die Gifte gebraucht werden diirfen, 
und zwar miissen fiir die Gifte der Abteilung 1 und fiir die Gifte der Ab
teilungen 2 und 3 zusammengefaBt gesonderte Geratschaften da sein, die 
in den vorgeschriebenen Farben mit dem Worte "Gift" zu bezeichnen 
sind. Der Aufbewahrungsort der Gerate fiir die Abteilung 1 ist der 
Giftschrank. Fiir die Gerate der Abteilungen 2 und 3 ist der Aufbewahrungs
ort nicht naher bestimmt. Dagegen miissen sie stets sauber gehalten werden, 
und so empfiehlt es sich, sie in der Giftkammer zu verwahren. In jedem 
GefaBe, das eine giftige Farbe birgt, muB auch ein mit Gift bezeichneter 
Loffel sein. 

Als letzte, aber auBerst wichtige Bestimmung iiber die Aufbewahrung 
der Gifte ist zu betonen, daB sich Gifte nicht auBerhalb der VorratsgefaBe 
befinden diirfen. Ein Herumliegen der Gifte in Tiiten ist also untersagt, 
und die von den GroBhandiungen in Tiiten erhaltenen Gifte miissen sofort 
in die VorratsgefaBe gefiiIIt werden. 

Wir kommen zur Abgabe der Gifte und fragen uns: 
1. Wer in einem Drogengeschafte darf Gifte abgeben 1 
2. An wen darf Gift abgegeben werden 1 und 
3. Was hat bei der Abgabe der Gifte zu geschehen 1 
Wir haben gesehen, daB zum Handel mit Gift eine Erlaubnis der 

BehOrde notig ist. Diese Eriaubnis erhalt der Geschaftsinhaber, nachdem 
er der PolizeibehOrde den Nachweis geniigender Zuverliissigkeit in betreff 
des Oifthandels erbracht hat. Der Gesrhaftsinhaber ist also berechtigt, 
Gifte abzugeben. AuEer ihm ist aber auch dazu berechtigt, wer von 
dem Geschaftsinhaber dazu beauftragt wird, also der Gehilfe oder ein 
alterer Lehrling, wenn sie von dem Geschii.Itsinhaber fUr zuverliissig 
genug erachtet werden, worauf es immer ankommt. Diese AngesteIIten, 
die unter der Aufsicht und der Leitung des Geschiiftsinhabers tatig sind, 
haben eine Erlaubnis der BehOrde zum Handel mit Gift nicht notig. Da
gegen darf der SteIIvertreter des Geschaftsinhabers, z. B. der Leiter eines 
Zweiggeschiiftes (FiliaIIeiter), den Handel mit Gift nur nach Erhalt der 
Erlaubnis von seiten der Beharde ausiiben. 

Fragen wir uns weiter, an wen Gift abgegeben werden darf, so haben 
wir uns vor allen Dingen zu sagen, daB Gift niemals an Kinder unter 
14 Jahren abgegeben werden darf. Allerdings macht der Staat Hamburg 
hierbei eine kleine Ausnahme. Er gestattet, daB die giftigen Farben der Ab
teilung 3 auch an Kinder unter 14 Jahren ausgeliefert werden diirfen, 
niemals aber andere Gifte als eben diese Farben. Damit aber durch diese 
Abgabe an Kinder kein Unheil entsteht, ist es durchaus erforderlich, die 
Papierbeutel mit festem Papier zu umhiiIlen und gut zu verschniiren. 

Gestattet ist also in allen Staaten des Deutschen Reiches die Abgabe der 
Gifte an Personen iiber 14 Jahre, jedoch nur unter der Bedingung, daB dem 
Verkaufer die das Gift verlangende Person als zuverlassig bekannt ist, und 
das Gift zu einem erlaubten gewerblichen, wirtschaftlichen, wissenschaft
lichen oder kiinstlerischen Zwecke gewiinscht wird. Es geniigt nicht, daB 
dem Verkaufer die Person oberflachlich bekannt ist, daB er sie kennt, 
nein, er soll sie als zuverlassig kennen, was mitunter eine sehr schwierige 
Sache i~t. Wir kannen jedoch die Regel aufsteIlen, daB bei Abgabe von 
Giften der Abteilung 3 den Giftvorschriften Geniige getan wird, wenn 
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wir uns durch eingehende Erkundigung vergewissem, daB keinesfalls mit 
dem Gifte fahrliissig umgegangen werden wird. Kommt z. B. ein Klempner 
in ein Drogengeschiift, um Salzsiiure zum Loten zu kauIen, so werden wir 
ihm diese ~eben, auch wenn er uns nicht aIs zuverlassig bekannt ist, so
bald wir uns durch geschicktes Fragen iiberzeugt haben, daB er wirklich 
Klempner ist und mit der Salzsiiure sachgemii13 umzugehen versteht. Anders 
aber bei den Giften der Abteilungen 1 und 2. Hier mUssen wir peinlichst 
beachten, da13 uns die das Gift verlangende Person als zuverlassig bekannt 
ist. 1st dies nicht der Fall, oder will der KauIer das Gift zu einem nicht 
erlaubten Zwecke haben, wie Kokkelskorner zum Fischfang, so diirfen 
wir ihm Gift nicht verabfolgen, sondern mUssen auI der Beibringung eines 
polizeilichen Erlaubnisscheines bestehen. 

Sind wir nach all diesen Feststellungen berechtigt, Gift herzugeben. 
so mUssen wir uns zuerst fragen, ~'u welcher der Abteilungen das Gift gebOrt. 
Die Gifte der Abteilungen 1 und 2, also die stiirksten, wie Arsen, Zyan
kalium, Phosphor, Quecksilberchlorid, Flu13siiure usw. und aus Abteilung 2 
z. B. Gummigutti, Strychningetreide, Kokkelskorner. Oxalsaure, Chrom
saure diirfen nur gegen eine schriftliche Empfangsbescheinigung. einen 
Giftschein, abgegeben werden. Diese Giftscheine sind sofort nach Abgabe 
des Giftes, und zwar von dem Abgebenden selbst, in ein Giftbuch einzu
tlchreiben, wobei man meht Zeilen iiberspringen darf, sondem die Eintragung 
unmittelbar im AnschluJ3 an die vorige machen muJ3. Diese Giftscheine 
miissen 10 Jahre lang aufbewahrt werden, ebenso das Giftbuch, und zwar 
dieses von der letzten Eintragung an gerechnet. 

Kommen wir nun zur Abgabe selbst, so ist zu betonen, daB die Gifte 
der Abteilung 1 nur in festen, dichten GefiiBen von Ton, GIas, Blech usw., 
die mit einem Deckel, Glasstopsel oder Kork veraehen sind, abgegeben 
werden diirfen, niemals aber in Papierbeuteln. Dagegen ist es gestattet, 
die Gifte der Abteilungen 2 und 3, die nicht an der LuIt zerflie13en oder 
verdunsten, in festen Umhiillungen jeder Art abzugeben, wenn nur ein 
Verschiitten ausgeschlossen ist, also z. B. in Pappschachteln oder auch 
in festen, gut geklebten Papierbeuteln. Wiihrend wir also Kleesalz in Papier
beuteln abgeben diirfen, ist dies fiir Seifenstein nicht gestattet, da er an 
der Luft zerflie.Bt; ebenfalls nicht fiir Schweinfurtergriin, da es ein Gift 
der Abteilung 1 ist. Als iiu.Berst wichtig ist hervorzuheben, da.B Gifte nie
mals in Trink- oder Kochgefii.Ben, also Tassen, GIasern und Topfen ab
gegeben werden diirfen, auch nicht in solchen Flaschen oder Kriigen, wo
durch eine Verwechslung mit einem Nahrungs- oder Genu.Bmittel herbei
gefiihrt werden kann. Niemals diirfen also Salzsiiure, Schwefel
saure, Natronlauge usw. in eine Bier-, Selters-, Wein-, Mineral
brunnen-, Likorflasche und iihnliches gefiillt werden. 

Siimtliche Umhiillungen der Gifte, seien es Tiiten, Flaschen, Schachteln, 
Blechdosen usw. miissen deutlich bezeichnet sein, und zwar mit dem N amen, 
wie er in der Anlage I auIgefiihrt ist, dem wiederum in kleinerer Schrift 
der ortsiibliche Name zugefiigt werden darf; au.Berdem muB das Wort Gift 
und der Name des abgebenden Geschiiftes verzeichnet sein, und zwar bei 
den Giften der Abteilung 1 genau wie bei den Standgefii13en in wei.Ber Schrift 
auf schwarzem Grunde, bei den Giften der Abteilungen 2 und 3 in roter Schrift 
auI weiBem Grunde. Bei Giften der Abteilung 3, die an der Luft nicht zero 
flieBen oder verdunsten, darf jedoch das Wort "Gift" durch "Vorsicht" 
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ersetzt werden. Wollen wir z. B. Kleesalz abgeben, so muB die Bezeichnung 
mit roter .Schrift auf weiBem ,Grunde lauten: "Kaliumbioxalat", darunter 
kann in kleinerer Schrift die ortBiibliche Bezeichnung "Kleesalz" angebracht 
werden, ferner muB das Wort "Gift" oder "Vorsicht" und schlieBlich der 
Name des abgebenden Geschiiftes auf dem Bezeichnungsschilde etcheD 

Gewisse Erleichterungen sind fiir die Abgabe der Farben geschaffen. 
Wiihrend trockene Farben siimtlichen Bestimmungen unterliegen, die wir 
bisher kennengelernt haben, unterliegen gebrauchsfertige 01-, Harz- oder 
Lackfarben. also angeriebene Farben, sofern sie nicht arsenhaltig sind, 
diesen Bestimmungen nicht, sondern sie konnen ohne weiteres an jeder
mann abgegeben werden, auch ohne irgendeine Bezeichnung. Dasselbe 
gilt hinsichtlich der Abgabe an jedermann auch fiir Tuben-, Tusch- und 
Pastenfarben. Dagegen miissen diese mit dem Worte "Gift" bzw. "Vor
sicht" versehen sein und einer Bezeichnung, die den Giftstoff erkennen 
liillt. Zu beachten ist, daB arsenhaltige Tusch- und Tubenfarben niemals 
zwischen den iibrigen Farben liegen diirfen, sondern daB sie im Giftschrank, 
vorschriftsmiiBig weill auf schwarz bezeichnet, aufbewahrt werden miissen und 
nur gegen Giftschein bzw. sogar Erlaubnisschein abgegeben werden diirfen. 

Bei der Abgabe der Ungeziefermittel im allgemeinen ist wichtig, daB 
stets eine Belehrung mitverabfolgt werden mull, wobei es gleichgiiltig ist, 
ob es sich_ um Strychningetreide, ein phosphorhaltiges Mittel oder z. B. 
um arsenhaltiges Fliegenpapier oder um SabadiIIessig oder Kresolpuder 
gegen Liiuse handelt. 

Aus den fiir die arsenhaltigen Ungeziefermittel getroffenen Bestim· 
mungen ist besonders hervorzuheben: 

1. Ane arsenhaltigen Ungeziefermittel, arsenhaltiges Fliegenpapier 
ausgenommen, diirfen nur gegen polizeilichim Erlaubnisschein abgegeben 
werden. Es ist dies also der einzige Fall, wo es nicht dem Gifthiindier iiber
lassen iat, zu entscheiden, ob ihm der Kiiufer als zuverliissig gilt, er mull 
stets auf der Beibringung eines Erlaubnisscheines bestehen. Dies ist er
forderlich, selbst wenn es sich um die Abgabe eines arsenhaltigen Ungeziefer
mittels an einen Polizeiarzt oder einen Kreisarzt handelt, da diese nicht 
polizeiliche, sondern nur medizinalpolizeiliche Befugnis haben. 

2. Arsenhaltige Ungeziefermittel, ausgenommen arsenhaltiges Fliegen
papier, miissen mit einer in Wasser leicht loslichen griinen Farbe ver
mischt sein. Die Teerfarbstoffe ausgenommen, sind alle griinen Farben, 
wenn nicht so gut wie unloslich, so doch sehr schwer in Wasser loslich. Des
halb sind alle diese Ungeziefermittel mit einem griinen Teerfarbstoff auf
zufiirben. Dies gilt ebenfalls fiir die Abgabe des Schweinfurtergriins aIR 
Ungeziefermittel, da diese an und fiir sich stark griine Farbe in Wasser 
sehr schwer loslich ist. 

Polizeiverordnung (Anhalt) 
tiber den Vertrieb von giftigen Pfianzenschutzmitteln. 

§ 1. AlB giftige Pflanzenechutzmittel im Sinne dieeer Beetimmungen gelten die in An. 
lage I bezeichneten Stoffe, Verbindungen und Zubereitungen Howie die untE'r ihrer Ver. 
wE'ndung hergestellten ZUbereitungen zur Bekiimpfung (Vertilgung) und Abwehr von 
Pflanzenschii.dlingen, 

§ 2. (I) Der Vertrieb von giftigen Pflanzenschutzmitteln gemiiS den nachfol
genden Beetimmungen iet Apotheken und anderen zum Handel mit Giften bereohtigten 
Abgabestellen ohne beeondere Erlaubnie geetattet. 
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(I) Weitere BetriebBSteIlen bediirfen zum Vertrieb dieser Mittel einer besonderen 
Erl&ubnis. 

(3) Gewerbetreibenden, die vorwiegend mit Lebensmitteln oder Futtermitteln 
handeIn, darf nur in ganz besonderen Fallen die Erlaubnis zum Vertrieb von giftigen 
P:ftanzensohutzmitteIn erteilt werden. 

(4) Der Vertrieb unterliegt den Vorschriften der §§ 3 bis 14. 

Aufbewahrung der giftigen PflanzenschutzmitteI. 
§ 3. Vorrate von giftigen Pflan~.enschutzmitteIn mUssen in einem besonderen, an 

allen Seiten von dichtgefiigten, widerstandsfiihigen Wanden umschlossenen und mit einer 
dichten Tiir versehenen Raum (Giftraum) IlWbewahrt werden, in dem sich auBer Giften 
keine Lebens- odar Futtermittel oder sonstige Waren befinden. 

§ 4. (1) Vorrite von giftigen PflanzenschutzmitteIn miissen eich in dichten, festen Be
hiltnissen befinden, die mit festen, gut schlieBenden DeukeIn oder StapseIn versehen sind. 
[n abgabefertigen Packungen, die infolge Beschidigung der Behiltnisse oder der Urn
hiillung den fiir die Abgabebehiltnisse geltenden Bestimmungen von § 12 nieht entsprechen, 
diirfen giftige Pflanzerumhutzmittel nieht aufbewahrt werden. 

(2) AuBerhalb der Vorratsbehiltnisse diirfen giftige Pflanzenschutzmittel sioh nicht 
befinden. Werden aussohlieBlich giftige P:ftanzenschutzmittel in vorschriftsmiBigen Ori
ginalpackungen abgegeben, so genugt die Aufbewahrung in einem dichten verschlieD
baren Behilter (Schrank, festgefiigte Kiste) in einem Raume, in dem keine Lebens
oder Futtermittel aufbewahrt werden. In diesem Behilter diirfen gleichzeitig keine 
anderen Waren aufbewahrt werden. 

S 5. (1) Die Vorratsbehiltnisse miissen mit der Aufsohrift "Gift" und mit der Angabe 
des Inhalts unter Anwendung der in der Anlage I enthaltenen Bezeichnungen oder diesen 
entsprechenden Namen, aus denen das Gift ersichtlich ist, deutlich erkennbar und dauer
haft bezeiehnet sein. 

(2) AuDer diesen Be:reichnungen oder Namen ist nm noch die Anbringung der orts
iibliohen Namen in kleinerer Sohrift gestattet. Bei Pflanzenschutzmitteln, die Gifte der 
Abteilung 1 der Anlage I enthalten, ist weiDe Bchrift auf Rchwarzem Grunde, bei Pflanzen
!lchutzmitteIn, die Giite der Abteilung 2 und 3 enthaIten, rote Schrift auf weiBem Grunde 
a.nzuwenden. 

(3) Diese Bestimmungen finden aufVorratsbehiltnisse in solchen Raumen. die lediglich 
dem GroDvertriebe dienen, keine Anwendung, solem in anderer Weise fUr eine Kennzeich
nung geBOTgt ist, die Verweuhselungen aussehlieDt. 

(4) Werden jedoch aus derartigen Riumen auch die fiir eine Einzelvertriebsstatte des 
Leiters der GroDvertriebsstelle bestimmten Vorrate entnommen, so mussen die Behalt
nisse auDer mit der sonst ublichen Kennzeichnung auoh nach Vorschrift des Abs. 1 be
zeichnet smn. 

§ 6. (1) Pflan"enschutzmittel, die Gifte der Abteilung 1 der Anlage I enthalten, mUssen 
-wenn nieht Ausnahmen vorgesehen sind - innerhalb des Giftraumes in einem besonderen 
Versohlage (Giftverschlag) aufbewahrt werden, in dem Rich nm diese Giite befinden diirfen. 
Der Giftversohlag muD an allen Seiten von fasten Wanden umschlossen und mit einer diehten 
auDer der Zeit des Gebrauehs verschlossenen Tiir versehen sein. Es ;st erlaubt, die Wande 
aus dichtgefugten Brettern oder ihnlichem Material herzustellen. In dem Giftverschlage 
muB sich ein Tisch oder cine Tischplat,te befinden, worauf daR Abwigen oder Abteilen der 
Gifte vorgenommen wird. In besonderen Fillen kann durch die OrtBpolizeibeh1irde ge
stattet werden, daD dar Giftverschlag dureh einen dichten verschlieBbaren Behiilter - einen 
Schrank oder eine fest,gefiigte Kiste - ersetzt wird. In diesem Falla geniigt es, wenn sich der 
Tisch oder die Tischplatte zum Abwagen oder Abteilen der Gifte im Giftraum belindet. 

(2) Der Giftraum und der Giftversohlag mussen fur die darin vorzunehmenden Arbeiten 
&usreichend durch Tageslicht erhellt oder durch eine geniigend sichere kiinstliche Beleuch. 
tung erhellbar sein. Auf der AuDenseite der Tiir des Giftraumes muD die deutlich orkenn· 
bare und dauerhafte Aufschrift angebracht sein: "Giftraum. Unbefugten ist der Zutritt 
untersagt." Der Giftraurn ist ala Bolcher aueh in seinem Innem deutlich zu kennzeichnen. 
Der Vorratsbehiilter (Schrank, Kiste) ist mit der Aufs(!hrift "Gift" (Pflanzenschutzgift") 
als Giftbehalter kenntlich Ztl Machen. 

(3) Der Giftraum und der Giftverschlag oder GiftbehBlter diirfen nm dpm Leiter der 
VeTtriebsstelle und den von ihm beauftragten Personen zuganglich sein und mUssen auDer 
der Zeit des Gebrauchs versohlossen gehalten werden. 

§ 7. (I) Die fiir die Herrichtung zur Abgabe giftiger Pflanzenschut2mittel erforder
lichen Gerate (Wl!agen. Laffel u. dgl.) miissen mit der deutlich erkenr.baren und dauer-
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haften Aufschrift "Gift" versehen sain und diirfen zu anderen Zwecken nicht gebraucht 
werden. 

(2) 1m Giftverschlag oder dem a19 Ersatz zugelassenen Giftbeha1ter sind auch die Gerate 
fiir die dart befindlichen Pflanzenschutzmittel aufzubewahren. Auf Gewiehte finden diese 
Bestimmungen nicht Anwendung. 

(3) Der Verwendung besonderer Waalren bedarf es nieht, wenn groBere Mengen von gif
tigan Pflanzenschutzmitteln unmittelbar in den verschlossenen Vorrats- oder Abgabe
behaltnissen gewogen werden. 

Abgabe der giftigen Pflanzenschutzmittel. 

§ S. Glftiga Pflanzenschutzmittel durfen nur von dem Leiter der Vertriebsstelle 
oder den von ihm eigens hiermit Beauftragten abgegeben werden. Als Abgabe ist auch die 
Zusendung durch die Post oder durch einen yom Leiter der Betriebsstelle beauftragten 
Boten an7useben. 

§ 9. (1) Giftige Pflanzenschutzmittel diirfen nur an solche Personen a bgegeben werden, 
von denen der Abgebende anzunehmen berechtigt ist, daB ~ie die giftigan Pflanzenschutz
mittel in zuverlassiger Weise ausschlieBlich zur Bekampfung (Vertilgung) und Abwehr 
von Pflanzenschadlmgan benutzen werdl'n. Der Abgebl'nde hat sieh hieruber, falls ihm 
der Abnehmer in dieser Beziehung nicht ausreiohend bekannt ist, durch Befragen des Ab
nehmers zu vergewissern. Kann er die erforderliche GewiBheit nieht erllmgen, so darf er 
das giftige Pflanzenschutzmittel nur gegen Erlaubnisschein abgeben. 

(2) Die ErlaubniFscheine sind von der Ortspolizeibehorde nach Prufung der Sachlage 
gemaB Anlage II alL9zustellen. Sie sollen in der Regel nur fUr einc bestimmte Menge, aus
nahmsweise auch fUr den Bezug einzelner giftiger Pflanzenschutzmittel wahrend eines ein 
halbes Jahr nicht iibersteiganden Zeitraumes ausgestellt werden. Der Erlaubnisschein 
verliert mit Ablauf des vierzehnten Tages nach dem Ausstellungstage seine Giiltigkeit, 
wenn auf ihm nichts anderes behordlicherseits vermerkt ist. Di" Erlaubnisscheine sind, der 
Zeit der AU8stelhmg nach geordnet, zehn Jahre lang aufzubewahren. Diejenigen fiir Gifte der 
Abteilung 1 und 2 sind mit den entsprechenden Nummem des Giftbuches (§ 10) zu versehen. 

(3) An Vereine diirfen giftige Pflanzenschutzmittet zur Verteilung an ihre Vereins· 
mitglieder nur abgegeben werden, wenn der Verein die nach § 2 erforderliche Erlaubnis 
zum Vertrieb von giftigen Pflanzenschutzmitteln besitzt. 

(4) An Kinder unter 14 Jahren diirfen giftige Pflanzenschutzmittel nicht ausgehandigt 
werden. 

§ 10. (1) Vber die Abgabe von Pflanzenschutzmitteln, die Gifte der Abteilungen 1 
und 2 enthalten, sind - Bofern nieht Ausnahmen vorgesehen sind - in einem mit fort
laufenden Seitenzahlen versehenen, gemaB Anlaga III eingerichteten Giftbuche die daselbst 
vorgasehenen Eintragungan vorzunehmen. Die Eintragungen mUssen sogleich nach Ab
gabe der Waren von dem Abgebenden selbst, und zwar immer in unmittelbarem AnschluB 
an die nachstvorgehende Eintragung ausgefUhrt werden. Nachtragliche textliche Ande
rungan der Eintragungen sind nicht zulassig. Das Giftbuch ist zehn Jahre lang nach der 
letzten Eintragung aufzubewahren. 

(2) Die vorstehenden Bestimmungen finden nicht Anwendung auf die Abgabe der gif
tigen Pflanzenschutzmittel, die von GroBvertriebsstellen an die Einzelvertriebsstellen ab
gegeben werden, sofem iiber die Abgabe dergastalt Buch geftihrt wird, da/3 der Verbleib 
der giftigen Pflanzenschutzmittel nachgewiesen werden kann. 

(3) Diejenigan Vertriebsstellen fiir Pflanzenschutzmittel, die in bezug auf den Verbleib 
der ihnen anvertrauten Gifte von der ihnen iibergeordneten Landesstelle iiberwacht werden. 
brauchen kein Giftbuch zu fUhren, wenn sie die von den Empfangern der Pflanzen 
schutzmittel ausgestellten Giftscheine (§ 11) oder Listengiftscheine, nach Muster der 
Anlage V sorgfiiJtig aufbewahrt und nach bestimmten Zeitabschnitten gesammelt, regel
maBig an die Landesanstalt abliefern, die diese Scheine zehn Jahre lang aufzubewahren hat. 

§ 11. (1) Pflanzenschutzmittel, die Gifte der Abteilungen 1 und 2 enthalten, diirfen 
- wenn nicht Ausnahmen vorgesehen sind - nur gegen schriftliche EmpfangsbestBtigung 
(Giftschein) des Erwerbers abgegeben werden. Wird das giftige Pflanzenschutzmittel durch 
einen Beauftragten abgeholt, so hat der Abgebende (§ 8) auch von diesem sich den Empfang 
bescheinigen zu 100sen. 

(2) Die Bescheinigungen sind nach dem in Anlage IV vorgeschriebenen Muster aus
zustellen, mit den entsprechenden Nummem des Giftbuches (§ 10) zu versehen und, nach 
diesen geordnet und geheftet, zehn Jahre lang aufzubewahren. Von den Vertriebsstellen 
fUr giftige Pflanzenschutzmittel konnen an Stelle der Bescheinignngen nach Muster der 
Anlage IV auch Listengiftscheine nach Muster der Anlage V verwendet werden. 
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(3) Die Empfangsbestatigung desjenigen, an den das giftige Pflanzenschutzmittel aus· 
gehiLndigt wird, darf in einer Spalte des Giftbuches gegeben werden. 

(4) Fiir den Nachweis der Abgabe gebeizten Getreides (§ 15) oder giftiger Pflanzen. 
schutzmittel in abgabefertigen Originalpackungen, wenn diese unter die Ausnahme· 
bestimmungen der Anlage I, Abteilung 1 und 2 fallen, geniigt die Eintr\lgung des Ab. 
gebenden in einem mit fortlaufenden Seitenzahlen versehenen, gemiLB Anlage VI ein. 
gerichteten Abgabebuch ffir giftige Pflanzenschutzmittel. Das Abgabebuch iiir 'giftige 
Pflanzenschutzmittel ist zehn Jahre lang nach der letzten Eintragung aufzubewahren. 
In diesen FiLlIen bedarf es keiner schriftlichen EmpfangsbestiLtigung. 

(5) 1m Faile des § 10 Abs. 2 und des § 11 Abs. 3 und 4 ist die Ausstellung eines Gift· 
scheines nicht erfol'derlich. 

§ 12. (1) Giftige Pflanzenschutzmittel miissen in dichten, festen und gut geschloss6nen 
BehiLltniasen abgegeben werden. Ffir feste, an der Luft nicht zerflieBende oder verdunstende 
giftige Pflanzenschutzmittel, die nur Gifte der Abteilungen 2 und 3 enthalten, geniigen 
dauerhafte Umhiillungen jeder Art, sofem durch diese ein Verschiitten oder VerstiLuben 
ausgeschlossen ist .. 

(2) Die BehiLltniase oder Umhiillungen miissen mit der nach § 5 Abs. 1 vorgeschriebenen 
Aufschrift und Inhaltsabgabe so"\\ie mit der Bezeichnung der abgebenden Vertriebsstelle 
deutlich und dauerhaft versehen sein. Bt'i festen, an der Luft nicht zerflieBenden oder 
verdunstenden Pflanzenschutzmitteln, die nur Gifte del' Abteilung 3 enthalten, darf an 
Stelle dt's Wortes "Gift" die Aufschrift "Vorsicht" gebraucht werden. 

(3) Reklamehafte Aufdrucke und reklamehafte Bilder auf den Packungen sind nicht 
erlaubt. 

§ 13. Es ist verboten, giftige Pflanzenschutzmittel in EB., Trink., Kochgeschirren 
oder in solchen Flaschen, Kriigen oder sonstigen BohiLltniasen abzugeben, deren Form 
oder Bezeichnung die Gefahr einer Verwechselung des Inhalts mit l,ebensmitteln herbei. 
zuiiihren geeignet ist. 

§ 14. (1) Bei der Abgabe von giftigen Pflanzenschutzmitteln (§ 8) ist der EmpfiLnger, 
soweit nicht Zusendung durch die Post stattfindet, miindlich iiber die Giftigkeit des 
Mittels zu belehren und auf die gebotenen VorsichtsmaBregeln hinzuweisen. AuBerdem 
ist jeder Packung eine Belehrung iiber die mit einem unvorsichtigen Gebrauche verkniipften 
Gefahren und eine Gebrauchsanweisung beizufiigen. Del' Wortlaut del' Belehrung und 
del' Gebrauchsanweisung kann von del' Biologischen Reichsanstalt fiir Land· und Forst. 
betrieb im Einvernehmen mit dem Reichsgesundheitsamt vorgeschrieben werden. 

(2) Pflanzenschutzmittel, die aus Arsen oder seinen Verbindungen bestehen, und die 
unter Verwendung dieser Stoffe hergestellten Zubereitungen diirfen, auch wenn sie von 
Natur griin gefiLrbt sind, nur mit einer in Wasser leicht loslichen griinen Farbe vermischt 
zur Abgabe vorriLtig gehalten oder abgegeben werden. Das gleiche gilt ffir Quecksilber. 
verbindungen und die unter Verwendung von Quecksilberverbindungen hergesteUten 
Zubereitungen, die mit einer in Wasser leicht loslichen blauen Farbe vermischt sein 
miissen. 

(3) Vorstehende BeschriLnkungen konnen zeitweilig auBer Wirksamkeit gesetzt werden, 
wenn und soweit es sich darum handelt, untor polizeilicher Aufsicht auBerordentliche MaB. 
nahmen zur BekiLmpfung (Vertilgung) und Abwehr von PflanzenschiLdlingen zu treffen. 

Beizen von Getreide und Abgabe von gebeiztem Getreide. 

§ 15. (1) Die behordlich als zustiLndig bezeichneten SteUen konnen die Erlaubnis 
zum gewerbsmiLBigen Beizen von Getreide mit giftigen Pflanzenschutzmitteln und zur 
Abgabe des gebeizten Getreides erteilen, wenn die behordlich eingesetzte Versuohsstation 
das beabsichtigte Beizverfahren gutgeheiBen hat. 

(2) Bei del' Abgabe des gebeizten Getreides ist der EmpfiLnger, soweit nicht Zu. 
sendung durch die Post ijtattfindet, miindlich iiber die Giftigkeit zu belehren und auf 
die gebotenen Vorsichts~aBregeln hinzuweisen. tl"ber die Abgabe ist nach Muster der 
Anlage VI Buch zu fiihren. 

§ 16. Zuwiderhandlungen gegen diese Polizeiverordnung werden, soweit in den be· 
stehenden Gesetzen nicht hohere Strafen vorgesehen sind, nach § 367 Ziffer 5 des Straf. 
gesetzbuches mit Geldstrafe bis zu einhundertfiinfzig Goldmark oder mit Haft bestraft. 

§ 17. Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage der Verkiindung in Kraft. fedoch 
sind in abgef'lrtigten Originalpackungen befindliche giftige Pflanzenschutzmittel, deren 
Packungen den Vorschriften dieser Polizeiverordnung nicht vollkommen entsprechen, 
noch binnen 6 Monaten nach Verkiindung del' Polizeiverordnung zur Abgabe gemiLB 
deren Vorschriften zugelassen. 
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Abteilung 1. 

Arsen und seine Verbindungen. 
Nikotin und seine Verbindungen, ausgenommen Tabaklauge. 
Quecksilberverbindungen. 
Uransalze, wasserliisliche. 
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Jedoch diirfen Pflanzenschutzmittel, die vorgenannte Stoffe enthalten - ausgenommen 
die arsen· und gleichzeitig bleihaltigen Mittel -, beziiglich del' Aufbewahrung und Abgabe 
wie Gifte der Abteilung 3 behandelt werden, wenn sie in Originalpackungen aufbewahrt 
und abgegeben werden, iiber die Abgabe dergestalt Buch gefiihrt wird (gemiW Anlage VI), 
daB der Verbleib der giftigen Pflanzenschutzmittel nachgewiesen werden kann, und ihre 
BehiiJ.tnisse mit Inhalt folgenden Anforderungen entsprechen: 

1. die Packungen mUssen unbeschadigt sein (§ 4 Abs. 1 Satz 2), 
2. die Behaltnisse mUssen dicht, fest und gut verschlossen sein, 
3. die Behaltnisse mUssen die deutliche und dauerhafte Aufschnft "Gift" tragen, 

sowie mit der Angabe des Inhalts, aus der der Name des Giftes eindeutig zu 
erkennen ist, versehen sein (§ 5 Abs. 1) und diirfen keine reklamehaften Aufdrucke 
und reklamehaften Bilder aufweisen (§ 12 Abs. 3), 

4. der Inhalt muB mit einem in Wassel'!eicht liislichen Farbstoffe versetzt sein (siehe 
auch § 14 Abs. 2), wobei ein griiner Farbstoff vorhanden sein muB, wenn Arsen und 
Quecksilber gleichzeitig vorliegen; auBerdem muB er einen vom GenuB abschrecken
den oder stechenden Geruch und schlieBlich einen widerliOOen GesOOmack aufweisen, 

5. die Packungen mUssen mit einem auf die Giftigkeit bei unvorschriftsmaBiger Ver
wendung hinweisenden VerschluBstreifen, Biigel oder dergl., mit einer amtlich 
gebilligten wamenden Belehrung und einer Gebrauchsanweisung (§ 14 Abs. 1) 
versehen sein. 

Abteilung 2. 

Fluorwasserstoffsaure SaIze (Fluoride), liisliOOe. 
Kieselfluorwasserstoffsii.ure, aooh verdiinnte, ausgenommen Verdiinnungen 

und sonstige Zubereitungen mit einem Gehalt von nicht mehr ala fiinfzehn Hundertteilen 
wasserfreier Saure. 

Kieselfluorwasserstoffsaure SaIze (Silikofluoride), liisliche. 
Ch~omsii.ure und ihre Verbindungen. 
Oxalsii.ure (s. Abt. 3). 
Strychninhaltiges Getreide, das in tausend Gewichtsteilen hiichstens fiinf 

Gewichtsteile salpetersaures Strychnin enthiiJ.t und dauerhaft dunkel:rot gefirbt iat. 
Thalli urn verb ind ungen in Zubereitungen, die mit einem dauerhaften Farbstoff 

gefirbt sind. 
Jedoch diirfen Pflanzensohutzmittel, die vorgenannten Stoffe enthalten oder aus 

ihnen bestehen, beziiglich der Aufbewaltrung und Abgabe wie Gifte der Abteilung 3 be
handelt werden, wenn sie in Originalpackungen aufbewahrt und abgegeben werden, iiber 
die Abgabe dergestalt Buch gefiihrt wird (gemaB Anlage VI), daB der Verbleib der gif. 
tigen Pflanzenschutzmittel nachgewiesen werden kann und ihre Behii.ltnisse mit Inhalt 
den in Abteilung I, Ziffer I, 2, 3 und 5 gestellten Anforderungen entsprechen. 

Abteilung 3. 

Bariumverbindungen, liisliche. 
Kresole, auch sogenannte rohe Karbolsii.ure, Kresolschwefelsii.uren, Kresol

suliosii.uren, ausgenommen in Liisungen von Zubereitungen (Kresolseifenliisungen, Lysol 
usw.) mit einem Gehalt von nicht mehr ala einem Hundertteil Kresol. 

Oxalsaure SaIze (Oxalate). 
Phenol (Karbolsii.ure), auch verfiiissigtes und verdiinntes, ausgenommen Ver

diinnungen und sonstige Zubereitungen mit einem Gehalt von nioot mehr ala zwei Hundert· 
teilen Phenol (Karbolsii.ure). 

Schwefelkohlenstoff. 
Zinksalze, ausgenommen Zinkkarbonat. 
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Anlage III. 
Giftbuch. 

(1m Faile des § 10 Absatz I, sofern nicht nach § 11 Absatz 4 Buchfiihrung gemii.1l 
Anlage VI zugelassen ist.) 

... 
'" S a 
::l 
Z 

:E ... 

Des 

Pflanzen

schutzmittels 

Des 

Erwerbers 

Des 

Abholenden 

Anlage VI. 

Abgabebuch CAr giftige Pftanzensehutzmlttel. 
(In den Fallen der §§ 11 und 15.) 

Des Pflanzen- Bemerkungen (z. B. 
Tag Des Erwerbers Bezeichnung des Er-

schutzmittels laubnisscheines nach 
der 

I 

Behorde und Nummer; 
Abgabe Wohnort Versand durch die Name Menge Name 

(Wohnung) Post, Bahn usw.) 

I 
(Die Anlagen II, IV und V enthalten die Muster fiir den Erlaubnisschein zum Bezuge 

von giftigen Pflanzenschutzmitteln [im Falle des § 9], ffir den Giftschein [im Faile des § 11] 
und fUr die Empfangsbestatigung fUr Gift [Listengiftschein in den Fallen der §§ 10 und 11 !) 

Gesetz fiber den Verkehr 
mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenstanden (Lebensmittelgesetz). 

Vom 5. Juli 1927_ 

- § 1. Lebensmittpl im Sinne dlesffi Gesetzes sind aIle Stoffe, die dazu bestimmt sind, 
in unverandertem odllr zubereitetem oder verarb",itetem Zustand von Menschen gegessen 
oder getrunken zu "erden, soweit sie nicht iiberwiegend zur Beseitigung, Lin
derung oder Verhiitung von Krankheiten bestimmt sind. Den Lebensmitteln 
stehpn gleich: Tabak, tabakhaltige und tabakahnliche Erzeugnisse, die zum Rauchen, 
Kauen oder Schnupien he~timmt sind. 

§ 2. BedarfsgegenstandA im Sinne dieses Gesetzes sind: 
1. EB-, Trink., Kocbgeschirr und andE're GpgeIllltiinde, die dazu bestimmt sind, bei 

der Gewinnung, Hel'stelilUlg, Zubereitung, Abme~sung, Auswagung, Verpackung, Auf
bewahrung, Beforderung oder dem Genus~e von Lebensmitteln verwendet zu werden und 
dabei mit diesen in unmittelbare Beriihrung zu kommen; 

2. Mittel zur Reinigung, Pflege, Fiirbung oder Verschonerung der Haut, des Haares, 
der Nagel odE'r der Mundhohle; 

3. Bekleidungastiicke, Spiel waren, Tapeten, Masken, Kerzen, kiinstliche Pflanzen 
and Pflan~enteile. 

4. Petroleum. 
0. Farben, soweit sie nicht zu den Lebenamitteln gehoren. 
6. Andere Gegenstiinde. welche die Reichsrpgierung mit ZustimmWlg des Reichsrats 

und nach Anhorung des zustimdigen AU9schusses des Reichstags bezeil'hnet. 
§ 3. Es ist verboten, 
I a. Lebensmittel fiir andere deran zu gewinnen, herzlLqtellen, zuzubereiten, zu ver

packen, aufzubewahren oder zu befordern, daB ilir GenuB die menschliohe Gesundheit zu 
BchBdigen geeignE't i~t; 



Gesetzkunde. 1329 

b) Gegenstande, deren GenuB die menschliche GeRundheit zu sch1tdigen geeignet 
iRt" als Lebensmittel anzubieten, zum Vl'rkaufe vorratig zu halten, feIizuhalten, zu ver· 
kaufen oder sonst in den Verkehr zu bringen; 

2a. Bedarfsgegenstiinde dl'r im § 2 Nr. 1-4, 6 hezeichneten Art 80 herzustellen oder zu 
verpacken, daB sie bei bestimmungsgemaBem oder vorauszusehendem Gebrauche die mensch
hche Gesundheit durch ihre Bestandteile oder Verunreinigungen zu schadigen geeignet sind; 

b) so hergestellte oder verpackte Bedarfsgegenstandd dieRer Art anzubieten, zum Ver
kaufe vorratig zu halten, feilzuhalten, zu verkaufen oder sonst in den Verkehr zu bringen. 

§ 4. Es ist verboten: 
1. zum Zwecke der Tauschung im Handel und Verkehr Lebensmittel nachzuahmen 

oder zu verfalschen; 
2. verdorbene, nachgemachte oder verfalschte Lebensmlttel ohne ausreichende 

Kenntlichmachung anzubieten, feilzuhaJten, zu verkaufen oder Bonet in den Verkehr zu 
bringen; auch bei Kenntlichmachung gilt das Verbot, soweit slOh dies aus den auf Grund 
des § 0 Nr.4 getroffenen Festsetzungen ergIbt; 

3. Lebensmittel unter irrefiIhrender Bezeichnung, Angabe oder Aufmachung anzu
bieten, zurn Verkaufe vorriitig zu halten, felizuhalten, zu verkaufen oder sonst in den Ver
kehr zu bringen. 

§ o. Die Reichsregierung kann mit Zustimmung des Reichsrats und nach Anhiirung 
des zustandlgen Ausschusses des Reichstags 

1. zum Schutze der Gesundheit verbieten oder nur unter Beschrankungen zulassen, daB 
a) Lebensmittel filr andere auf bestimmte Weise gewonnen, hergestellt, zubereitet, 

verpackt, aufbewallrt oder befiirdert werden, 
b) Lebensmittel von bestimmter Beschaffenheit angeboten, zurn Verkaufe vorratig 

gehaJten, feilgehalten, verkauft oder sonst m den Verkehr gebracht werden, 
oj Bedarfsgegenstande der im § 2 Nr. 1-4, 6 bezeichneten Art von bestimmter Be

schaffenheit hergestellt, angeboten, zum Verkaufe vorratig gehalten, feIigehalten, verkauft 
oder sonst in den Verkehr gebracht werden, 

d) gesundheitsschadliche Farben fur bestlmmte Zwecke verwendet oder unter einer 
ihre gesundheitsschadhche Beschaffenheit verschleiernden Bezeichnung, Angabe oder Auf
machung angeboten, zurn Verkaufe vorriitig gehaJten, feilgehalten, verkauft oder BOOSt in 
den Verkehr gebracht werden; 

2. verbieten oder unter Beschrankungen zul8SSen, daB Gegenstande oder Stoffe, 
die zur Nachahmung oder Verfiilschung von Lebensmitteln bestimmt sind oder deren Ver
wendung hei der Gewinnung, Herstellung oder Zubereitung von Lebensmitteln unzullisslg 
ist, fUr diese Zwecke hergestellt, angeboten, feilgehalten, verkauft oder sonst in den Verkehr 
gebracht werden; 

3. vorschreiben, daB und wie auf den Packungen oder Behaltmssen, in denen Lebens
mittel an den Verbraucher abgegeben werden, oder auf den Lebensmitteln selbst Angaben 
iiber denjenigen, der sie in den Verkehr bringt, iiber die Zeit der Herstellung, sowie ilber 
den InhaJt nach Art und nach MaB, Gewicht oder Anzahl oder einem anderen MaBstab filr 
den Gebrauchswert angebracht werden; 

4. Begriffsbestimmungen filr die einzelnen Lebensmlttel aufstellen und Grundsiitze 
dariiber festsetzen, unter welchen Voraussetzungen Lebensmlttel aJs verdorben, nach
gemacht oder verfiilscht unter die Verbote des § 4 fallen sowie welche Bezeichnungen, An
gaben oder Aufmachungen als irrefiihrend d16sen Verboten unterhegen; 

o. Vorschriften liber das Verfahren bei der zur Durchfiihrung dieses Gesetzes er
forderlichen Untersuchung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenstanden erIassen. 

§ 6. Vor ErIaB von Verordnungen nach § 2 Nr. 6 und § 0 ist der Reichsgesundheitsrat 
verstiirkt durch Sachverstandige aus den Kreisen der Erzeuger, der Handler, der Ver
braucher und der Fachwissenschaft zu hiiren. 

§ 7. Die mit der tJherwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegen
standen heauftragtsn Beamten der Polizei und die von der zustandigen Behiirde beauf
tragten Sachverstandigen, bei Gefallr im Verzug auch die sonstigen Beamten der Polizei, 
sind befugt, in die Riiume, in denen 

1. Lebensmittel gewerbsmiiBig oder fiir Mitglieder von Genossenschaften oder ahn
lichen Vereinigungen gewonnen, hergestellt, zubereitet, abgemessen, ausgewogen, verpackt, 
aufhewahrt, feilgehaJten oder verkauft werden, 

2. Bedarfsgegenst&nde zum Verkaufe vorriitig gehalten oder feilgehalten werden, 
wiihrend der Arbeits- oder Geschiiftszeit einzutreten, dort Besichtigungen vorzu

nehmen und gegen Empfangsbescheinigung Proben nach ihrer Auswahl !l!urn Zwecke der 
Untersuchung zu fordem oder zu entnehmen. Soweit nicht der BpRitzer au.~driicklich 

Huchhelster-Ottersbach. I. 15. Auf!. 84 
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darauf verzichtet, ist ein Teil der Probe amtlich verschlossen oder versiegelt zuriickzu. 
lassen und fiir die entnommene Probe eine angemeBSene Entschadigung zu leisten; in den 
nach § 11 Abs. 3 aufzustellenden Grundsatzen kann angeordnet werden, daB bei bestimmten 
Arten von Lebensmitteln und Bedarfsgegenstinden ein Teil der Probe auch dann zuriick. 
zulassen ist, wenn der Besitzer zu verzichten bereit ist. 

Soweit Erzeugnisse vorwiegend zu anderen Zweoken ala zum menschlichen 
Genusse bestimmt sind, besohrinkt sich die im Abs. 1 Nr. 1 bezeichnete Befugnis auf die 
Raume, in denen diese Erzeugnisse ala Lebensmittel zum Verkaufe vorratig gehalten ode.· 
feilgehalten werden. 

Die Befugnis zur Besichtigung erstreckt sich auch auf die Emrichtungen und Gerate 
zur BefOrderung von Lebensmitteln, die Befugnis zur Probeentnahme auch auf Lebens· 
mittel und Bedarfsgegenstinde, die an offentlichen Orten, insbesondere auf Mirkten, 
Platzen, StraBen oder im Umherziehen, zum Verkaufe vorratig gehalten, feilgehalten oder 
verkauft werden. 

Ala Sachverstindige (Abs. 1) konnen auch die von den Berufsvertretungen und 
Berufsverbanden der Landwirtschaft, der Industrie, des Handwerkes und des Handela zur 
Vberwachung der Betriebe bestellten technischen Berater berufen werden. 

§ 8. Die Landesregierungen konnen bestimmen, daB die Polizeibehorde ihre Sach. 
verstindigen ermiohtigen kann, zum Schutze der Lebensmittel gegen Verunreinigung oder 
Vbertragung von Krankheitserregem unaufschiebbare Anordnungen vorliiufig zu treffen 
oder beanstandete Lebensmittel vorlaufig zu beschlagnahmen. Die getroffenen Anord· 
nungen sind unverziiglich dem Besitzer oder deBSen Vertreter zu Protokoll oder durch 
schriftliche Verfiigung zu eroffnen und der Polizeibehorde mitzuteilen. Die Mitteilung 
einer Beschlagnahme kann an den Besitzer der beschlagnahmten Gegenstinde oder 
dessen Vertreter auch miindlich erfolgen. Die Polizeibehorde hat die getroffenen 
Anordnungen unverziiglich entweder durch polizeiliche Verfiigung zu bestatigen oder 
aufzulIeben. 

§ 9. Die Inhaber der im § 7 bezeichneten Raume, Einrichtungen und Geriite und die 
von ihnen bestellten Betriebs. oder Geschaftsleiter und Aufseher Bowie die Hindler, die an 
offentlichen Orten, insbesondere auf Mirkten, Platzen, StraBen oder im Umherziehen, 
Lebensmittel oder Bedarfsgegenstinde zum Verkaufe vorratig halten, feilhalten oder ver· 
kaufen, sind verpfliohtet, die Beamten und Sachverstindigen bei" der Ausiibung der im 
§ 7 bezeichneten Befugnisse zu unterstiitzen, insbesondere ihnen auf Verlangen die Raume 
zu bezeiohnen, die Gegenstinde zuginglich zu machen, verschlossene Behiltnisse zu offnen, 
angeforderte Proben auszulIindigen, die Entnahme von Proben zu ermoglichen und fiir 
die Aufnahme der Proben geeignete GefaBe oder Urnhiillungen, soweit solche vorriitig sind, 
gegen angemessene Entsohiidigung zu iiberlassen. 

§ 10. Die Beamten der Polizei und die von der zustandigen Behorde beauftragten 
Sachverstindigen sind, vorbehaltlich der dienstlichen Berichterstattung und der Anzeige 
von Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet, iiber die Tatsachen und Einrichtungen, die durch die 
Ausiibung der im § 7 bezeichneten Befugnisse zu ihrer Kenntnis kommen, Verschwiegenheit 
zu beobachten und sich der Mitteilung und Verwertung von Geschafts. oder Betriebs. 
geheirnnissen zu enthalten, auch wenn sie nioht mehr im Dienste sind. 

Die Sachveretindigen sind hierauf zu beeidigen. 
§ ll. Die Zustindigkeit der Behorden und Bearnten fiir die im § 7 bezeichneten 

MaBnahmen richtet sich nach Landesreoht. 
Landesrechtliche Bestimmungen, die den Behorden weitergehende Befugnisse ala 

die im § 7 bezeichneten, bleiben unberiihrt. 
Der Vollzug des Gesetzes liegt den Landesregierungen ob. Die Reiohsregierung 

stellt mit Zustimmung des Reiohsrats die zur Sioherung der Einheitlichkeit des Vollzugs 
erforderlichen Grundsiitze, insbesondere fiir die Bestellung von geeigneten Sachverstin. 
digen und die Gewiihrleistung ihrer Unabhingigkeit, fest. 

§ 12. Wer vorsatzlioh einem der Verbote des § 3 oder einer nach § I) Nr. 1 erlassenen 
Vorsohrift zuwiderhandelt, wird mit Gefingnis und mit Geldstrafe oder mit einer dieser 
Strafen bestraft. 

Der Versuch ist strafbar. 
let duroh die Tat eine schwere Korperverletzung oder der Tod eines Menschen ver. 

ursacht worden, so tritt an Stelle des Gefingnisses Zuchthaus bis zu 10 Jahren. 
Neben der FreiheitBStrafe kann auf Verlust der biirgerliohen Ehrenrechte, neben 

Zuchthaus auoh auf Zuliissigkeit von Polizeiaufsioht erkannt werden. 
1st die Zuwiderhandlung fahrlassig begangen, so tritt Geldstrafe und Gefingnis oder 

eine dieser Strafen ein. 
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§ 13. Wer vorsatzlioh einem der Verbote des § 4 oder einer nach § 6 Nr. 2, 3 erlassenen 
Vorsohrift zuwiderhandelt, wird mIt Gefangnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe 
oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

Ist die Zuwiderhandlung fahrlissig begangen, so tritt Geldstrafe bis zu einhundert· 
fiinfzig Reiehsmark oder Haft ein. 

§ 14. In den Fallen des § 12 ist neben der Strafe auf Einziehung oder Vernichtung 
der Gegenstande, auf die sich dIe Zuwiderhandlung bezieht, zu erkennen, auch wenn die 
Gegenstinde dem Verurteilten nieht gehijren. In den Fallen des § 13 kann dies geschehen. 

Kann keine bestimmte Person verfolgt oder verurteilt werden, so kann auf die Ein· 
ziehung oder VernlChtung der Gegenstande selbstandig erkannt werden, wenn im iIbrigen 
die Voraussetzungen hierfiir vorliegen. 

§ 16. Ergibt sich in den Fallen der §§ 12, 13, daB dem Tater' die erforderliche Zu
verlassigkeit fehlt, so kann ihm das Gericht in dem Urteil die FiIhrung eines Betriebes ganz 
oder teilweise untersagen oder nur unter Bedingungen gestatten, soweit er sich auf die Her. 
stellung oder den Vertrieb von Lebensmitteln oder Bedarfsgegenstinden erstreckt. Vor· 
laufig kann es eine solche Anordnung durch Beschlull treffen. 

Die zustandige Verwaltungsbehiirde kann die nach Abs. I Satz I getroffene An· 
ordnung aufheben, wenn seit Eintritt der Rechtskraft des Urteils mindestens drei Monate 
verflossen sind. 

Wer der Untersagung zuwlderhandelt, wird mIt Gefingnis und mit Geldstrafe be· 
straft. 

§ 16. In den Fallen der §§ 12, 13 kann neben der Strafe angeordnet werden, daB die 
Verurteilung auf Kosten des Schuldigen ijffentlich bekanntzumaehen ist. Auf Antrag des 
freigesprochenen Angeklagten kann das Gericht anordnen, daB der Freisprueh ijffentlieh 
bekanntzumachen ist; die Staatskasse tragt in diesem Falle die Kosten, soweit sie nieht 
dem Anzeigenden auferiegt worden sind (§ 469 der Strafprozellordnung). 

In der Anordnung ist 'Ilie Art der Bekanntmachung zu bestimmen; sie kann aueh 
durch Anschlag an oder in den Geschiftsraumen des Verurteilten oder Freigesprochenen 
erfolgen. 

§ 17. Wer der durch § 9 auferlegten Verpflichtung zuwiderhandelt, wird mit Geld· 
strafe bis zu einhundertfiinfzig :a.eichsmark oder mit Haft bestraft. 

§ 18. Wer der dmch § 10 Abe. 1 auferlegten Verpfliehtung zuwiderhandelt, wird mit 
Gefingnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Verletzten ein; die Zuriicknahme des Antrages 
ist zulassig. 

§ 19. 1m § Iii Abs. 1 des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Butter, Kise, Schmalz 
und deren Ersatzmitteln, vom 16. Juni 1897 (ReichsgesetzbI. S. 476) und im § 27 Abs. I 
des Weingesetzes vom 7. April 1909 (Reichsgesetzbl. S. 393) treten an Stelle der Worte "bis 
zu drei Monaten" die Worte "bis zu einem Jahre". 

§ 20. Wenn im Verfolg der behijrdlichen Untersuchung von Lebensmitteln oder von 
Bedarfsgegenstanden eine rechtskraftige strafrechtliehe Verurteilung eintritt, fallen dem 
Verurteilten die der Behijrde durch die Beschaffung und Untersuchung der Proben erwach. 
senen Kosten zur Last. Sie sind zugleieh mit den Kosten des gerichtliehen Verfahrens fest· 
zusetzen und einzuziehen. 

§ 21. Sind die technischen Unterlagen fiir eine Verurteilung durch eine ijffentliche 
Anstalt zur Untersuchung von Lebensmitteln erbracht worden, so faIlen die auf Grund 
dieses Gesetzes auferlegten Geldstrafen der Kasse zu, welohe die Kosten der Unterhaltung 
der Anstalt tragt; kommen mehrere Anstalten oder mehrere Kassen in Betracht, so sind die 
Betritge angemessen zu verteilen. 

§ 22. Die Reiehsregierung kann mit Zustimmung des ReichsratB die Untersuohung 
bestimmter Lebensmittel bei der Einfuhr anordnen. 

§ 23. In den nach §§ Ii, 22 zu erlassenden Verordnungen diirfen an die aus dem Aus. 
land eingefiihrten Lebensmittel und Bedarfsgegenstinde keine geringeren Anforderungen 
gestellt werden, ala an gleichartige inlandische. 

§ 24. Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1927 in Kraft. 
Mit diesem Zeitpunkt treten der § 367 Nr. 7 des Strafgesetzbuohes, das Gesetz, be· 

treffend den Verkehr mit NahrungsmitteIn, GenullmitteIn und Gebrauchsgegenstinden, 
vom 14. Mai 1879, die Verordnung gegen irrefiihrende Bezeichnung von Nahrungs. und 
GenuBmitteln vom 26. Juni 1916 und der III. Abschnitt der Verordnung iiber Handels· 
beschriinkungen vom 13. Juli 1923 auller Kraft. Die auf Grund des Gesetzes vom 
14. Mai 1879 erlassenen Verordnungen gelten weiterhin ala VerordnUDgen auf Grund des 
§ Ii dieses Gesetzes. 
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Soweit in anderen Gesetzen oder Verordnungen auf die im Abs. 2 Satz 1 bezeichneten 
Vorschriften Bezug genommen ist, treten an deren Stelle die entsprechenden Vorschriften 
dieses Gesetzes. 

Die Reichsregierung kann mit Zustimmung des Reichsrats mit Inkrafttreten der nach 
§ 5 Nr. 1-5 zu erlassenden Verordnungen die durch diese Verordnungen ersetzten Vor. 
schriften des Gesetzes tiber das Branntweinmonopol vom 8. April 1922 des Biersteuer. 
gesetzes vom 9. Juli 1923 und des Gesetzes, betreffend die Verwendung gesundheitsschad. 
licher Farben bel der Herstellung von Nahrungsmitteln, GenuBmltteln und Gebrauchsgegen. 
standen, vom 5. Juli 1887 auBer Kraft setzen. 

Berlin, den 5. J uli 1927. 

Der 

Der Reichsprlisident. 
v. Hindenburg. 

Reichsminister des Innern. 
Dr. v. Keudell. 

Gesetz, hetr. die Verwendung gesundheitsschiidlicher Farhen 
bei der Herstellung von Nahrungsmltteln, GenuBmitteln und 

Gebrauchsgegenstiinden vom 5. JuU 1887. 
§ 1. Gesundheitsschadliche Farben diirfen zur Herstellung von Nahrungs- und 

GenuBmitteln, welche zum Verkauf bestimmt sind, nicht verwendet werden. 
Gesundheitsschadliche Farben im Sinne dieser Bestimmung sind diejenigen Farb

stoffe und Farbzubereitungen, welche: Antimon, Arsen, Barium, Blei, Kadmium, Chrom, 
Kupfer, Quecksilber, Uran, Zink, Zinn, Gummigutti, KoraIlin, Pikrinsaure enthalten. 

§ 2. Zur Aufbewahrung oder Verpackung von Nahrungs. und GenuBmitteln, 
die zum Verkauf bestimmt sind, dtirfen GeUBe, Umhtillungen oder Schutz
bedeckungen, zu deren Herstellung Farben der im § I, 2 bezeichneten Art verwendet 
sind, nicht benutzt werden. 

Auf die Verwendung von schwefelsaurem Barium (Schwerspat, Blanc fixe), Baryt
farblacken, die von kohlensaurem Barium frei sind, Chromoxyd, Kupfer, Zinn, Zink 
und deren Legierungen ala Metallfarben, Zinnober, Zinnoxyd, Schwefelzinn als Musiv. 
gold, sowie auf alle in Glasmassen, Glasuren oder Emails eingebrannte Farben und auf 
den auBeren Anstrich von Gefii.Ben aus wasserdichten Stoffen findet diese Bestimmung 
nicht Anwendung. 

§ 3. Zur Herstellung von kosmetischen Mitteln (1\Htteln zur Reinigung, Pflege 
oder Farbung der Haut, des Haares oder der Mundhiihle), die zum Verkauf bestimmt 
sind, dtirfen die in § I, 2 bezeichneten Stoffe nicht verwendet werden. 

Auf schwefelsaures Barium (Schwerspat, Blanc fixe), Schwefelkadmium, Chrom. 
oxyd, Zinnober, Zinkoxyd, Zinnoxyd, Schwefelzink, sowie auf Kupfer, Zinn, Zink und 
deren Legierungen in Form von Puder findet diese Bestimmung nicht Anwendung. 

§ 9. Arsenhaltige Wasser· oder Leimfarben dtirfen zur Herstellung des An
strichs von FuBbiiden, Decken, Wanden, TUren, Fenstem der Wohn. und Geschafts. 
riiume, von Roll-, Zug- oder Klappladen oder Vorhangen, von Miibeln und sonstigen 
hiiuslichen Gebrauchsgegenstanden nicht verwendet werden (siehe auch weiter unten 
,,&rsenhaltige Farben"). 

§ 12. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfiinfzig Mark oder mit Haft wird bestraft: 
1. wer den Vorschriften der §§ 1-5, 7, 8 und 10 zuwider Nahrungsmittel, GenuB. 

mittel oder Gebrauchsgegenstande herstellt, aufbewahrt oder verpackt, oder der. 
artig hergestellte, aufbewahrte oder verpackte Gegenstande gewerbsmaBig verkauft 
und feilMI t ; 

2. wer der Vorschrift des § 6 zuwiderhandelt (siehe weiter unten Tuschfarben); 
3. wer der Vorschrift des § 9 zuwiderhandelt, ingleichen wer Gegenstiinde, die dem 

§ 9 zuwider hergestellt sind, gewerbsmaBig verkauft und feilhalt. 
§ 13. Neben der in § 12 vorgesehenen Strafe kann auf Einziehung der verbots· 

widrig hergestellten, aufbewahrten, verpackten, verkauften oder feilgehaltenen Gegen
stand" erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Verurteilten gehiiren oder niOOt. 

Zu den Gebrauchsgegenstanden gehOren nach dem Gesetze vom 5. Juli 
1887 u. a. Spielwaren, Tuschfarben fur Kinder, kunstliche Christbaume. 

Giftige Tuschfarben (im Sinne der Giftverordnung) durfen n~r dann 
verkauft welden, wenn sie nicht fur Kinder bestimmt sind, am besten ist 
ein entsprecbender Hinweis. 
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Arsenhaitige Farben diirfen auch, siehe § 9 des Gesetzes, zur Her
stellung von Tapeten, Kerzen, kiinstlichen Biumen und Friichten nicht 
verwendet werden. 

Auch das Gesetz vom 25. Juni 1887, betreffend den Verkehr mit bIei
und zinkhaitigen Gegenstanden, hat fiir die Drogisten eine gewisse 
Bedeutung. 

Es bestraft zunachst die Herstellung von EB-, Trink- und Koch
geschirren, sowie von FIiissigkeitsmaBen und ferner von Siphons fiir kohl en
saurehaltige Getranke, von Metallteilen fiir Kindersaugflaschen und von 
Biichsen fiir Gemiise aus Blei oder einer die festgesetzte Grenze an Blei
gehalt iiberschreitenden Metallegierung. Ell-, Trink- und Kochgeschirre 
sowie FliissigkeitsmaBe diirfen in 100 Gewichtsteilen nicht mehr als 10 Ge
wichtsteile Blei enthalten, die innere Verzinnung solcher GefaJ3e in 100 Ge
wichtsteilen nicht mehr als einen Gewichtsteil Blei. Siphons fiir kohlen
saure Getranke und Metallteile fiir Kindersaugflaschen diirfen in 100 Ge
wichtsteilen Metallegierung nur einen Gewichtsteil BIei enthalten. 

Ebenso darf zu Mundstiicken fiir Saugflaschen, Saugringen und Warzen
hiitchen blei- oder zinkhaltiger Kautschuk nicht verwendet werden. 

Belegt mit Strafe bis 150 Mark oder mit Haft wird indes auch der
jenige, der derartig verbotswidrig hergestellte Gegenstande aufbewahrt, 
feilhalt oder verkauft, und derjenige, der bleihaltige Schlauche zur Leitung 
von Wein, Essig oder Bier verwendet. Auch die Aufbewahrung und Ab
gabe von Getranken in GefaBen, in denen sich Riickstande von bleihaltigem 
Schrot befinden, ist verboten. 

Die Verordnung iiber das gewerbsmaBige Verkaufen und Feilhalten 
von Petroleum und dessen Destillationserzeugnissen vom 24. Fe
bruar 1882 bestimmt: 

Rohpetroleum und dessen Destillationserzeugnisse, die schon bei einer 
Erwarmung auf weniger als 21 0 des hundertteiligen Thermometers ent
flammbare Dampfe entweichen lassen, diirfen nur in solchen GefaJ3en ver
kauft und' feilgehalten werden, die an einer in die Augen fallenden Stelle 
auf rotem Grunde mit deutlichen Buchstaben die nicht verwischbare In
schrift "FeuergefahrIich" tragen. Bei Mengen von weniger als 50 kg mull 
diese Inschrift noch die Worte "Nur mit besonderen VorsichtsmaBregeln 
zu Brennzwecken verwendbar" enthalten. 

Zu den Destillationserzet1gnissen gehBren: 
Petroleumather, Petroleumbenzin, Ligroin, Gasolin (oder Kerosen) u. dgI. 

Verordnung iiber den Handel mit Tafelschokolade. 
Vorn n. Dezernber 1925. 

(Veroffentlicht im RGBI. Nr. 54, I.) 

Auf Grund des § 11 Abs. 1 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 
7. Juni 1909 (RGBI. S. 499) wird nach Zustimrnung des Reichsrats verordnet: 

§ 1. Tafelschokolade darf irn Einzelverkehr nur in bestirnrnten Einheiten des Ge· 
wichts gewerbsrnaBig verkauft oder feilgehalten werden. 

Die Vorschrift irn Abs. 1 gilt nicht fiir dIe Abgabe von Stucken unter 25 Gramm. 
Sie gilt femer nicht fiir den Verkauf von Teilen (Riegeln, Rippen) einer Tafel, fiir die Ab· 
gabe durch Automaten und fiir Schokolade, die zugewogen verkauft wird. 

§ 2. Zugelassen sind Tafeln mit einern Reingewicht von 500, 250, 200, 125, 100, 50 
und 25 Gramm. 
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§ 3. Das Gewicht darf bei Tafeln iiber lOO Gramm nicht urn mehr aJs 2 v. H. und 
bei Tafeln von 100 Gramm und darunter nicht urn mehr aJs 3 v. H. von den im § 2 vor
geschriebenen Gewichten abweichen. 

§ 4. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften diaser Verordnung werden auf 
Grund des § 11 Abs. 4 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 7. Juni 1909 
bestraft. 

§ 5. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Juli 1926 in Kraft. 

Berlin, den 11. Dezember 1925. 

Der Reichsminister fiir Erniihrung und Landwirtschaft. 
Graf von Kanitz. 

SiiOstoffgesetz. 
Vom 14. Juli 1926. 

§ 1. 1. Zur Herstellung und zur Einfuhr von SiiBstoff ist nur der berechtigt, dem 
die Reichsregierung mit Zustimmung des Reichsrats die Erlaubnis hierzu erteilt. 

2. Die Erlaubnis ist jederzeit widerruflich. 
§ 2. 1. Der SiiBstoffsteuer unterliegt der Ubergang von SiiBstoff in den freien Verkehr. 
2. Dies gilt nicht fiir SiiBstoff, der in kleinen Mengen zu wissenschaftlichen oder zu 

Probezwecken abgegeben wird. 
§ 3. Die Steuer betragt 
1. bei Benzoesauresulfinid zwei Reichsmark, 
2. bei Dulcin fiinf Reichsmark 60 Reichspfennig fiir ein Kilogramm reinen SiiBstoff. 
§ 4. Steuerschuldner ist der, fiir dessen Rechnung SiiBstoff in den freien Verkehr 

iibergeht. 
§ 5. 1. Die Steuer wird am fiinfundzwanzigsten Tage des zweiten Monats fi!.llig, der 

auf den Monat folgt, in dem die Steuerschuld entstanden ist. 
2. Z&.blungsaufschub wird nicht gewahrt. 
§ 6. Fiir SiiBstoff, den der Hersteller nachweislich zuriickgenommen hat, wird die 

Steuer auf Antrag erstattet. 
§ 7. Die SiiBstoffsteuer ist eine Verbrauchssteuer im Sinne der Reichsabgaben

ordnung. 
§ 8. 1. Wer SiiBstoff herstellt, unterliegt der Steueraufsicht. 
2. Ergeben BiBb bei Bestandaufnahmen (§ 295 Nr. 4 der Reichsabgabenordnung) 

Fehlmengen, so hat der Betriebsinhaber die auf die Fehlmengen entfallende Steuer zu 
entrichten, soweit nicht dargetan wird, daB die Fehlmengen auf Umstande zuriickzufiihren 
sind. die eine Steuerschuld in dar Person des Betriebsinhabers nicht begriinden. Die 
~teuersch\tld gilt im Zweifel alB entstanden im Zeitpunkt der Bestandaufnahme. 

§ 9. Der Steuerschuldner hat die SiiBstoffmengen, fiir die in einem Monat eine 
SteuerRchuld entstanden ist, bis zum zehnten Tage des nachsten Monats durch eine schrift. 
liche Erklarung (Rteuererklarung) bei der Steuerbehorde anzurnelden. 

§ 10. Wer SiiBstoff herstellt oder einfUhrt, ohne daB ihm die Reichsregierung die 
Erlaubni~ hierzu erteilt hat, wird mit Gefi!.ngnis bis zu einem J &.bre und mit Geldstrafe 
oder mit einer dieser Strafen bestraft. AuBerdem ist auf Einziehung der Gegensti!.nde zu er· 
kennen, auf die sich die Zuwiderhandlung bezieht. 

§ 11. Sind durch eine Ordnungswidrigkeit (§ 377 der Reichsabgabeordnung) Steuer
einnahmen verkiirzt oder gefahrdet wOl'den, so ist die Ordnungsstrafe mindestens auf das 
Vierfache des Betrags, auf den die Verkiirzung oder Gefahrdung sich belauft, zu bemessen, 
wenn einer der folgenden Tatbestande gegeben ist: 

1. wenn SiiBstoff in anderen aJs den angemeldeten Raumen hergestellt oder gelagert 
wird; 

2. wenn die vorgeschriebenen BUcher nicht oder nicht richtig gefiihrt oder den Auf. 
sichtsbeamten unrichtige Angaben iiber die Fiihrung dieser Biicher gemacht werden; 

3. wenn innerhalh der vorgeschriebenen Frist die SiiBstoffmengen, fUr die eine 
Steuerschuld entstanden iat, nicht oder nicht richtig angemeldet werden; 

4. wenn iiber den unter Steueraufsicht stehenden SuBstoff unbefugt verfiigt wird. 
§ 12. Die zur Durchfiihrung dieseA Gesetzes erforderlichen Bestimmungen erlaJ3t dle 

Reichsregierung mit Zustimmung des Reichsrats. Dabei kann insbesondere verbindlich 
blllltimmt werdrn, WRl! im Sinne dieses Gesetzes als SiiBstoff anzusehen ist. Ferner konnen 
der AhslLtz, der Vertrieb und die Verwendung von SiiBstoff Beschri!.nkungen unterworfen 
und gegen Zuwiderhandhmgen Gefangnisstrafe bis zu einem Jahre und Geldstrafe oder 
eine dieser Strafen oder Haft angedroht werden. 
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§ 13. 1. Das Gesetz tritt am 1. September 1926 in Kraft. 
2. Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt das SilBstoffgesetz vom 8. April 1922 auBer 

Kraft. 
Berlin, den 14. Juli 1926. 

Der Reichspriisident. 
von Hindenburg. 

Der Reichsminister der Finanzen. 
D. Reinhold. 

Verordnung tiber den Verkehr mit SiiBstoff. 
Yom 4. August 1926. 

Auf Grund des § 12 des SiiBstoffgesetzes vom 14. Juli 1926 wird nach Zustimmung 
des ReichsratB verordnet: 

§ 1. SiiBstoff im Sinne dieser Verordnung sind alIe Erzeugnisse, die auf Grund des 
§ 12 Satz 2 des SiiBstoffgesetzes von der Reichsregierung ale SiiBstoff bezeiehnet werden 
(vergleiche § 1 der Durchfiihrungsbestimmungen zum SiiBstoffgesetze vom 24. Juli 1926). 

§ 2. Benzoesiiuresulfinid darf im Einzelhandel nur in Fabrikpackungen abo 
gegeben werden; diese miissen eine fUr den Kaufer leicht erkennbare Aufschrift tragen, 
die in deutBcher Sprache enthalt: 

'I.) die Angabe des Inhalts nach deutBchem Gewichte, bei Tabletten nach der Stuck. 
zahl, 

b) eine Angabe dariiber, welchen Mengen Zucker der Inhalt der Packung entspricht. 
§ 3. Dulcin darf im Einzelhandel nur von Apotheken abgegeben werden, und 

zwar in Mengen iiber ein Gramm nur auf arztliche Anweisung. 
Die Abgabe darf nur in Fabrikpackungen erfolgen; diese miissen eine fur den Kaufer 

leieht erkennbare AufBchrift tragen, die in deutscher Sprache enthalt: 
a) die Angabe des Inhalts nach deutBchem Gewiohte, 
b) eine Angabe dariiber, welchen Mengen Zucker der Inhalt der Packung entBpricht, 
0) den Hinweis: .. Zur strengen Beachtung! Dieser SiiBstoff darf nur zur SiiBung 

von Lebensmitteln in den hierzu erforderlichen Mengen verwendet werden. Fiir sich, in 
groBeren Mangen genossen, kann er schadlich wirken". 

Den gleiohen Hinweis muB ein innerhalb der Packung liegender Zettel tragen. 
§ 4. Soweit nicht nach § 5 Ausnahmen zugelassen sind, ist es verboten, 
a) Lebensmitteln (Nahrungsmitteln, GenuBmitteln, Starkungsmitteln, diatetischen 

Nahrmitteln) und Arzneimitteln bei ihrer gewerblichen HerstelIung SiiBstoff zuzusetzen; 
b) siiBstoffhaltige Lebensmittel und Arzneimittel anzubieten, zum Verkauf vor· 

riitig zu halten, feilzuhalten, zu verkaufen oder sonst in den Verkehr zu bringen. 
§ 5. Benzoesauresulfinid und Dulcin diirfen verwendet werden zur gewerblichen Her

stellung von 
1. Limonaden und Kunstlimonaden mit und ohne Kohlensiiure, alkoholfreien Kalt. 

llnd HeiBgetranken sowie Grundstoffen hierzu, 
2. Essig, 
3. Mostrioh (Senf), 
4-. obergiirigem Biere nach MaBgabe der Verordnung vom 16. Januar 1926, 
5. EBoblaten, 
6. Kautabak und Kaugummi, 
7. Rontgenkontrastmitteln, 
8. Lebensmitteln, die zum Verbrauche dureh Zuckerkranke bestimmt sind und aus· 

drucklich ale solche bezeichnet werden, 
9. Stil.rkungsmitteln, diatetischen Nahrmitteln und Arzneimitteln, soweit dies bei 

Inkrafttreten dieser Verordnung zugelassen war oder von der Reichsregierung in Zukunft 
zugelassen wird. 

§ 6. Bei der gewerbsmaBigen Herstellung der im § 5 bezeichneten Erzeugnisse mit 
Ausnahme der Arzneimittel darf nur so viel Dulcin verwendet werden, daB 1 Liter oder 
I Kilogramm des gebrauchsfertigen Erzeugnisses nicht mehr ale 0,3 Gramm Dulcin enthalt. 

§ 7. Die unter Verwendung von SiiBstoff hergestellten Lebensmittel und Arznei. 
mittel miissen, wenn sie in Packungen oder Umhiillungen an den Verbraucher abgegeben 
werden, die fiir den Verbraucher deutlich erkennbare, nicht verwischbare Aufschrift "Mit 
kiinstlichem SiiBstoff zubereitet" tragen. 

Bei Stil.rkungsmitteln, diatetischen Niihrmitteln und Arzneimitteln miissen die Art 
und die Menge des SiiBstoffB, bei gleichzeitiger Verwendung von Zucker auch dessen Menge, 
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sowohl auf den Packungen und Umhrillungen ala auch in den Anktindigungen angegeben 
werden. 

Arzneiliche Zubereitungen, die mehr ala 0,3 Gramm Dulcin in 1 Liter oder 1 Kilo
gramm enthalten, diirfen nur auf ii.rztliche Anweisung abgegeben werden. 

§ 8. Wer den vorstehenden Bestimmungen zuwiderhandelt, wird mit Gefiingnis bis 
zu einem Jahre und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen oder mit Haft bestraft. 

§ 9. Diese Verordnung tritt am 1. September 1926 in Kraft. 
Erzeugnisse, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung entsprechend den bisherigen 

Bestimmungen unter Verwendung von SiiBstoff hergestellt worden sind, diirfen noch bis 
zum 31. Dezember 1926 illl Verkehr bleiben, auch wenn sie den Bestimmungen dieser Ver
ordnung nicht geniigen. 

Berlin, den 4. August 1926. 
Der Reichsminister des Inllern. 

I. V.: Zweigert. 
Der Reichsminister fUr Ernahrung und Landwirtschaft. 

I. V.: Dr. Hoffmann. 

Das Reichsgesetz vom 9. Juni 1884, betreffend den Verkehr mit 
Sprengstoffen, bestimmt u. a. folgendes: 

AIle diejenigen, die den Bestimmungen iiber die Herstellung, Vertrieb 
und den Besitz von Sprengstoffen nicht nachkommen bzw. mit letzteren 
Verbrechen begehen oder unterstiitzen und schon der Versuch ist strafbar, 
werden mit schweren Strafen bedroht. 

Eine Reichsverordnung vom 13. Juli 1879 regelt den Verkehr mit 
Sprengstoffen, dazu gehoren Schie13- und Sprengpulver; Nitroglyzerin 
(Sprengol) und die solches enthaltenden Praparate (Dynamit); Nitrozellulose 
(insbesondere Schie13baumwoIle); explosive Gemische, die chlorsaure und 
pikrinsaure Salze enthalten; KnaIlquecksilber u. dgl - Au 13 e r d e m 
Feuerwerkskorpe~ 

Wer derartige Stoffe feilzuhaIten beabsichtigt, muB 
davon der Polizei behorde Anzeige machen. 

Die Abgabe an Personen unter 16 Jahren ist verboten. 
Pulver, Pulvermunition, Feuerwerkskorper und Ziindungen in 

Mengen von mehr aIs 1 kg, sowie aIle sonstigen expIosiven Stoffe in jeder 
Menge diirfen nur an solche Personen abgegeben werden, von denen ein 
Mi13brauch nicht zu besorgen ist, und die in dieser Hinsicht dem Verkaufer 
vollkommen bekannt sind. W of ern Ietzteres nicht der Fall ist, hat sich der 
Kaufer dumh ein Zeugnis der PoIizeibehorde auszuweisen, da13 der Abgabe 
kein Hindernis im Wege steht. Dieses Zeugnis ist bei der Abgabe von 
Dynamit, SchieI3baumwolle u. dgl., sowie expIosiven Gemischen, die chIor
saure und pikrinsaure Salze enthalten, in jedem Fall erforderlich. 

Wer sich mit der Anfertigung, zu der ebenfaIIs poIizeiliche 
Erlaubnis erforderlich ist, oder dem Verkauf von explosiven Stoffen 
befa13t, ist verpfIichtet, iiber aIle Kaufe und Verkaufe von Pulver, Pulver
munition, Feuerwerkskorpern und Ziindungen in Mengen von mehr als 1 kg, 
sowie iiber aIle Kaufe und Verkaufe sonstiger explosiver Stoffe ein Buch 
zu fiihren, welches iiber die Namen und den Ausweis der Abnehmer, den 
Zeitpunkt der Abgabe und die angegebenen Mengen AufschIu13 gibt. Dieses 
Buch sowie die erforderlichen Ausweise sind der Polizeibehorde auf Ver
Iangen jederzeit zur Einsicht offenzulegen. 

Wer mit Pulver, PuIvermunition, Feuerwerkskorpern und Ziindungen 
Handel treibt, darf im allgemeinen a) im KaufIaden nicht mehr als 2,5 kg, 
b) im Hause au13erdem nicht mem aIs 10 kg vorra tig hal ten. Doch sind 
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in verschiedenen Bezirken die Hochstgrenzen voneinander abweichend. Auf 
Nachweis eines besonderen Bediirfnisses kann die Erhohung des Vorrates 
unter b) zeitweilig bis auf 15 kg erhOht werden. Die Aufbewahrung darf 
nur in einem auf dem Dachboden (Speicher) belegE'nen, mit keinem Schorn
steinrohr in Verbindung stehenden, abgesonderten Raume, der bestandig 
unter VerschluJ3 zu halten ist und mit Licht nicht betreten werden darf, 
erfolgen. An den entsprechenden Behaltnissen muJ3 der Inhalt bezeich
net sein. 

GroJ3ere Mengen sind auJ3erhalb der Ortschaften in besonderen Raumen 
aufzubewahren, von deren Sicherheit die Polizeibehorde sich iiberzeugt 
hat. Es kann angeordnet werden, daJ3 die Schliissel zu diesen Raumen 
in den Handen der Polizei bleiben. 

Personen, welche mit Pulver und Feuerwerkskorpern nicht Handel 
treiben (Jager usw.), bediirfen behufs der Aufbewahrung von mehr als 
2,5 kg gleichfalls der polizeilichen Erlaubnis. 

trber den Verkehr mit leichtentziindlichen Stoffen sind in ver
schiedenen Staaten wie PreuJ3en, Sachsen, Mecklenburg-Schwerin Ver
ordnungen erlassen worden, die vorschreiben, welche Mengen dieser 
Stoffe vorratig gehalten werden diirfen, wie die Beschaffenheit der zur Auf
bewahrung dienenden GefaJ3e und der Lagerraume sein soIl, und wie das 
UmfiiIlen vorzunehmen ist. Vorwiegend regeln diese Verordnungen den 
Verkehr mit Mineralolen und rechnen darunter: Rohpetroleum und dessen 
Destillationserzeugnisse (leichtsiedende Ole, Leuchtole und leichte Schmier
ole), aus Braunkohlenteer bereitete fliissige Kohlenwasserstoffe (Photogen, 
Solarol, Benzol usw.) und Schieferole. 

Nach der PreuJ3ischen Verordnung werden aIle diese Stoffe in drei 
Klassen eingeteilt. In die I. Klasse sind zu rechnen die aufgefiihrten Fliissig
keiten, wenn sie bei einem Barometerstande von 760 mm bei einer Er
warmung auf weniger als 21 0 des hundertteiligen Thermometers entflamm
bare Dampfe entwickeln, 

in die II. KIasse, wenn sie solche bei einer Erwarmung von 21 0 bis zu 
65 0 entwickeln, 

in die III. KlMse, wenn sie solche bei einer Erwarmung von 65 0 bis 
zu 1400 entwickeln. 

Von den Fliissigkeiten der KIasse I, wozu auch Benzin gehOrt, diirfen 
in den Verkaufs- und sonstigen Geschaftsr8.umen der Einzelhandler ins
gesamt 30 kg aufbewahrt werden, wenn diese Raume nicht mit W ohn
raumen, Schlafraumen, Treppenhausern usw. in Verbindung stehen oder 
von diesen rauch- und feuersicher abgeschlossen sind, andernfalls nur 15 kg. 
Mengen von 30 kg bis zu 300 kg diirfen nur nach vorausgegangener Anzeige 
an die Ortspolizeibehorde gelagert werden, und zwar in Kellern oder zur 
ebenen Erde gelegenen Raumen, die ganz bestimmten Anspriichen ent
sprechen miissen, und wenn die Fliissigkeiten in eisernen Fassern oder in 
hart geloteten oder genieteten MetaIlgefaJ3en mit luftdichtem Verschlusse 
gelagert werden. 

Von der Klasse II (Petroleum) diirfen in den Verkaufs- und sontsigen 
Geschaftsraumen insgesamt bis zu 50 kg in beliebigen geschlossenen Ge
fiJ3en, bis zu 200 kg im FaJ3 aufbewahrt werden und bis zu 600 kg auf 
Hofen, in Schuppen oder solchen KeIIern, die von angreDlienden Raumen 
feuersicher abgeschlossen sind. 
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Gro13ere Mengen ale 600 kg bis 10000 kg diiden in Kellern unter ahn
lichen Bestimmungen gelagert werden wie die gro.Beren Mengen der Klasse I. 

Bei der Klasse III, wozu Paraffinole, leichte Schmierole gehoren, be
ginnen die grolleren Vorsichtsmallregeln erst bei einer Menge von 10 000 kg. 

Wahrend Mecklenburg-Schwerin nur den Verkehr mit den Stoffen 
der Klasse I einer Verordnung unterwidt, die Klassen II und III aber 
unberiicksichtigt lii..Bt, bezieht Sachsen auch feuergefii.hrliche Stoffe wie 
Athylii.the.r, Schwefelkohlenstoff, Terpentinol, starken Spiritus, Holzgeist, 
Azeton, femer Zellhorn, Zelluloid, und Zellhornwaren, Zelluloidwaren, mit 
ein, lii..Bt dafiir jedoch zumal bei Lagerung in sprengsicheren, sog. ex
plosionssicheren, Gefii.llen grollere Mengen zu. 

nber die Beforderung feuergefithrlicher und iitzender Gegenstiinde. 
(A us zug au s den Betr iebsvorschriften fiir die Eisenbahnen 

Deutschlands.) 
Fiir die bedingungsweise zur Eisenbahnbeforderung zugelassenen Gegenstande 

gelten folgende Vorschriften: 
I. Sckwefeliitker, Bowie FZilBBigkeilen, die SckwefeTAlker in groperen Mengen enlkaUen 

(Hoffmannstropfen und Kollodium), diirfen nur in vollkommen dicht geschlossenen Ge· 
faOen aus Metall oder Glas versendet werden, deren Verpackung nachstehende Beschnffen. 
heit haben muD: 

I. Werden mehrere GefaBe mit diesen Praparaten in einem Frachtstuck vereinigt, 
so miiBBen dieselben in starke HOlzkisten mit Stroh, Heu, Klcie, Sagemehl, In
fusorienerde oder anderen Stoffen fest verpackt sein. 

2. Bei Einzelverpaokung ist die Versendung der GefaBe in dauerhaften, mit einer 
gut befestigten Schutzdecke, sowie mit Handhaben versehenen und mit hin
reichendem Verpackungestoff eingefiitterten Korben oder Kiibeln zulasaig. Die 
Schutzdecke muD, falls sie aus Stroh, Rohr, Schilf oder ahnlichem Stoffe besteht, 
mit Lehm- oder Kalkmilch unter Zusatz von Wasserglas getrankt sein. Das Brutto
gewicht des einzelnen Kollos darf 60 kg nicht iibersteigen. 

(Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenstanden vgl. IX.) 
II. HokgeiBt, in rokem una rektifiz.iertem ZUBtand, und Azeton werden - sofllm sie 

nicht in besonders dazu gebauten Wagen (Kesselwagen) oder in FBBBem zur Aufgabe 
gelangen - nur in Metall- oder GlasgefiiBen zur Beforderung zugeIassen. Diese GefiiBe 
miissen in der unter Nr. I fiir Schwefelather usw. vorgeschriebenen Weise verpackt'sein. 

(Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenstanden vgl. IX.) 
III. OkZorBaUrtJ8 Kalium und anaere ckZorBaure SaZze miiBBen sorgfiiltig in dichte, 

mit Papier ausgeklebte Fiisser oder Kisten verpackt sein. 
IV. FlwBige MineraZBduren aller Ar' (inBbB8ondere SckwefeZBdure, VitriolOl, Salz

sIlure, SalpeterBdure, Sckeidewas8er) unterliegen nachstehenden Vorschriften: 
Falls diese Staffe in Ballonen nicht iiber 75 kg Brutto wiegend, Flaschen oder Kruken 

verschickt werden, so miiBBen die BehaIter dicht geschlossen, wohlverpa.ckt und in be
sondere, mit starken Vorrichtungen zum bequemen Handhaben versehene GefiiBe oder 
geflochtene Korbe eingeschlossen sein. 

Falls dieselben in Metall-, Holz- oder GummibehaItem versendet werden, so miissen 
die BehaIter vollkommen dicht und mit guten Verschliissen versehen sein. 

(Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenstanden vgl. IX.) 
V. Aldauge (Atznatronlauge, Soaalauge, Atzkalilauge, Potta8ckenlauge), ferner OZBat 

(Rue1r.stdnde von der Olraffin..,.~e) und Brom unterliegen den Vorschriften unter VI. 
VI. Fur FimiBBe uoo mil FirniB verBetz/e Farben, femer atkeri80he uoo fette Ole, Bowie 

fur 8dmtlicke Atkerarten mil Ausnakme "on Sckwefeldtker (vgl. Nr. I), una "on Petroleum
dtker, fUr absokden Alkokol, Weingei8t (SpiritUB), Spri' und anaere unler Nr. II nicht ge
nannlen SpirituoBsn sind, sofem sie in BalZonen, Flascken oder Kru1r.en zur Beforderung 
gelangen, die Vorschriften unter Nr. IV Abs. I maOgebend. 

(Wegen der Zusammenpackung mit 8nderen Gegensmnden vgl. IX.) 
VII. Die Beforderung von Terpenllnd' una BOnBtigen Ubelrieckenden Olen, desgleiohen 

von SalmiakgeiBI, findet nur in offenen Wagen statt. 
(Wegen der Zusammenpackung mit anderen Gegenstiinden vgl. IX.) 
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VIII. KoUodiumwoU. wird, Bolam Bie mil mindeatena 50% Wasser ange!euckJ.t ist, 
in dicht geschlossenen BlechgefaBen, die in dauerhaften Holzkisten fest verpackt sind, 
zum Versand angenommen, aber nur fiir sich allein, ohne andere Waren. 

Auf dem Frachtbrief muB yom Versender und von einem vereideten Chemiker 
unter amtliaher Beglaubigung der Unterschriften bescheinigt seiD, daB die Beschaffen· 
heit der Ware und die Verpaakung obigen VorsOOriften entspriaht. 

Chloroform zahlt niOOt mehr zu den bedingungsweise zur Befiirderung auf Eisen. 
babnen zugelassenen Gegenstiinden und wird in gleicher Weise wie andere lUIgefahrliche 
Fliissigkeiten befiirdert. 

IX. Falls die unter I, II, IV, V, VII aufgefiihrten Chemikalien in Mengen von 
nicht mehr als je 10 kg zum Versand kommen, ist es gestattet, dieselben mit andaren 
bedingungslos zur Eisenbahnbefiirderung zugelassenen Gegenstiinden in einem Fracht. 
stiicke zu vereinigen. Jene Kiirper miissen in geschlossenen Glas. oder BlechfiasOOen mit 
Stroh, Heu, Kleie, Sii.gemehl, Infusorienerde oder anderen lockeren Stoffen in starke 
Kisten fest eingebettet und im Frachtbrief namentliah aufgefiihrt Rein. Dasselbe gilt 
bis je 5 kg fUr Kalium und Natriummetall, Kalziumkarbid, Natriumsuperoxyd und 
fiir Chlorathyl und Chlormethyl in Glasriihren bis zu 100 g, 

bis 2 kg ffir Sahwefelkohlenstoff und 
biB 500 g ffir Brom. 

Fette, Ole, Fimisse, Terpentiniil (Kieniil) und andere atherJsche Ole, absoluter 
Alkohol, WeiDgeist, so wie daraus bereitete Fliisslgkeiten werden in Mengen unter 40 kg 
ohne Beschriinkung befiirdert. 

G i f t e diirfen anderem Fraohtgut auah nur In bestimmten Mengen beigepackt 
werden, Z. B. 

bis 10 kg Quecksilberchlorid, weiBer QueckBilberprazipitat, Kupferfarben, griine 
und blaue Kupferpigmente, Bleizucker, 

biB 5 kg chlorsaure Baize, Kaliumzyanid, Natriumzyanid. 
Die vorstehend genannten, zur Befiirderung auf Eisenbabnen nur bedingungsweisE' 

zugelassenen Stoffe sind von der Postbeforderung ausgeschlossen. Gifte diirfen ala 
Muster, Bowie iiberhaupt mit der Briefpost nicht versendet werden. 

Waren. die zur Bereahnung kommen, diirfen nicht durch Musterpost als Muster ohne 
Wert verschiakt werden. 

Verordnung betreUend den Verkehr mit EssigsBure. 
Eine Kaiserliche Verordnung yom 14. Juli 1908, die auf Grund deB § 5 des Geeetzes 

yom 14. Mai 1879 betreffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln, GenuBmitteln und Ge. 
brauahsgegenstanden naah erfolgter Zustimmung des Bundesrats erlassen ist, bestimmt, 
daB Essigsaure, die in 100 Gewichtsteilen mehr als 15 Gewichtsteile reiDer Saure enthalt, 
in Mengen unter 2 Liter nur in Flaschen von ganz bestimmter' Form feilgehalten und 
verkauft werden darf. 

§ 1. Rohe und gereinigte Essigsaure (auch Essigessenz), die in 100 Gewichtsteilen 
mehr als 15 Gewichtsteile reiDe Saure enthiilt, darf iD Mengen unter 2 Liter nur in Flaschen 
nachstehender Art und Bezeichnung gewerbsmaBig feilgehalten oder verkauft werden: 

1. Die Flaschen miiBBen aus weillem oder haibweiBem Glas gefertigt, liinglich.rund 
geformt und an einer Breitseite in der Langsrichtung gerippt seiD. 

2. Die Flaschen miissen mit einem SicherheitBBtopfen versehen sein, der bei wage. 
reOOter Haltung der gefiillten Flasahe iDnerhalb einer Minute nicht mehr als 
50 Kubikzentimeter des Flascheninhalts ausflieBen lii.Bt. Der Sicherheitsstopfen 
muB derart im Flasahenhalse befestigt sein, daB er ohne ZerbreOOen der Flache 
nicht entfemt werden kann. 

3. An der nicht gerippten Seite der Flasche muB eine Aufschrift vorhanden sein, 
die in deutlich lesbarer Weise 
a) die Art des Inhaltes einschlieBlich seiner Starke an reiner Essigsaure angibt, 
b) die Firma des Fabrikanten des Inhaltes bezeichnet, 
a) in besonderer, fiir die sonstige Aufschrift nicht verwendeter Farbe die Wamung 

"Vors;chtl Unverdiinnt lebensgefiLhrliOO" 

getrennt von der 80nstigen Aufschrift enthiUt, 
d) eine AnweiBung fiir den Gebrauch deB Inhalts der Flasche bei der Verwendung 

zu Speisezwecken erteilt. 

Weitere AufsOOriften diirfen auf der Flasahe niOOt vorhanden sein. 
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§ 2. Die Vorschriften des § 1 linden keine Anwendung auf das Feilhalten und den 
Verkauf von EBBigsiiure in Apotheken, Boweit es zu Heil· oder wissenschaftIichen Zwenken 
erlolgt. 

§ 3. Das Feilhalten und der Verkauf von Essigsiiure der im § 1 bezeichneten Art 
unter der Bezeichnung "Essig" ist verboten. 

Gesetz tiber den Verkehr mit Futtermitteln (Futtermittelgesetz). 
Yom 22. Dezember 1926. 

Der Reichstag hat das foigende Gesetz beschlossen, dB>! mit Zustimmung des Reichs
rats hiermit verkiindet wird: 

§ 1. Futtermittel im Sinne dieses Gesetzes sind organische oder mineralische Stoffe 
oder Mischungen solcher Stoffe, die der Verfiitterung an Tiere dienen sollen. Ausgenommen 
sind Stoffe, die iiberwiegend zur Beseitigung oder Linderung von Krankheiten dienen. 

Die Vorschriften des Gesetzes finden keine Anwendung auf Futtermittel, die nach 
dem Ausland ausgefiihrt werden oder sich auf der Durchfuhr befinden. 

§ 2. Wer FuttermitteI, die bisher nicht im Verkehr waren, in den Verkehr bringen 
will, hat sie beim Reichsministerium filr Erniihrung und Landwirtschaft oder bei einer 
von ihm bestimmten Stelle zur Eintragung in ein Register schrlftlich anzumelden. 

Die Anmeldung muB enthalten 
1. die Benennung (§ 3), unter der das angemeldete Futtermittel in den Verkehr ge-

bracht werden soli, 
2. den Gehalt an wertbestimmenden Bestandteilen, 
3. die Art der Herstellung. 
Bei Mischungen sind auBerdem anzugeben 
1. die Gemengteile, 
2. das Mischungsverhiiltnis der Gemengteile in Hundertsiitzen. 
Der Anmeldung ist eine Gesamtanalyse einer deutschen staatlichen oder unter 

offentlicher Aufsicht stehenden Kontroll-(Versuchs- )Station oder eines deutschen vereidig
ten HandeIschemikers in Urschrift oder in offentlich beglaubigter Abschrift beizufiigen. 

§ 3. Wer Futtermittel feilhiilt, anbietet, veriiuBert oder sonst in den Verkehr bringt, 
hat sie ihrer Natur entsprechend zu benennen. Zur Benennung gehort auch die Angabe 
der Herkunft, der verarbeiteten Rohstoffe und der Art der Herstellung, soweit dies auf 
Grund des § 11 Abs. 2 Nr. 1 vorgeschrieben wird. 

Mischungen, die iiberwiegend oder ganz aus mineralischen Stoffen bestehen, mussen 
auBerdem aIs "Mischungen", andere Mischungen als "Mischfutter" bezeichnet werden. 

§ 4. Bei VeriiuBerung von Futtermitteln in Mengen von 50 Kilogramm und mehr hat 
der VeriiuBerer dem Erwerber schriftlich anzugeben 

1. Die Benennung der Futtermittel nach MaBgabe des § 3. 
2. den Gehalt an wertbestimmenden Bestandteilen. 
Die schriftliche Angabe (Abs. I) kann unterbleiben bei den Futtermitteln, die illl an

liegenden Verzeichnis aufgefiihrt sind. 
Bei Mischungen sind auch die Gemengteile und das Mischungsverhiiltnis der Gemeng. 

teile in Hundertsiitzen nach MaBgabe des § 3 schriftlich anzugeben. 
§ 5. Werden bei VeriiuBerung von Futtermitteln in Mengen von weniger aIs 50 Kilo

gramm 
1. Futtermittel in Verpackungen geliefert, so muB an diesen iiuBerlich eine Kenn. 

zeichnung angebracht sein, die die nach § 4 erforderlichen Angaben erhiilt, 
2. Futtermittel lose geliefert und besichtigt der Erwerber die Futtermittel oder 

Froben von Ihnen vor dem Erwerbe, so ist der VeriiuBerer zu der nach § 4 vorgeschriebenen 
schriftIichen Angabe nur auf Verlangen des Erwerbers verpflichtet. 

§ 6. Macht der VeriiuBerer bei der VeriiuBerung von Futtermitteln keine Angaben 
iiber die Beschaffenheit, so iibernimmt er damit die Gewiihr fiir die handeIsubliche Reinheit 
und Unverdorbenheit. 

§ 7. Wiinscht der Erwerber oder der VeriiuBerer von Futtermitteln ihre Untersuchung 
auf Gehalt, Reinheit oder Unverdorbenheit, so hat der Erwerber hierfur die Untersuchungs
stelle zu bestimmen. Ergibt die von dieser ausgefiihrte Untersuohung einen anderen Gehalt 
aIs zugesichert war, oder besteht Streit iiber die Reinheit oder Unverdorbenheit der Futter
mittel, so hat der VeriiuBerer das Recht, eine Kontrolluntersuchung vornehmen zu lassen und 
hierfiir die Untersuchungastelle zu bestimmen. 

1st bei Untersuchungen auf den Gehalt an Protein und Fett der Unterschied zwischen 
beiden Untersuchungsergebnissen nicht groBer als I vom Hundert Protein und Fett, 80 
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wird der Berechnung des Mindergehaltes der Durchschnitt beider Ergebnisse zugrunde 
gelegt. Wird dleser Spielraum ubersohritten und konnen sich die Vertragsparteien tiber 
die Berechnung des Mindergehalts nicht einigen, oder besteht noch Streit tiber die Reinheit 
oder Unverdorbenheit der Futtermittel, so hat der VerauBerer oder der Erwerber das 
Recht, eine Schiedsuntersuchung vornehmen zu lassen. Die Untersuchungsstelle hat 
der VerauBerer zu bestimmen. MaBgebend fUr die Berechnung des Mindergehalts ist m 
diesem Falle der Durchschnitt der beidl'n Untersuchungsergebmsse, die sich am ml'isten 
nahern. 

Die Vorschriften tiber Gewahrle18tung wegen Mangel der Sache in den §§ 459ff. BGB. 
und in den §§ 377, 378 HGB. werden hlerdurch nicht bertihrt. 

§ 8. Die Untersuchungen der Futtermittel (§ 7) mtissen erfolgen durch deutsche 
staatliche oder unter offentlicher Aufsicht stehende Kontroll-(Versuchs-)Stationen 
oder vereidigte Handelschemiker. Schiedsuntersuchungen durfen, falls sie nicht durch 
besondere Vereinbarungen der Vertragsparteien emem vereidigten Handelschemiker tiber
tragen werden, nur von den im Satze 1 genannten Kontroll·(Versuchs-)StatlOnen vor· 
genommen werden. 

Bei den Untersuchungen mUssen, soweit mcht die Reichsreglerung etwas anderes 
bestimmt, die vom Verbande landwirtschaftlicher Versuchsstationen im Deutschen Reiche 
aufgestellten Untersuchungsmethoden zugrunde gelegt werden. 

Die Kosten der Untersuchungen tragt der unterliegende Teil, sofem nicht etwas 
anderes vereinbart ist. 

§ 9. Die Proben fur die ZWl'cke der Untersuchung der Futtermittel (§ 7) sind zu 
entnehmen nach den Vorschriften tiber die Probeentnahme, die der vom Deutschen Land. 
wirtschaftsrate geleitete AusschuB ftir Handelsgebrauche mit Vertretem der landwirt
schaftlichen Versuohsstationen und den Vertretem des Handels und der Industrie im Sach
verstandigenrate fur Futtermittel belm Reichsministerium fUr Emahrung und Land. 
wirtschaft vereinbart. 

Kommt diese Vereinbarung nicht blnnen drei Monaten nach der Verkiindigung 
dleses Gesetzes zustande, so erlaBt die Reichsregierung die Bestimmungen. 

§ 10. tJber die Untersuchung und Probeentnahme kann im Einzelfall eine von den 
§§ 7-9 abweichende Regelung vereinbart werden, wenn der VerauBerer aus dem Ausland 
kommende Futtermittel bei der Einfuhr an den Erwerber mit dar MaJlgabe verauBert, daB 
die Kosten fiir VerJadung und Versicherung sowie die Fracht blS zum Bestimmungsorte zu 
Lasten des VerauBerers gehen. 

Eine von den §§ 7-9 abweichende Regelung ist auJlerdem ZUlasSlg bei Futtermitteln, 
die in der Anlage zu § 4 Abs. 2 unter A Nr. 1-3 genannt sind. 

§ 11. Die Reichsregierung kann nach Anhoren des Reichsrats und eines Ausschusses 
des Reichstags fiir einzelne Futtermittel Begriffsbestimmungen aufstellen. 

Sie kann femer mit Zustlmmung des Reichsrats und nach Anhoren eines Ausschusses 
des Reichstags Bestimmungen zur Ausfiihrung dieses Gesetzes treffen, insbesondere daruber, 

1. in welchem Umfang die in den §I 2-5 vorgeschriebenen Angaben zu machen 
sind, welche wertbestimmenden Bestandteile anzugeben sind (§§ 4, 5), insbesondere inwie· 
weit Protein und Fett getrennt anzugeben sind, und welche Form die Kennzeichnungen 
(§ 5) haben miissen, 

2. innerhalb welcher Spielraume die Angaben uber die wertbestimmenden Be· 
standteile noch alB richtig gelten (§§ 12 Nr. 5, 13 Nr. 2) und ob und inwieweit die analy. 
tischen Feststellungen tiber die wertbestimmenden Bestandtelle von dem vom VerauJlerer 
angegebenen Gehalte (§§ 4, 5) abweichen diirfen, ohne daB der Erwerber hieraus einen An. 
spruch auf Minderung, Wandlung oder Schadenersatz erhalt. 

Vor EriaB dieser Bestimmungen ist der beim Reichsministerium ftir Emahrung und 
Landwirtschaft bestehende Sachverstandigenrat fiir Futtermittel zu horen. 

§ 12. Mit Gefangnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe oder mit einer dieser 
Strafen wird bestraft, wer vorsatzlich 

1. zum Zwecke der Tauschung im Handel und Verkehr Futtermittel nachm8cht 
oder verialscht, 

2. verdorbene, nachgemachte oder verfalschte Futtermittel unter Verschweigung 
dieses Umstandes oder unter einer zur Tauschung geeigneten Benennung feilhalt, anbietet, 
verauJlert oder sonst in den Verkehr bringt, 

3. Stoffe, deren Verfiitterung an Tiera bei sachgemaJler Verwendung ihre Gesundheit 
zu schiLdigen geeignet ist, als Futtermittel feilhalt, anbietet, verauBert oder sonst in den 
Verkehr bringt, 

4. die im § 2 vorgeschriebene Anmeldung unterlaBt Oder 
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5. die ill den §I 2-5 oder auf Grund des § 11 vorgeschriebenen Angaben unrichtig 
macht, faJsche Proben zur Untersuchung einsendet oder unrichtige oder unvollstiindige 
Angaben iiber die Probeentnahme macht. 

§ 13. Mit Geldstrafe bis 150 Reichsmark wird bestraft, wer 
1. die im § 2 vorgeschriebene Anmeldung fahrlii.ssig unterliLBt oder" 
2. die in den §§ 2-5 oder auf Grund des § 11 vorgeschriebenen Angaben vorsiLtzlich 

oder fahrlii.ssig ganz oder teilweise unterliLBt oder fahrlii.ssig unrichtig macht. 
§ 14. Die Reichsregierung kann vorbehaltlich der Vorschriften in § 12 Nr. 5, 13 Nr. 2 

mit Zustimmung des ReichsratB bestimmen, daB 
1. mit Gefiingnis bis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe oder mit einer dieser 

Strafen bestraft wird, wer den auf Grund des § 11 erlasRenen Bestimmungen vorRiitzlich 
zuwiderhandelt, 

2. mit Geldstrafe bis zu 150 Reichsmark be~traft wird, wer dieRen Bestimmungen 
fahrlii.ssig zuwiderhandelt. 

§ 15. Bestehen in einem auf Grund der §§ 12-14 eingeleiteten Strafverfahren 
Zweifel iiber Fragen fachlicher Art, so Bollen hieriiber in einem moglichst friihen Abschnitt 
des Verfahrens Sachverstiindige des Handels und der LandwirtBchaft geh6rt werden. Die 
obersten Landesbehorden oder die von ihnen bestimmten Behorden machen den GerlChtell 
oder Strafverfolgungsbehorden geeignete Sachverstiindige namhaft. 

§ 16. Die Reichsregierung bestimmt mit Zustimmung des ReichsratB den Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes. Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
tritt die Verordnung ilber Mischfutter yom 8. April 1920 (Reichsgesetzbl. S. 491) nebst den 
uazu erlassenen Ausfuhrungsbestimmungen auBer Kraft. 

Berlin, den 22. Dezember 1926. 
Der Reichsprii.sident 
von Hindenburg. 

Der Reichsminister fiir ErniLhrung und LandwirtBchaft 
Dr. Haslinde. 

Anlage. 
Futtermlttel, bel denen die Benennung 

und die wertbestimmenden Bestandtelle nicht schriftlich anzugeben sind. 
A. Gruppen von Futtermitteln: 

1. Rauhfutter (einschl. Hiicksel), frisch, getrocknet oder eingesiiuert. 
2. Korner, Sarnen und Olfriichte, unbearbeitet oder geschrotet (grob zerkleinert). 
3. Wurzeln und Knollen, unzerkleinert. 
4. Von Abfiiollen der Miillerei: 
Kleien und Futtermehle von Roggen, Weizen, Buchweizen, Gerste und Hiilspn. 

friichten, Dust (Miihlenstaub) von Roggen, Weizen, Gerste und Hafer. 
5. Von AbfiLllen der Stiirkefabrikation: 

K&rtoffelpiilpe. 
6. Von Abfiillen der Zuckerfabrikation: 

Schnitzel. 
7. Von AbfiLllen des Giirungsgewerbes: 

Treber, Trester, Malzkeime, frische Schlempe, Trub. 
8. Von tierischen Erzeugnissen: 

Vollmilch, Magermilch, Buttermilch, Molken. 
9. Kiichenabfiille. 

B. Einzelne Futtermittel: 
1. Ausputz. 
2. Eicheln. 
3. Heidemehl. 
4. Johannisbrot. 
5. Kaff. 
6. Kakaoschalen. 
7. Kartoffelflocken und .schnitzel. 
8. Kartoffelflockenmehl und .grieB. 
9. Keime von Mais, Gerste, Roggen und Weizen. 

10. Maiskleie. 
11. Malzkleie. 
12. Schwen nnd Schoten, auch zerkleinert. 
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13. Spreu. 
14. Trocken·, Zucker· und Futterriiben. 
15. Trockenmohren. 

Dber den Bezug und den Vertrieb von vergalltem, denaturiertem, 
Salz ist folgendes zu bemerken: 

Die SteuerbehOrde versteht unter Salz das Kochsalz; zu letzterem 
zahlen Siede-, Stein- und Seesalz; es unterliegen indes alIe Stoffe, aus denen 
Salz ausgeschieden zu werden pflegt, der Beaufsichtigung der Steuer
behorden. 

Salz kann unter Beachtung der von der Steuerbehorde angeordneten 
MaI3regeln abgabenfrei verabfolgt werden a) zu landwirtsehaftlichen Zwecken. 
zur Fiitterung des Viehes, zur Diingung, b) zu gewerblichen Zwecken, 
welche die Verwendung als Nahrungs- und GenuBmittel ausschlieBen. 

Zu diesem Zwecke wird das Salz mit Braunstein, Smalte, Mennige, 
Braunkohlen, Mehl, RuB, Kienol, Petroleum, Karbolsaure, EisenvitrioI, 
Alaun, Wermut usw. versetzt, eswird vergiiJIt, denaturiert. 

Vergalltes Salz darf nUl" an diejenigen Handler, Landwirte und Ge· 
werbetreibende verkauft werden, welche von der Steuerbehorde zum Bezug 
einen Bereehtigungsschein erhalten haben. 

Aus dem Weingesetz yom 7. Juli 1909 sind flir den Drogisten die 
Bestimmungen wichtig, die iiber die Buchfiihrung handeln: 

§ 19. Wer Trauben zur Weinbereitung, Traubenmaische, Traubenmost oder Wei n 
gewerbsmaBig in Verkehr bringt oder gewerbsmaBig Wein zu Getranken weiter. 
verarbeitet, ist verpflichtet, Biicher zu fiihren, au s denen zu ersehen ist: 

I. welche Weinbergsflachen er abgeemtet hat, welche Mengen von Traubenmaische, 
Traubenmost oder Wein er aus eigenem Gewachse gewonnen oder von anderen 
bezogen und welche Mengen er an andere abgegeben oder welche er 
vermittelt hat; 

2. welche Mengen der im § 10 bezeichneten dem Weine ahnlichen Getranke 
er aus eigenem Gewachse gewonnen oder von anderen bezogen und 
welche Mengen er an andere abgegeben oder welche Geschafte iiber solche 
er vermittelt hat. 

Die Zeit des Geschaftsabschlusses, die Namen der Lie{erer und, soweit es sich urn 
Abgabe im Fasse oder in Mengen von mehr als einem Hektoliter im einzelnen Faile handelt, 
auch der Abnehmer, sind in den Biichem einzutragen. 

Die Biicher sind nebst den auf die einzutragenden Geschafte beziigJichen Geschafts· 
papieren bis zum Ablaufe von fiinf Jahren nach der letzten Eintragung aufzubewahren. 

Die naheren Bastimmungen iiber die Einrichtung und die Fiihrung der Biicher trifft 
der Bundesrat; er bestimmt, in welcher Weise und innerhalb welcher Frist die bei dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen Bestande in den Biichem vorzutragen sind. 

Wer durch § 19 des Gesetzes verpflichtet ist, Biicher zu fiihren, hat sich hierbei so· 
wie bei allen mit der Buchfiihrung zusammenhangenden Aufzeichnungen der deutschen 
Sprache zu bedienen. Die Landeszentralbehorde kann die Verwendung einer anderen 
Sprache gestatten. 

Die Biicher miissen gebunden und Blatt fiir Blatt oder Seite fiir Seite mit 
fortlaufenden. Zahlen veraehen sein. Die Zahl der Blatter oder Seiten ist vor 
Beginn des Gebrauchs auf der eraten Seite des Buches anzugeben. Ein Blatt aus 
dem Buche zu entfernen ist verboten. 

An Stellen, die der Regel nach zu beschreiben sind, diirfen keine leeren Zwischen. 
raume gelassen werden. Der urspriingliche Inhalt einer Eintragung darf nicht mittels 
Durchstreichens oder auf andere Weise unleserlich gemacht, es darf nichts radiert, auch 
nicht solche Veranderungen vorgenommen werden, deren Beschaffenheit as ungewiB laBt, 
ob sie bei der urspriinglichen Eintragung oder erat spater gemacht worden sind. 

Die Biicher und Belege sind sorgfaltig aufzubewahren und auf Verlangen jederzeit 
den nach § 21 des Gesetzes zur Priifung berechtigten Beamten oder Sachveratandigen 
vorzulegen. 
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Den zur Buchflihrung Verpflichteten ist gestattet, nach Bedarf ihrer Betriebe die 
Bucher auch zu anderen, in dem Vordrucke der Muster nicht vorgesehenen geschaftlichen 
Aufzeichnungen zu benutzen und den Vordruck entsprechend zu erganzen, soweit es un· 
beschadet der "Ubel'Bichtlichkeit geschehen kann. 

Die gewerbliche Erzeugung des Branntweins (Spiritus) aus 
Kartoffeln, Getreide usw. unterliegt sowohl der Genehmigung als auch 
der ununterbrochenen Beaufsichtigung der Steuerbehorden. 

Die Erlaubnis zum Einzelhandel mit Spiritus und Branntwein schlie.l3t 
nicht zugleich diejenige zum Ausschank ein. Unter Ausschank ist der 
Verbrauch an Ort und Stelle zu verstehen (Gastwirtschaften). 

Der Gro.l3handel mit Spiritus und Spirituosen ist jedermann gestat~et; 
wo dieser anfangt, bestimmen in der Regel die Landesgesetze. Die Be
stimmungen iiber den Verkehr mit Spirituosen usw. in geschlossenen Flaschen 
werden gleichfalls verschieden gehandhabt; wahrend die eine BehOrde 
eine Elrlaubnis dazu nicht fiir notig halt, wird das Nachsuchen um eine solche 
bei anderen BehOrden gefordert. 

Unter Spiritus und Branntwein versteht das Gesetz jede Art von rohen 
und gereinigten, einfachen oder mit anderen Stoffen versetzten geistigen 
Fliissigkeiten, also auch Rum, Arrak, Weinbrand, Likore, Magenbitter, ge
mischten oder destillierten Kiimmelschnaps usw. Branntwein im tech
nischen Sinn umfa.l3t jede aus Wasser und AIkohol bestehende Fliissigkeit, 
die aus verschiedenartigen Pflanzenstoffen durch Garung und Destination 
gewonnen wird. 

Verkehr mit vergiiJItem, denaturiertem Branntwein. 
Fiir den Verkehr mit vergalltem, denaturiertem Branntwein sind fol

gende Bestimmungen erlassen: 
§ 1. Branntwein, der a) 'zu gewerblichen Zwecken, b) zur Bereitung von Speise

essig. c) zum Putzen, Heizen, Kochen oder Beleuchten, d) in offentlichen Kranken-, Ent
bindungs- und iihnlichen AnstaIten oder in offentlichen wissenschaftlichen Lehr- und For
schungsanstalten, e) in militartechnischen AnstaIten und AnstaIten fUr die Herstellung 
von rauchschwachem Pulver verwendet wird, ist von der MonopolverwaItung zu ermaBigten 
Verkaufspreisen abzugeben, und zwar in den FiUlen a) bis c) nach VergiUlung, in den 
Fillen d) und e) ohne Vergallung auf Grund eines Nachweises iiber die Verwendung des 
Branntweins (§§ 31 bis 42). 

Die Monopolverwaltung kann die Lieferung von Branntwein zu ermaBigten Verkaufs
preisen davon abhiingig machen, daB die Bezieher bei Zuwiderhandlung gagen die fUr die 
Verwenr;lung des Branntweins getroffenen Bestimmungen zur Zahlung einer unter Aus
achluB des Rechtswegs einzuziehenden Vertragsstrafe verpflichtet wird. 

§ 2. Die Vergallung ist entweder vollstandig, d. h. derart, daB sie an sich aIs geniigend 
erachtet wird, den Branntwein zum Trinkgebrauch unverwendbar zu machen, oder unvoIl
atandig, d. h. derart, daB auBerdem weitere MaBnahmen zur Verhiitung der miBbrauch. 
lichen Verwendung des Branntweins zu treffen sind. 

13. Es ist verboten, a) aus vergalltem Branntwein das Vergallungsmittel ganz 
oder teilweise auszuscheiden oder dem vergallten Branntwein Stoffe beizufUgen. durch 
welche die Wirksamkeit des Vergallungsmittels in Beziehung auf Geschmack oder Geruch 
vermindert wird, b) Mittel oder Einrichtungen anzubieten. anzupreisen und zu verkaufen, 
die nach dem Angebot oder der Anpreisung dazu bestimmt sind, die Wirkung der Ver
gallungsmittel Zll beseitigen oder abzuschwachen. 

§ 4. Was ala Verwendung zum gewerblichen Zweck im Sinne des § 1 anzusehen 
ist. hestimmt im ZweifeIsfalle das Monopolamt. 

Die Verwendung vergallten Branntweins zum Heilgebrauch ist nur inaoweit 
ala eine Verwendung zu gewerblichen Zwecken anzusehen. ala der Branntwein zur Her. 
atellung Yom Monopolamt besonders bezeichneter Heilmittel und anderer Heil. 
mittel, die Branntwein. Ather (Athylather). Essigester oder Ameisenester nicht moor 
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enthalten, verwendet wird; hierbei macht es kemen Unterschied, ob es sich urn einen 
Heilgebrauch bei Menschen oder urn einen solchen bei Tieren handelt. 

§ 7. Der vollstandig vergallte Branntwein darf in den im § 1 unter a) und c) bis e) 
genannten Fallen verwendet werden. Die Verwendung des Branntweins zur Herstellung 
von Nahrungs- und GenuBmitteln einschlieBlich des Speiseessigs, zur Herstellung von 
Erzeugnissen, die ala Ersatz fiir Branntwcin genossen werden kiinnen (insbesondere Estern), 
von weingeisthaltigen Erzeugnissen, die zum menschlichen Genusse dienen kiinnen, zur 
Herstellung von nicht festen, zur Kiirperreinigung und -pHege bestimmten und geeigneten 
Seifen sowie von Padiimerien, Kopf-, Zahn- und Mundwassem ist unzulassig. 

§ 8. Auf den Handel mit vollstandig vergalltem Branntwein fmdet § 33 der Gewerbe
ordnung keine Anwendung. 

§ 9. Wer mit vollstandig vergalltem Branntwein handeln will, hat dies vor Eriiffnung 
des Handels der Hebestelle und der Ortspolizeibehiirde unter Bezeichnung der Verkaufs
stelle anzumelden. Die Hebestelle tragt die Anmeldung in ein Verzeichnis ein und erteilt 
iiber die Anmeldung eine Bescheinigung, ohne die mit dem Handel nicht begonnen werden 
darf. Die Bescheinigung ist in der Verkaufsstelle aufzubewahren und den Beamten au! 
Verlangen vorzuzeigen. Liegen Tatsachen vor, die die Unzuverlii.ssigkeit des Gewerbe
treibenden in Beziehung auf den Handel mit vergalltem Branntwein wahrscheinlich 
machen, so hat dlB Hebestelle vor Erteilung der Bescheimgung an das Hauptamt zu 
berichten. 

§ 10. Vollstandig vergallter Branntwein dad im Kleinhandel nur in den von der 
Monopolverwaltung gelieferten odcr zugelassenen Behaltnissen (Monopolbehii.ltnissen) 
von 50, 20, 10, 5 und 11 Raumgehalt feilgehalten werden, die mit einer Angabe der Wein
geiststarke und mit einem besonderen Verschlusse versehen sind. 

Das Hauptamt kann im Falle des Bediirfnisses fur einzelne Handler zulassen, daB 
der Branntwein in Mengen von weniger ala einem Liter in beliebigen, mit dem vorgeschrie
benen Monopolverschlusse nicht versehenen Behii.ltnissen abgegeben wird, sofem folgende 
Bedingungt'n eingehalten werden: Der Branntwein muB in dem Verkaufsraum unter den 
Augen des Kaufers in das fUr diesen bestimmte Behaltnis aus einem Monopolbehii.ltnis 
von einem Liter Raumgehalt abgeflilit werden. Dieses Behaltnis muB vorschriftsmaBig 
bezeichnet und verschlossen sein, bevor es zum Zwecke des Abflillens angebroehen wird. 
Aus Behaltnissen von mehr ala einem Liter Raumgehalt dad mcht abgefiillt werden. 
Von jeder nach Handelsmarke oder Weingeiststarke verschiedenen Branntweinart darf 
nur ein angebrochenes Behiiltnis vorhanden sein. 1m iibrigen darf in dem Verkaufsraum 
und in den mit diesem in unmittelbarer Verbindung stehenden Raumen vollatiindig ver
gallter Branntwein nur in vorschriftsmaBig bezeichneten und verschlossenen Behaltnissen 
aufbewahrt werden. 

§ 11. In den Verkaufsraumen ist an einer in die Augen fallenden Stelle und in Druck
schrift mit mindestens 1/. cm groBen Buchstaben eine Bekanntmach ung folgenden 
Inhal ts auszuhangen: 

1. Vollstiindig vergallter Branntwein darf im Kleinhandel nur in Monopolbehii.lt. 
nissen von 50, 20, 10, 5 und 11 Raumgehalt feilgehalten werden, die nach Vorschrift ver
schlossen und mit einer Angabe der Weingeiststarke versehen sind. 

2. Es ist verboten, aus vergalltem Branntwein das Vergallungsmittel ganz oder teil
weise auszuscheiden oder dem vergallten Branntwein Stoffe beizufiigen, durch welche 
die Wirksamkeit des Vergallungsmittela in Beziehung auf Geschmack oder Geruch ver
mindert wird, oder solchen Branntwein zu verkaufen oder feilzuhalten. 

3. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen unterliegen den Straf
vorschrlften des Gesetzes iiber das Branntweinmonopol. 

Gewerbetreibenden, denen yom Hauptamt gestattet i~t, vollstiindig vergallten Brannt. 
wein im Kleinhandel in Mengen von weniger als einem Liter abzugeben, haben in der 
im Abs. 1 angeordneten Weise noch folgende Bekanntmachung auszuhangen: 

"Vollstiindig vergallter Branntwein darf in Mengen von weniger als einem Liter 
in beliebigen, mit dem vorgeschriebenen Monopolverschlusse nicht versehenen Behalt
nissen nur dann abgegeben werden, wenn er in dem Verkaufsraum aUS einem Monopol. 
behii.ltnisse von einem Liter Raumgehalt unter den Augen des Kaufers in das fiir diesen 
bestimmte Behaltnis abgefilllt wird. Das Behaltnis, aUS dem abgeflillt wlrd, muB, bevor 
as angebrochen wlrd, nach Vorschrift der Monopolverwaltung bezeichnet und verschlossen 
sein. 1m iibrigen darf in dem Verkaufsraum und in den mit diesem in unmittelbarer Ver
bindung stehenden Raumen vollstandig vergallter Branntwein nur in vorschriftsmaBig 
bezeichneten und verschloBsenen Behaltnissen aufbewahrt werden. Zuwiderhandlungen 
unterliegen den Strafvorschriften des Gesetzes iiber das Branntweinmonopol." 

Buchheister·Ottersbach. I. 15. Aufl. 85 
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112. Das Haupta.mt kann die Erteilung der Bescheinigung (I 9) ablehnen oder die 
Fortsetzung des Handels mit vergilltem Branntwein untersagen, wenn TatBachen vor
liegen, die die UnzuverliRsigkeit des Gewerbetreibenden in Ansehung dieses Gewerbe
betriebs wahrscheinlioh machen. Von der Entscheidung ist der Ortspolizeibehorde Mit
teilung zu machen. 

Die Beamten der Zoll- und Steuer- sowie der PolizeiverwaJtung sind 
befugt, in die Riiumlichkeiten, in welchen vergiillter Branntwein fei!
gehalten wird, wiihrend der ublichen Geschiiftsstunden oder wihrend die 
Rii.umlichkeiten dem Verkehre geoffnet sind, einzutreten, den daselbst feil
gehaltenen oder verkauften vergiillten oder nicht vergiillten Branntwein 
zu untersuchen und Proben zum Zwecke der Untersuchung gegen Empfangs
bescheinigung zu entnehmen. Auf Verlangen ist dem Besitzer ein Teil 
der Probe, amtlich verschlossen oder versiegelt zurUckzulassen. Fur die 
entnommene Probe ist Entschiidigung in Rohe des ubJichen Kaufpreises .Ill 

leisten. 

Reichsgesetzliches Verbot der Verwendnng von Methylalkohol. 
Unter dem 14. Juni 1912 veroffentlicht: 

§ 21 (des Gesetzes zur Beseitigung des Branntweinkontingents): 
Nahrungs- und GenuBmittel - insbesondere Trinkbranntwein und sonstige alko

holische GetriLnke -, Heil-. Vorbeugungs- und Kriftigungsmittel, Riechmittel und Mittel 
zur Reinigung, Pflege oder Fiirbung der Haut, des Haares, der Nigel oder der Mundhohle 
diirfen nioht so hergestellt werden, daB sie MethylaJkohol enthaJten. Zubereitungen 
dieser Art, die MethylaJkohol enthaJten, diirfen nioht in den Verkehr gebracht oder aus 
dem Ausland eingefiihrt werden. 

Die Vorschriften des Aba. 1 finden keine Anwendung: 
1. auf FormaJdehydlosungen und FormaJdehydzubereitungen, deran GehaJt an Methyl

alkohol auf die Verwendung von FormaJdehydlBBungen zuriickzufiihren ist, 
2. auf Zubereitungen, in denen techniBch nioht vermeidbare geringe Mengen von 

Methylalkohol sich aus darin enthaJtenen Methylverbindungen gebildet haben 
oder durch andere mit der Herstellung verbundene natiirliohe VorgiLnge entstanden 
sind. 

Das U msatzsteuergesetz. 
Yom 26. Mai 1926. 

§ 1. Der Umaatzsteuer unterliegen: 
1. Lieferungen und sonstige Leistungen, die jemand innerhaJb der von ibm selbstindig 

ausgeiibten gewerbliohen und beruflichen Tatigkeit im Inland gegen Entgelt ausfiihrt. 
Ala gewerbliche Titigkeit geIten fiir dieses Gesetz auch die Urerzeugung und der Handel. 
Die Steuerpflicht wird weder dadurch ausgeschlossen, daB die Absicht, Gewinn zu erzielen, 
fehlt oder ein Vorein, eine Gese1lschaft oder eine Genossenschaft, die nur an die eigenen 
Mitglieder liefem, die Titigkt'lit ausiiben, noch dadurch, daB die Leistung auf Grund gesetz
licher oder behordlicher Anordnung bewirkt wird oder kraft geseblicher Vorschrift ala 
bewirkt gilt; 

2. Entnahmen von Gegenstii.nden aus dem eigenen Betrieb, urn sie zu Zwecken, 
die auBerhaJb der gewerblichen oder beruflichen Titigkeit liegen, zu gebrauchen oder 2U 

verbrauchen; 
3. Lieferungen auf Grund einer Versteigerung, auch wenn der Auftraggeber keine 

gewerbliche oder berufliche Titigkeit ausiibt, es sei denn, daB die Versteigerung im Wege 
der Zwangsvollstreckung oder unter Miterben zur Teilung eines Nachlasses erfolgt oder 
Grundstiicke und Berechtigungen betrifft, auf welche die Vorschriften des biirgerlichen 
Rechts iiber Grundstiicke Anwendung finden. 

§ 2. Von der Besteuerung sind ausgenommen. 
2. Kreditgewii.hrungen und Umsitze von Geldforderungen, insbesondere von Weob

seln und Schecks, sowie von Wertpapieren, Anteilen an Gesellschaften und sonstigen 
Vereinigungen, Banknoten, Papiergeld. Geldsorten und von inlii.ndischen amtliohen 
Wertzeichen; 
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3. Umsiitze von Edelmetallen und Edelmetallegierungen auBerhalb des Kleinhandels 
(§ 22) nach niiherer Bestimmung des Reichsministers der Finanzen mit Zustimmung des 
Reicherats; 

4. Verpachtungen und Vermietungen von Grundstiicken und von Berechtigungen, 
auf welche die Vorschriften des bfirgerlichen Rechtes iiber Grundstiicke Anwendung finden, 
sowie von staatlichen Hoheitsrechten, die sich auf die Nutzungen von Grund und Boden 
beziehen, mit Ausnahme der Verpachtungen und Vermietungen eingerichteter Riiurne; 

IS. BefOrderungen im Binne des Gesetzes iiber die Besteuerung des Personen. und 
Giiterverkehrs vom 8. April 1917 (Reichs·Gesetzbl. B.329) mit Ausnahme der im § 3 
Nr. 4 und 5 dsselbst genannten; 

6. Umsatze der im Rennwett. und Lotteriegesetze vom 8. April 1922 genannten 
Gegenstiinde; 

7. Leistungen, soweit sie eine Bteuerpflicht nach dem Kapitalverkehrssteuergesetze 
Teil I (Gesellschaftsteuer) begriinden oder soweit sie fiir Vergiitungen im Binne des § 17 
Nr.4 des Korperschaftsteuergesetzes gewahrt werden (Aufsichtsratsteuer). 

8. Versicherungen im Binne des Versicherungssteuergesetzes vom 8. April 1922. 
9. Arztliche und iihnliche Hilfeleistungen, Arznei., Heil. und Hilfsmittel, soweit die 

Entgelte daffir von den reiohegesetzlichen Versicherungstriigem, den Krankenkassen der 
selbstiindigen Handwerker und Gewerbetreibenden sowie der Ersatzkassen (§§ 505ff der 
Reichsversicherungsordnung) zu zahlen sind. Dasselbe gilt auch ffir Heilanstalten und 
Krankenhauser, soweit sie das Heilverfahren im Auf trag von reichsgesetzlichen Ver. 
sicherungstragem durchfiihren. 

10. Beherbergung, Beklistigung und die iiblichen Naturalleistungen, die ein Unter· 
nehmer den innerhalb seiner gewerblichen Tatigkeit beschaftigten Angestellten und Ar
beitem ale Vergiitung ffir die geleisteten Dienste gewiihrt, einschlieBlich der innerhalb der 
gewerblichen Tatigkeit des Untemehmers vollbeschiiftigten und der Versicherungspfhcht 
unterstellten Familienangehorigen, sofem dieselben das sechzehnte Lebensjahr iiberschritten 
haben; 

11. die Gewahrung von Beherbergung, Bekostigung und der ublichen Naturallei
stungen durch Personen und Anstalten, soweit sie Personen unter achtzehn Jahren fill' 
Erziehungs- und Ausbildungszwecke auBerhalb des WohnsItzes der Eltem bei sich auf
nehmen; 

12. die Entnahme von Gegenstiinden aus dem eigenen Betriebe zum eigenen Ge
brauche (§ 1 Nr. 2), soweit es sich urn Erzeugnisse der Kleingartenwirtschaft, Kleinland
wirtschaft und Kleinviehzucht handelt, wenn diese m der Regel ohne Mithilfe von gegen 
Entgelt beschiiftigten Personen durch Arbeiter, Angestellte, Beamte, Rentenenpfiinger 
au~ der sozialen Versicherung oder aus der Versorgung der Kriegsbeschddigten und -hinter
bliebenen, durch Pensionare oder Kleinrentner betrieben werden; 

13. Umsiitze solcher landwirtschaftlichen Erzeugnisse, die landwirtschaftlichen 
Arbeitem und Angestellten ale Vergiitung ffir die geleisteten Dienste vom Arbeitgeber 
gewahrt wurden (Deputate), und Umsiitze der daraus in der Wirtschaft der Arbeiter und 
Angestellten hergestellten Erzeugnisse, nach naherer Bestimmung des Reichsministers 
der Finanzen; 

14. (1) bei eingetragenen Genossenschaften, d,e der gemeinschaftlichen Verwertung 
von Erzeugnissen der Genossen oder dem gemeinschaftliohen Emkauf von Waren aus
schlieBlich ffir die Genossen dienen, derjenige Teil des Umsatzes, der ale Entgelt ffir Riick
lieferung von Riickstiinden aus der im Betriebe der Genossenschaft erfolgten Verarbeitung 
der von den Genossen eingelieferten Erzeugnisse oder ale Riickvergiitung auf den Kauf
preis der von den Genossen bezogenen Waren auf Grund der Beschliisse der General
versammlung flir das abgelaufene Geschiiftsjahr gewiihrt wird. 

(2) Nach niiherer Bestimmung. des Reicheministers der Finanzen ist die gleiche 
Bteuerbefreiung duroh das Landesfinanzamt auf Antrag GeselIschaften mit beschriinkter 
Haftung zuzustehen, die Zwecke der im Absatz 1 bezeichneten Art verfolgen, sofem die 
Gesellschafter sich in ihrer Eigensohaft als Hersteller oder Verbrauoher fUr die gemeinsame 
Wahmehmung der von der Gesellsohaft mit beschriinkter Haftung iibemommenen Auf
gaben im allgemeinen der Rechtsform der eingetragenen Genossensohaften zu bedienen 
pflegen. Das gleiche gilt von Gesellschaften mit beschriinkter Haftung, deren Gesell
schafter ausschlieJ3lich oder doch iiberwiegend im Abs. 1 bezeichnete Genossenschaften 
oder ihnen gleichgestellte GeselIschaften mit beschriinkter Haftung sind. Der Antrag ist 
spatestens mit Einlegung des ReohtsmitteIs gegen eine Veranlagung zu stellen. Gegen die 
Entscheidung des Landesfinanzamts iiber den Antrag ist die Beschwerde an den Reiche
finanzhof gegeben; der Reichefinanzhof entscheidet im BeschluBverfahren; 

85· 



1348 Gesetzkunde. 

15. d,e L81stungen der RevlslOnsverbande gemaB §§ 54ff. des Genossenschafts. 
gesetzes. 

§ 3. Von den Steuern smd befreit: 
1. Reich und Lander wegen des Post·, Telegraphen. und Fernsprechverkehrs SOWle 

Befcirderungsunternehmungen wegen der auf Gesetz beruhenden LelStungen fiir diesen 
Verkehr; 

2. Reich, Lander, Gememden und Gemeindeverbande wegen der Schlachthbfe, 
Gas·, Elektrizltats· und Wasserwerke; 

3. Unternehmungen oder einzelne Zweige von Unternehmen, deren Zwecke aus· 
schheBlich gemeinniltzig oder wohltatig sind, wegen solcher Umsatze, die die3en Zwecken 
unmittelbar dienen und bei denen die Entgelte hinter den durchschnittlich fiir gleichartige 
Leistungen von Erwerbsunternehmungen verlangten Entgelten zuriickbleiben; 

4. nichtoffentliche Schulen und Erziehungsanstalten, die der staatlichen Aufsicht 
unterliegen und ihren Betrieb nur mit Zuschlissen aus offentlichen Mitteln, Stiftungen 
oder aus staatlich genehmigten Sammlungen aufrechterhalten konnen; 

5. Privatgelehrte, Kunstler und Schriftsteller, sofern die steuerpflichtigen Umsatze 
im Steuerabschnitte den Betrag von 6000 Reichsmark nicht iibersteigen; 

6. Handlungsagenten und Makler, so fern sie Biicher fiihren und die steuerpflichtigen 
Umsatze 1m Steuerabschmtte den Betrag von 6000 Reichsmark nicht iibersteigen. 

§ 4. 1. Erbringt ein Unternehmer den Nachweis, daB er von ihm ausgefiihrte Gegen. 
stande im Inland erworben hat und daB die Lieferung an ihn der Steuerpflicht unterlag. 
so vergiitet ihm das Fmanzamt zum Ausgleich hierfur einen Hundertsatz des verein· 
nahmten oder vereinbarten Verkaufspreises. 

2. Die naheren Bestimmungen uber die Hohe der Vergutung und das Vergtitungs· 
verfahren erlaBt der Reichsminister der Fmanzen mit Zustimmung des Reichsrats. 

§ 5. Kniipft die Steuer lediglich an die Lieferung an, so liegt eine Lieferung im 
Sinne dieses Gesetzes vor, wenn der Lieferer dem Abnehmer die Verfiigung ilber eine 
Sache verschafft. 

§ 6. 1. Als Lieferung ist auch eine Leistung aus einem Vertrag iiber die Bearbeitung 
oder Verarbeitung einer Sache anzusehen, wenn der Unternehmer Stoffe, die er beschafft, 
verwendet, und es sich hierbei nicht nur urn Zutaten oder Nebensachen handelt. Das gilt 
auch, wenn Sachen in Ausfilhrung eines solchen Vertrags mit dem Grund und Boden fest 
verbunden werden. 

2. Der Lieferung steht die Dbertragung der mit dern Besitz eines Pfandscheins ver· 
bundenen Rechte gleich. 

§ 7. 1. Bei Abwicklung mehrerer von verschiedenen Unternehrnern iiber dieselben 
Gegenstande oder tiber Gegenstande gleicher Art abgeschlossenen UlllSatzgeschiifte sind 
nur die Lieferungen derjenigen Unternehmer steuerpflichtig, die den unrnittelbaren Besitz 
ubertragen. Der Dbertragung des unrnittelbaren Besitzes durch emen Unternehrner steht 
die Dbertragung durch denjenigen gleich, der die Gegenstande auf Grund eines besonderen, 
mit dern Unternehrner abgeschlossenen Vertrags filr diesen besitzt, es sei denn, daB er 
lediglich die Befiirderung der Gegenstande iibernornrnen hat. 

2. Die Lieferung von Elektrizitat, Gas und Wasser durch zusarnrnenhangende Lei. 
tungen mehrerer Unternehrnungen gilt als nur einrnalige Dbertragung des unrnittelbaren 
Besitzes; steuerpfiichtig ist die erste Liefererin. 

§ 8. 1. Die Steuer wird von dern fiir die steuerpflichtige Leistung vereinnahrnten 
Entgelte berechnet. Erfolgt die Besteuerung nach Steuerabschnitten (§ 15), so ist die 
Gesarntheit der in den Steuerabschnitten vereinnahrnten Entgelte zugrunde zu legen. 

2. In den Fallen des § I Nr. 2 tritt an die Stelle des Entgelts der gerneine Wert der 
entnornrnenen Gegenstande; dabei ist von den Preisen auszugehen, die am Orte und zur 
Zeit der Entnahme fiir Gegenstande der gleichen oder ahnlichen Art von Wiederverkaufern 
gezahlt zu werden Pflegen. 

3. In den Fallen des § 6 Abs. 2 gilt das Entgelt der Preis des Pfandscheines zuziiglich 
der Pfandsumrne. 

4. Die Anzeigeverrnittler (Annoncenexpeditionen) sind befugt, der Berechnung 
der Urnsatzsteuer lediglich die Verrnittlungsgebiihr zugrunde zu legen, die sie als Entgelt 
fiir zugewiesene Anzeigeeinriickungen erhalten, selbst wenn sie hierbei irn eigenen Narnen 
und fiir eigene Rechnung tatig gewesen smd. 

5. Betrage, die yom Leistungsverpflichteten fiir die Beforderung und Versicherung 
der Gegenstande, auf die sich die Verpflichtung bezieht, in Rechnung gestellt werden, sind 
nur insoweit nicht als Teil des Entgelts anzusehen, als durch sie die Auslagen des Leistungs· 
verpflichteten fiir die Beforderung und Versicherung ersetzt werden. 
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6. Die Kosten der WarenurnschlieBung diirfen nur dann vom :Ji:ntgelt gekiIrzt werden, 
wenn die WarenumschlieBung vom Lieferer zuruckgenommen und das Entgelt urn den auf 
sie entfallenden Teil gemildert wrrd. 

7. Bei Gesch8.ften, deren Abwicklung in einer steuerpfhchtigen Leistung jedes der 
Beteiligten an den andern besteht (z. B. Tauschgeschaften), gIlt der Wert jeder der Lei
stungen als Entgelt fiir andere; dlese VorschrIft findet bei Hingabe an Zahlungs Statt ent
sprechende Anwendung. 

8. Ausliindische Werte sind nach naherer BestImmung des Reichsministers der 
Fmanzen umzurechnen. 

§ 9. 1. Auf Antrag kann das Finanzamt gestatten, daB die Steuer nicht nach den 
vereinnahmten Entgelten, sondern nach den Entgelten fur dIe bewirkten Leistungen ohne 
Riicksicht auf die Vereinnahmung berechnet wird. Der Antrag kann auf einen von mehreren 
gesonderten Betrieben desselben Steuerpfhchtigen beschrankt werden. Dem Antrag ist 
nur stattzugeben, wenn Biicher nach kaufmiinnischen Grundsatzen gefilhrt werden. 

2. 1st die Besteuerung nach den Entgelten fiir die bewrrkten Leistungen gestattet, 
so finden die Vorschriften dieses Gesetzes mit der MaBgabe Anwendung, daB, soweit in 
ihnen von den vereinnahmten Entgelten gehandelt wird, an deren Stelle die Entgelte fIir 
die bewirkten Leistungen treten. 

3. Einen tJbergang von einer zur anderen Versteuerungsart kann das Finanzamt 
zur Sicherung des Steueraufkommens an Bedingungen kniipfen, iiber die der Reichsminister 
der Finanzen nahere Bestimmungen erlliBt. 

§ 10. 1. Die Steuer ist in den Fallen des § 1 Nr. 1 und 2 von demjemgen zu ent
rwhten, der die gewerbliche oder berufhche Tiitigkeit ausubt. Dabei werden dIe m mehreren 
Betrieben desselben Steuerpflichtigen vereinnahmten Entgelte zusammengerechnet. 

2. 1m Falle des § 1 Nr. 3 liegt die Entrichtung der Steuer dem Versteigerer ob, und 
zwar auch dann, wenn der Auftraggeber eine selbstiindige berufliche oder gewerbhche 
Tiitigkeit ausubt. Er ist berechtigt, sich bei seinem Auftraggeber fur die entrichteten 
Steuerbetriige schadlos zu haIten. 

§ ll. 1. Der Steuerpfhchtige ist nicht berechtigt, die Steuer dem Leistungsberech
tigten neben dem Entgelte ganz oder teilweise gesondert in Rechnung zu stellen, es sei 
denn, daB als Entgelt fIir eine Leistung gesetzlich bemessene Gebiihren angesetzt werden_ 
Der Abnehmer aus einem Lieferungsvertrag ist nicht berechtigt, das ihm von seinem 
Lieferer in Rechnung gestellte Entgelt um die bei der WeiterveriiuBerung des Gegenstandes 
fSilige Steuer zu kiirzen. 

2. Auf eine Vereinbarung, die den vorstehenden Vorschriften entgegensteht, kann 
sich der Steuerpflichtige, im Faile des Abs. 1 Satt 2 der Abnehmer, nicht berufen. 

§ 12. Die Steuer betriigt bei jedem steuerpfhchtigen Umsatz siebeneinhalb vom 
Tausend des Entgelts. 

§ 13. Die Steuerpflichtigen sind verpflichtet, zur Feststellung der Entgelte Auf
zeichnungen zu machen. Der Reichsminister der Finanzen trifft hieriiber mit Zustimmung 
des Reicharats niihere Bestimmungen; sie treten auBer Kraft, wenn der Reichstag es 
verlangt. 

§ 14. 1. Wer eine gewerbliche oder berufliche Tiitigkeit im Sinne d~ § 1 Nr. 1 ausiibt, 
unterliegt der Steueraufsicht. 

2. Hat ein Steuerpflichtiger die Umsatzsteuer mehrfach nicht rechtzeitig entrichtet 
"der liegen GriInde vor, aus denen der Eingang der Umsatzsteuer gefiihrdet erscheint, 
so kann das Finanzamt verlangen, daB die auf die Steuer zu leistenden Zahlungen jewells 
zu einem vom Finanzamt zu bestimmenden, vor der gesetzlichen Fiilligkeit aber nach der 
Entstehung der Steuerschuld liegenden Zeitpunkt entrichtet werden oder daB Sicherheit 
geleistet wird. 

§ 15. 1. Die Steuer wird in den Fiillen des § 1 Nr. 1 und 2 nach dem Gesamtbetrage 
der Entgelte berechnet, die der Steuerpflichtige im Laufe eines Steuerabschnittes fur seine 
Leistungen vereinnaiImt hat. 

2. Der fIir dIe Einkommensermittlung bei der Einkommensteuer oder Kiirperschaft
steuer maBgebende Steuerabschnitt gilt auch fur die Umsatzsteuer. Nach niiherer Bestim
mung des Reichsministers der Fmanzen kann das Finanzamt anordnen, daB der Steuer
abschnitt kiirzer bemessen wird. Hat sich die steuerpfhchtIge Tiitigkeit nicht auf den 
ganzen Steuerabschnitt erstreckt, so tritt an die Stelle des Steuerabschnitts der entspre
chende Teil. 

3. Fiir die Fiille des § 1 Nr. 3 bestImmt der Reichsmimster der Fmanzen mit Zu
stimmung des Reichsrats, unter welchen Voraussetzungen dIe Besteuerung nach Steuer
abschnitten oder fiir jede einzelne Versteigerung zu erfolgen hat. 
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S 16. 1. Hat der. Steuerpfiiohtige Entgelte in dem gleiohen Steuerabsohnitt, in deJn 
sie vereinnahmt wurden, zuriiokgewihrt, so kann er sie von der Gesamtheit der im Steuer· 
absohnitte vereinnahmten Entgelte absetzen. 

2. Hat der Steuerpfliohtige Entgelte in einem spiteren Steuerabsohnitt, ala sie ver· 
einnahmt wurden, zuriickgewihrt, so kann er den entsprechenden Betrag von dem steuer· 
pflichtigen Gesamtbetrage der Entgelte desjenigen Steuerabschnitts, in dem die Ruck. 
gewihrung erfolgt, absetzen. 

§ 17. 1. Fiillt der Steuerabschnitt mit dem Kalenderjahre zusammen oder endet 
er in der zweiten Hiilfte eines Kalenderjahres vor dem 31. Dezember, so wird die Umsatz. 
steuer nach Ablauf des Kalenderjahres veranlagt. 

2. Endet der Steuerabschnitt in der eraten Hii.lfte eines Kalenderjahres, so wird die 
Umsatzsteuer nach Ablauf des eraten Kalenderhalbjahrs veranlagt. 

3. Der Steuerpflichtige hat dem Finanzamt im Falle des Abs. 1 im Januar, im Falle 
d93 Abs. 2 im Juli, im Falle des § 15 Abs. 2 Satz 2 und 3 innerhalb eines Monats nach Ab· 
lauf des verkiirzten Steuerabschnitts und, sofem nicht nach Steuerabschnitten veranlagt 
wird (§ 15 Abs. 3), innerhalb eines Monats naoh Eintritt des steuerpflichtigen Vorganges 
eine Steuererkliirung abzugeben. Das Finanzamt kann auf Antrag die Frist verliingem, 
e3 kann die Fristverliingerung von einer Sicherheitsleistung abgingig machen. Hat der 
Steuerpfliohtige seine Titigkeit eingestellt und sind Entgelte fiir seine Leistungen noch 
nicht voUstindig eingegangen, so haben nach niherer Anordnung des Finanzamts Nach. 
anmeldungen stattzufinden. 

4. Die Steuererklirung hat, wenn sie sich auf einen Steuerabschnitt bezieht 
(§ 15 Abs. 2 und 3), zu enthalt8n: 

1. die Gesamtheit der vereinnahmten Entgelte, emschlieBlich der fiir steuerfreie 
Leistungen; nach MaBgabe der niheren Bestimmungen, die der Reichsminister der Finanzen 
mit Zustimmung des ReichsratB erliBt, konnen hiervon Ausnahmen zugelassen werden; 

2. die fiir steuerpfliohtige Leistungen vereinnahmten Entgelte; 
3. die nach § 16 Abs.2 zuriickgewihrten Entgelte. 
5. Der Reichsminister der Finanzen kann nihere Bestimmungen iiber den Inhalt und 

die Form dar Steuererkliirung erlassen. 
§ 18. 1. Das Finanzamt eetzt die Steuer fest und erteilt dem Steuerpflichtigen 

einen Bescheid. Deckt sich die Steuerachuld fiir den Steuerabschnitt mit den Voranmel. 
dungen und festgesetzten Vorauszahlungen, so geniigt eine Mitteilung hieriiber. 

2. Soweit die Steuerschuld fiir den Steuerabschnitt die nach § 19 ge1eisteten Voraus. 
zahlungen iibersteigt, ist sie innerhalb eines Monats nach Zustellung des Steuerbescheids 
zu entrichten (AbschluBzahlung). Die Verpflichtung, riickstindige Betrige schon vorher 
zu entrichten, bleibt unberiihrt. 

§ 19. 1. Steuerpflichtige, die nach Steuerabschnitten veranlagt werden, haben 
binnen zehn Tagen nach Ablauf jedes Kalendervierteljahres eine Voranmeldung, in der sie 
die in dem abgelaufenen Kalendervierteljahre vereinnahmten Entgelte nach MaBgabe des 
§ 17 bezeichnen, abzugeben und g1eichzeitig eine diesen Entgelten entsprechende Voraus· 
zahlung zu leisten. Dies gilt nicht, soweit der Steuerabschnitt kiirzer ala ein Kalender. 
vierteljahr ist und die fiir die innerhalb des Kalendervierteljahre liegenden Steuerabsohnitte 
geschuldeten Steuem bis zu dem im Satz 1 bezeichneten Zeitpunkt fii.llig geworden sind. 

2. Steuerpflichtige mit einer gewerblichen oder beruflichen Titigkeit von erheb· 
licherem Umfang haben binnen zehn Tagen nach Ablauf jedes Monats eine Voranmeldung 
iiber die im abgelaufenen Monat vereinnahmten Entgelte abzugeben und g1eichzeitig eine 
diesen Entgelten entsprechende Vorauszahlung zu leisten. Der Reichsminister der Finanzen 
bestimmt, welche Steuerpflichtigen dieser Verpflichtungen unterliegen. 

3. Die Voranmeldung gilt ala Steuererklirung, die Vorauszahlung ist Steuer im Sinne 
der Reiohsabgabenordnung. Gibt der Steuerpflichtige bis zum Ablauf der Vorauszahlungs. 
frist eine Voranmeldung nicht ab, so setzt das Finanzamt die Vorauszahlung fest; das 
gleiche gilt fiir den Fall, daB die Vorauszahlung den vereinnahmten Entgelten nicht ent· 
spricht. Der Reichsminister der Finanzen bestimmt die niheren Grundsitze, nach denen 
die Vorauszahlungen festzusetzen sind. Das Berufungsverfahren hiergegen ist ausgeschlos. 
sen; die Befugnis des Steuerpflichtigen zur Einlegung der Beschwerde (§§ 224, 281 der 
Reichsabgabenordnung) bleibt unberiihrt. 

§ 20. 1. Bei Steuerpflichtigen, die eine gewerbliche Titigkeit ausiiben, ist fiir die 
Veranlagung dasjenige Finanzamt zustindig, in dessen Bezirk das Gewerbe betrieben wird. 

2. Bei Steuerpflichtigen, die eine berufliche Titigkeit ausiiben, sowie in den Fillen 
des § 1 Nr.3 ist das Finanzamt des Wohnsitzes oder Aufenthalts des Steuerpflichtigen 
zustindig. 
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I 21. Liinder und Gemeinden (Gemeindeverbiindel diirfen weder Yom Entgelte 
fiir Warenumsitze noch vom Entgelte fiir die Gewihrung eingerichteter SchIaf. und Wohn. 
riume in Gasthilfen, Pensionen oder Privathiusem Steuem erheben. 

§ 22. Die zur Durchfiihrung dieses Gesetzes erforderlichen Bestimmungen erliBt 
dar Reichsminister der Finanzen mit Zustimmung des Reiohsrats. 

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. 
Yom 7. Juni 1909. 

§ I. Wer im geschiiftlichen Verkehre zu Zwecken des Wettbewerbes Handlungen 
vomimmt, die gegen die guten Sitten verstoBen, kann auf Unterlassung und Schaden· 
ersatz in Anspruch genommen werden. 

§ 2. Unter Waren im Sinne dieses Gesetzes sind auch landwirtschaftliche Erzeug. 
nisse, unter gewerblichen Leistungen und Intereesen auch landwirtschaftliche zu verBtehen. 

§ 3. Wer in ilffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die fiir einen 
grilBeren Kreis von Personen bestimmt sind, iiber geschiftliche Verhiltniese insbesondere 
iiber die Beschaffenheit, den Ursprung, die Herstellungsart oder die Preisbemessung von 
Waren oder gewerblichen Leistungen, iiber die Art des Bezuge oder die Bezugsquelle von 
Waren, iiber den Besitz von Auszeichnungen, iiber den AnIaB oder den Zweck des Ver. 
kaufs oder iiber die Menge der Vorrite unrichtige Angaben macht, die geeignet sind, den 
Anschein eines besonders giinstigen Angebotes hervorzurufen, kann auf Unter1assung der 
unrichtigen Angaben in Anspruch genommen werden. 

§ 4. Wer in der Absicht, den Anschein eines besonders giinstigen Angebotes hervor· 
zurufen, in ilffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die fiir einen grilBeren 
Kreis von Personen bestimmt sind, iiber geschiftliohe Verhiltniase, insbesondere iiber die 
Beschaffenheit, den Ursprung, die Herstellungeart oder die Preisbem98Bung von Waren 
oder gewerblichen Leistungen, tiber die Art des Bezuges oder die Bezugequella von Waren, 
tiber den Besitz von Auszeichnungen, iiber den AnlaB oder den Zweck des Verkaufes oder 
iiber die Menge dar Vorrite wissentlich unwahre und zur lrrefiihrung geeignete Angaben 
macht, wird mit Gefiingnie bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fiinftausend 
Reiahs.Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

Werden die im Abs. 1 bezeichneten unriohtigen Angaben in einem geschiftliohen 
Betriebe von einem Angestellten oder Beauftragten gemacht, so ist der Inhaber oder 
Leiter deB Betriebes neben den Angestellten oder Beauftragten strafbar, wenn die Hand· 
lung mit seinem Wiasen geschah. 

§ 5. Die Verwendung von Namen, die im geschiiftlichen Verkehre zur Benennung 
gewiaser Waren oder gewerblioher Leistungen dienen, ohne deren Herkunft bezeichnen 
zu sollen, fillt nicht unter die Vorschriften der §§ 3, 4. 

1m Sinne der Vorschriften der §§ 3, 4 sind den dort bezeichneten Angaben bildliohe 
Darstellungen und sonstige Veranstaltungen gleichzuachten, die darauf berechnet und 
geeignet sind, solche Angaben zu ersetzen . 

.§ 6. Wird in ilffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die fiir einen 
grilBeren Kreis von Personen bestimmt Sind, der Verkauf von Waren angekiindigt, die 
aus einer Konkursmasse stammen, aber nicht mehr zum Bestande der Konkursmasse 
gehilren, so ist dabei jede Bezugnahme auf die Herkunft der Waren aus einer Konkurs. 
masse verboten. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift werden mit Geldstrafe bis zu einhundert. 
fiinfzig Reichs·Mark oder mit Haft bestraft. 

§ 7. Wer in ilffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die fUr einen 
grilBeren Kreis von Personen bestimmt sind, den Verkauf von Waren unter der Bezeich. 
nung eines Ausverkaufs ankiindigt, ist gehalten, in der Ankiindigung den Grund an· 
zugeben, der zu dem Ausverkauf AnIaB gegeben hat. 

Durch die hilhere Verwaltungsbehilrde kann nach Anhbrung der zustiindigen geaetz. 
liohen Gewerbe· und Handelsvertretungen fiir die Ankiindigung bestimmter Arten von 
Ausverkiufen angeordnet werden, daB zuvor bei der von ihr zu bezeichnenden Stelle 
Anzeige iiber den Grund des Ausverkaufs und den Zeitpunkt seines Beginnes zu erstatten 
sowie ein Verzeichnis der auszuverkaufenden Waren einzureichen ist. Die Eineioht der 
VerzeichniBBe ist jedem gestattet. 

! 8. Mit Gefiingnis bis zu einemJ ahre und mit Geldstrafe bls zu flinftausend Reichs·Me.rk 
oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer im Falle der Ankimdigung eines Ausverkaufs 
Waren zum Verkaufe stellt, die nur fiir den Zweck des Ausverkaufs herbeigeschafft worden 
sind (sogenanntes Vorsohieben oder Nachschiehen von Waren). 
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§ 9. Der Ankundlgung emes Ausverkaufs 1m Sinne des § 7 Abs. 2 und des § 8 steht 
jede sonstige Ankiindigung gleich, welche den Verkauf von Waren wegen Beendigung 
des Geschaftsbetriebes, Aufgabe einer einzelnen Warengattung oder Riumung emes be. 
stlmmten Warenvorrates aus dem vorhandenen Bestande betrifft. 

Auf Saison- und Inventurausverkiufe, die in der Ankiinrugung als solche bezeicbnet 
werden und im ordentlichen Geschiiftsverkehr iiblich sind, finden die Vorschriften der 
§§ 7 und 8 keine Anwendung. tlber Zahl, Zeit und Dauer der iiblichen Saison- und In
venturausverkiiufe kann die hohere Verwaltungsbehbrde nach Anhorung der zustiindi
gen gesetzlichen Gewerbe- und Handelsvertretungen Bestimmungen treffen. 

§ 10. Mit Geldstrafe bis zu einhundertfiinfzig ReIChs-Mark oder mit Haft wird bestraft: 
I. wer der Vorschrift des § 7 Abs. 1 zuwider es unterliBt, in der Ankiindigung eines 

Ausverkaufs den Grund anzugeben, der zu dem Ausverkauf AnlaB gegeben hat; 
2. wer den auf Grund des § 7 Abs. 2 erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt oder 

bei Befolgung dieser Anordnungen unrichtige Angaben macht; 
3. wer den von der hoheren Verwaltungsbehorde auf Grund des § 9 Abs. 2 Satz 2 

getroffenen Bestimmungen zuwiderhandelt. 
§ II. Durch BeschluB des Bundesrats kann festgesetzt werden, daB bestimmte 

Waren im Eihzelverkehre nur in vorgeschriebenen Einheiten der Zahl, des MaBes oder 
des Gewichts oder mit einer auf der Ware oder ihrer Aufmachung anzubringenden Angabe 
iiber Zahl, MaB, Gewicht, iiber den Ort der Erzeugung oder den Ort der Herkunft der 
Ware gewerbsmaf.lig verka.uft oder feilgehalten werden diirien. 

Fiir den Einzelverkehr mit Bier in Flaschen oder Krugen kann die Angabe des In
halts unter Festsetzung angemessener Fehlergrenzen vorgeschrieben werden. 

Die durch BeschluB des Bundesra.ts getroffenen Bestimmungen sind durch das Reichs
gesetzbla.tt zu veroffentlichen und dem Reichstage sogleich oder bei seinem Zusammen
tritte vorzulegen. 

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des Bundesrates werden mit Geld
strafe biB zu einhundertfiinfzig Reichs.Mark oder mit Haft bestraft. 

§ 12. Mit GefangniB biB zu einem Jahre und mit Geldstrafe biB zu fiinftausend Reichs. 
Mark oder mit einer dieser Strafen wird, soweit nicht naeh anderen Bestimmungen eine 
schwerere Strafe verwirkt wird, bestra.ft, wer im geschii.ftliehen Verkehr zu Zwecken des 
Wettbewerbes dem Angestellten oder Beauftragten eines geschiiftlichen Betriebes Gesehenke 
oder andere Vorteile anbietet, verspricht oder gewabrt, urn durch unIauteres Verhalten 
des Angestellten oder Beauftragten bei dem Bezuge von Waren oder gewerblichen Leistun
gen eine Bevorzugung fiir sich oder einen Dritten zu erlangen. 

Die gleiche Strafe trifft den AngesteJIten oder Beauftragten eines geschiiftlichen 
Betriebes, der im geschiiftlichen Verkehre Geschenke oder andere Vorteile fordert, sich 
versprechen liiBt oder annimmt, damit er durch unla.uteres Verhalten einem anderen 
bei dem Bezuge von Waren oder gewerblichen LeiBtungen im Wettbewerb eine Bevor
zugung verschaffe. 

1m Urteil ist zu erkliiren. da.f.l das Empfangene oder sein Wert dem Staate ver
fallen sci. 

§ 13. In den FaIlen der §§ 1, 3 kann der Anspruch auf UnterJassung von jedem 
Gewerbetreibenden, der Waren oder Leistungen gleicher oder verwandter Art herstellt 
oder in den geschiftIichen Verkehr bringt, oder von Verbiinden zur Forderung gewerb
lieher Interessen geltend gema.cht werden, soweit die Verbande als solche in biirgerlichen 
RechtBBtreitigkeiten klagen konnen. Auch konnen diese Gewerbetreibenden und Ver. 
bande denjenigen, welcher dcn §§ 6, 8, 10, 11, 12 zuwiderhandelt, auf Unterlassung in 
Ansprueh nehmen. 

Zum Ersatze des durch die Zuwiderhandlung entstehenden Sehadens ist verpflichtet: 
1. wer im FaIle des § 3 die Unrichtigkeit der von ihm gemachten Angaben kannte 

oder kennen muBte. Gegen Redakteure, Verleger, Drucker oder Verbreiter von 
periodischen Druekschriften kann der Anspruch auf Schadenersatz nur geltend 
gemacht werden, wenn sie die Unrichtigkeit der Angaben kannten; 

2. wer gegen die §§ 6, 8, 10, II, 12 vorsiitzlich oder fahrliBBig verstoBt. 
Werden in einem geschiftIiehen Betriebe Handlungen, die nach §§ 1, 3, 6, 8, 10, II, 

12 unzulassig sind, von einem Angestellten oder Beauftragten vorgenommen, 80 ist der 
UnterlaBBungsansprueh auch gegen den Inhaber des Betriebes begriindet. 

§ 14. Wer zu den Zwecken des Wettbewerbes iiber das Erwerbsgeschiift eines anderen 
iiber die Person des Inhabers oder Leiters des Geschiiftes, iiber die Waren oder gewerb. 
lichen Leistungen eines anderen Tatsachen beha.uptet oder verbreitet, die geeignet sind, 
dsn Betrieb des Geschiiftes oder den Kredit des Inha.bers zu schidigen, ist, sofem die Tat-
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sachen mcht erweishch wahr smd, dem Verletzten zum Ersatze des entstandenen Schadens 
verpflichtet. Der VerJetzte kann auch den Anspruch geltend machen, daB die Behauptung 
oder Verbreitung der Tatsachen unterbleibe. 

Handelt es sich urn vertrauliche Mitteilungen, und hat der Mitteilende oder der Emp. 
fanger der Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse, so ist der Anspruch auf UnterJassung 
nur zull;ssig, wenn die Tatsachen der Wahrheit zuwidpr behauptet oder verbreitet sind. 
Der Anspruch auf Schadener~atz kann nur geltend gemacht werden, wenn der Mitteilende 
die Unrichtigkeit der Tatsachen kannte oder kennen muBte. 

Die Vorschrift des § 13 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung. 
§ 15. Wer wider besseres Wissen uber das Erwerbsgeschaft eines anderen, tiber die 

Person des Inhabers oder Lelters des GeschiHtes, uber die Waren oder gewerblichen 
Leistungen eines anderen Tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet, die 
geeignet sind, den Betr16b des Geschaftes zu schadigen, wird mit Gefangnis bis zu einem Jahre 
und mit Geldstrafe bis zu flinftausend Reichs.Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

Werden die im Abs. 1 bezeichneten Tatsachen in einem geschaftlichen Betriebe von 
einem Angestellten oder Beauftragten behauptet oder verbreitet, so ist der Inhabcr des 
Betriebes neben dem Angestellten oder Beauftragten strafbar, wenn die Handlung mit 
seinem Wissen geschah. 

§ 16. Wer im geschaftlichen Verkehr einen Narnen, eine Firma oder die beso':dere 
Bezeichnung eines Erwerbsgeschaftes, eines gewerblichen Unternehmens oder einer Druck. 
schrift in einer Weise benutzt, welche geeignet ist, Verwechslungen mit dem Namen, 
der Firma oder der besonderen Bezeichnung hervorzurufen, deren sich ein anderer be. 
fugterweise bedient, kann von diesem auf Unterlassung der Benutzung in Anspruch ge. 
nommen werden. 

Der Benutzende ist dem Verletzten zum Ersatze des Schadens verpflichtet, wenn er 
wuBte oder wissen muBte, daB die miBbrauchliche Art der Benutzung geeignet war, Ver· 
wechslungen hervorzurufen. 

Der besonderen Bezeichnung eines Erwerbsgeschaftes stehen solche Geschiiftsab· 
zeichen und sonstigen zur Unterscheidung des Geschiiftes von anderen Geschaften be· 
stimmten Einrichtungen gleich, welche innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kenn. 
zeichen des Erwerbsgeschaftes gelten. Auf den Schutz von Warenzeichen und Ausstattungen 
(§§ I, 15 des Gesetzes zum Schutze der Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894, Reichs· 
gesetzbl. S. 411) finden diese Vorschriften keine Anwendung. 

Die Vorschrift des § 13 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung. 
§ 17. Mit Gefangnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu funftausend ReiChs· 

Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer als Angestellter, Arbeiter oder Lehrling 
eines Geschaftsbetriebes Geschafts. oder Betriebsgeheimnisse, die ihm vermoge des Dienst· 
verhaltnisses anvertraut oder sonst zuganglich geworden sind, wahrend der Geltungs. 
dauer des DienstverhiUtnisses unbefugt an andere zu Zwecken des Wettbewerbes oder 
in der Absicht, dem Inhaber des Geschaftsbetriebes Schaden zuzufiigen, mitteilt. 

Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher Geschafts· oder Betriebsgeheirnnisse, deren 
Kenntnis er durch eine der im Abs. 1 bezeichneten Mitteilungen oder durch eine gegen 
das Gesetz oder die gnten Sitten verstoBende eigene Handlung erJangt hat, zu Zwecken 
des Wettbewerbes unbefugt verwertet oder an andere mitteilt. 

§ 18. Mit Gefangnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu fiinftausend Reichs. 
Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer die ihm im geschMtlichen Verkehr anver· 
trauten Vorlagen oder Vorschriften technischer Art, insbesondere Zeichnungen, Modelle, 
Schablonen, Schnitte, Rezepte, zu Zwecken des Wettbewerbes unbefugt verwertet oder 
an andere mitteilt. 

§ 19. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 17, 18 verpflichten auBer
dem zum Ersatze des ontstandenen Schadens. Mehrere Verpflichtete haften ala Geaamt· 
schuldner. 

§ 20. Wer zu Zwecken des \Vettbewerbes es untemimmt, einen anderen zu einer 
Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften des § 17 Aba. I, § 18 zu bestimmen, wird mit 
Gefangnia b,S zu neun Monaten und mit Celdstrafo bis zu zweitausend Reichs·Mark oder 
mit emer dieser Strafen bestraft. 

§ 21. Die in diesem Gesetze bezeichneten Anspriiche auf UnterJassung oder Schaden· 
ersatz verjahren in sechs Monaten von dem Zeitpunkt an, in welchem der Anaprucha. 
berechtigte von der Handlung und von der Person des VerpfJichteten Kenntnis erlangt, 
ohne Rticksicht auf diese Kenntnis in drei Jahren von der Begehung der Handlung an. 

Fur die Ansprtiche auf Schadenersatz beginnt der Lauf der Verjahrung nicht vor 
dem Zeitpunkt, in welchem ein Schaden entstanden ist. 
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§ 22. Die Strafverfolgung tritt mit Ausnahme der in den §§ 6, 10, 11 bezeichneten 
Falle nur auf Antrag ein. In den Fallen der §§ 4, S, 12 hat das Recht, den Strafantrag 
zu stellen, jeder der im § 13 Abs. 1 bezeichneten Gewerbetreibenden und Verbitnde. 

Die Zuriicknahme des Antragas ist zuliissig. 
Strafbare Handlungen, deren Verfolgung nur auf Antrag eintritt, kiinnen von dem 

zum Strafantrage Berechtigten im Wege der Privatklage verfolgt werden, ohne daB as 
einer vorgangigen Anrufung der Staatsanwaltschaft bedarf. Die iiffentliche KIage wird 
von der StaatBanwaltschaft nur dann erhoben, wenn dies im iiffentlichen Interesse liegt. 

Geschieht die Verfolgung im Wege der Privatklage, so sind die Schiiffengerichte 
zustandig. 

§ 23. Wird in den Fallen der §§ 4, 6, 8, 12 auf Strafe erkannt, so kann angeordnet 
werden, daB die Verurteilung auf Kosten des Schuldigen iiffentlich bekanntzumachen sei. 

Wird in den Fallen des § 15 auf Strafe erkannt, so ist zugleich dem Verletzten die 
Befugnis zuzusprechen, die Verurteilung innerhalb bestimmter Frist auf Kosten des Ver
urteIiten iiffentlich bekanntzumachen. 

Auf Antrag des ireigesprochenen Angeschuldigten kann das Gericht die iiffentliche 
Bekanntmachung der Freisprechung anordnen; die Staatskasse tragt die Kosten, insofern 
sie nicht dem Anzeigenden oder dem Privatkliiger auferlegt worden sind. 

1st auf Grund einer der Vorschriften dieses Gesetzes auf Unterlassung KIage er
hoben, so kann in dem Urteile der obsiegenden Partei die Befugnis zugesprochen werden, 
den verfiigenden Teil des Urteilas innerhalb bestimmter Frist auf Kosten der unterliegen
den Partei iiffentlich bekanntzumachen. 

Die Art der Bekanntmachung ist im Urteil zu bestimmen. 
§ 24. Fiir KIagen auf Grund dieses Gesetzes ist ausschlieBhch zustitndig das Ge

richt, in dessen Bezirke der Beklagte seine gewerbliche Niederlassung oder in Ermange
lung einer solchen seinen Wohnsitz hat. Fur Personen, die im Iulande weder eine ge· 
werbliche Niederlassung noch einen W ohnsitz haben, ist ausschlieBlich zustitndig das 
Gericht des inliindischen Aufenthaltsortes, oder, wenn ein solcher nicht bekannt ist, das 
Gericht, in dessen Bezirke die Handlung begangen ist. 

§ 25. Zur Sicherung der in diesem Gesetze bezeichneten Anspriiche auf Unter
lassung kiinnen einstweilige Verfiigungen erlassen werden, auch wenn die in den §§ 935, 
940 der ZivilprozeBordnung bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen. Zustandig 
ist auch das Amtsgericht, in dessen Bezirke die den Anspruch begriindende Handlung 
begangen ist; im iibrigen finden die Vorschriften des § 942 der ZivilprozeBordnung An· 
wendung. 

§ 26. Neben einer nach MaBgabe dieses Gesetzes verhangten Strafe kann auf Ver
langen des Verletzten auf eine an ihn zu erlegende BuBe bis zum Betrage von zehntausend 
Reichs-Mark erkannt werden. Fur diese BuBe haften die dazu Verurteilten als Gesamt
schuldner. Eine erkannte BuBe schlieBt die Geltendmachung eines weiteren Ent· 
schadigungsanspruches aus. 

§ 27. Biirgerliche Rechtsstreitlgkeiten, in welchen durch die KIage ein Anspruch 
auf Grund dieses Gesetzes geltenq gemacht wird, gehiiren, sofem in erster Instanz die 
Landgerichte zustandig sind, vor die Kammem fiir Handelssachen. 

In burgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in welchen durch KIage oder Widerklage ein 
Anspruch auf Grund dieses Gesetzes geltend gemacht ist, wird die Verhandlung und 
Entscheidllng letzter Instanz im Sinne des § 8 des Einfiihrungsgesetzes zum Gerichts
verfassungsgesetze dem Reichsgerichte zugewiesen. 

§ 28. Wer im Inland eine Hauptniederlassung nicht besitzt, hat auf den Schutz 
dieses Gesetzes nur insoweit Anspruch, als in dem Staate, in welchem seine Hauptnieder
lassung sich befindet .. nach einer im Reichsgesetzblatt enthaltenen Bekanntmachung 
deutBche Gewerbetreibende einen entsprechenden Schutz genie Ben. 

§ 29. Welche Behiirden in jedem Bundesstaat unter der Bezeichnung hiihere Ver
waJtungsbehiirde im Sinne dieses Gesetzes zu verstehen sind, wird von der Zentralbehiirde 
des Bundesstaates bestimmt. 

§ 30. Dieses Gesetz tritt am I. Oktober 1909 in Kraft. 
Mit diesem Zeitpunkte tritt das Gesetz zur Bekampfung des unlauteren Wettbewerbes 

yom 27. Mai 1896 (Reichsgesetzbl. S. 145) auBer Kraft. 

Markenschutz. Gewerbetreibende konnen Zeichen, welche zur 
Unterscheidung ihrer Waren von den Waren anderer Gewerbetreibenden 
auf den Waren selbst oder auf deren Verpackung angebracht werden sollen. zur 
Eintragung in die Zeichenrolle, die bei demPatentamt gefuhrt wird, anmelden. 
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Die Eintragung ist zu versagen fiir Freizeichen, sowie fiir Warenzeichen, 
1. welche ausschlieBlich in Zahlen, Buchstaben oder solchen Wortern 

bestehen, die Angaben iiber Art. Zeit und Ort der Herstellung, 
iiber die Beschaffenheit, iiber die Bestimmung, iiber Preis-, Mengen
oder Gewichtsverhaltnisse der Ware enthalten; 

2. welche in- oder ausliindische Staatswappen oder Wappen eines 
inlii.ndischen Ortes, eines inlandischen Gemeinde- oder weiteren 
Kommunalverbandes enthalten; 

3. welehe Argernis erregende Darstellungen oder solehe Angaben ent
halten, die ersiehtlich den tatsachlichen Verhii.ltnissen nieht ent
spreehen und die Gefahr einer Tausehung begriinden. 

Zeiehen, welehe gelOseht sind, diirfen fiir die Waren, fiir welehe sie 
eingetragen waren, oder fiir gleiehartige Waren zugunsten eines anderen, 
als des letzten Inhabers erst naeh Ablauf von 2 Jahren seit dem Tage der 
Loschung von neuem eingetragen werden. 

Auf Antrag des Inhabers wird das Zeichen jederzeit in der Rolle ge
lOseht. 

Von Amts wegen erfolgt die Loschung: 
1. wenn seit der Anmeldung des Zeichens oder seit ihrer Erneuerung 

10 Jahre verflossen sind; 
2. wenn die Eintragung des Zeichens hatte versagt werden miissen. 
Ein Dritter kann die Loschung eines Warenzeiehens beantragen: 
1. wenn das Zeieben fiir ihn auf Grund einer friiheren Anmeldung 

fiir dieselben oder fiir gleichartige Waren in der Zeiehenrolle oder 
in den naeh MaJ3gabe des Gesetzes iiber den Markenschutz vom 
30. November 1874 gefiihrten Zeichenregistern eingetragen steht; 

2. wenn der Geschii.ftsbetrieb, zu welehem das Warenzeiehen gehort, 
von dem eingetragenen Inhaber nieht mehr fortgesetzt wird; 

3. wenn Umstande vorliegen, aus denen sieh ergibt, daJ3 der Inhalt 
des Warenzeiehens den tatsiiehlichen Verhaltnissen nieht ent
spricht und die Gefahr einer Tausehung begriindet. 

Die Eintragung eines Warenzeichens hat die Wirkung, daJ3 dem Ein
getragenen aus~ehlieJ3lieh das Recht zusteht, Waren der angemeldeten Art 
oder deren Verpaekung oder Umhiillung mit ·dem Warenzeiehen zu ver
'sehen, die so bezeiehneten Waren in Verkehr zu setzen, sowie auf An
kiindigungen, Preislisten, Gesehaftsbriefen, Empfehlungen, Reehnungen 
od. dgl. das Zeichen anzubringen. 

Die unbereehtigte Verwendung derartig gesehiitzter Zeiehen kann 
zu einer Strafe bis 5000 Reichs-Mark oder zu Gefangnis bis zu 6 Monaten, 
sowie zur Verpflichtung hoher Entsehadigung des Verletzten fiihren. Die 
Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zuriieknahme des Straf
antrages ist zulassig. (Gesetz vom 12. Mai 1894.) 

Bestimmungen liber die Anmeldung von Warenzeichen. 
Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz der Warenbezeichnungen vom 

12. Mai 1894 werden die nachstehenden Bestimmungen tiber die Erfordernisse einer Waren· 
zeichenanmeldung erlassen. Sie treten vorn 1. Juli 1920 an die Stelle der Bestimrnungen 
vorn 22. November 1898/22. Dezernber 1905. 

§ 1. Die Anmeldung aines Warenzeichens behufs Eintragung in die Zeichenrolle 
geschieht in der Form eines an das Patentarnt zu richtenden schriftlichen Gesuchs. dem 
die Bonet erforderlichen Stiicke als Anlagen beizufiigen sind. 
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Fiir jedes Zeichen ist eine besondere Anmeldung erforderlich. 
§ 2. Das Gesuch muB enthalten: 
a) die Angabe des Vor- und Zunamens, bei Frauen auBerdem des Familienstandes 

und des Geburtsnamens, des Wohnorts oder der Hauptniederlassung des Anmelders; 
bei groBeren Stiidten auch die Angabe von StraBe und Hausnummer der Wohnung oder 
der Hauptniederlassung; bei auslandischen Orten auch die Angabe des Staats und Be
zirks. Durch diese Angaben muB jeder Zweifel dariiber ausgeschlossen sein, ob die Ein
tragung des Warenzeichens von einzelnen Personen oder von einer Gesellschaft, von dem 
Inhaber einer Firma auf seineD biirgerlichen Namen oder von einer Firma nachge.sucht 
wird. Bei Verbandszeichen die Angabe des Namens und des Sitzes des Verbandes; 

b) die Bezeichnung des Geschaftsbetriebs, in dem das Zeichen verwendet werden soli; 
bei Verbandszeichen fruit diese Angabe weg; 

0) den Antrag, daB das Warenzeichen in die Zeichenrolle emgetragen wird; 
d) die Auffiihrung der Anlagen unter Angabe ihrer Nummer und ihres Inhalts; 
e) falls der Anmelder einen Vertreter bestellt hat, die Angabe der Person, der Berufs

stellung und des Wohnorts des Vertreters. Als Anlage ist eine Vollmacht beizufiigen, 
d,e nach § 8 der Verordnung vom 30. Juni 1894 und § 28 der Verordnung vom 11_ Juli 
1891 auf prozeBfithige, mit ihrem biirgerlichen Namen bezeichnete Personen (nicht also 
auf eine FIrma) auszustellen ist. Eine Beglaubigung der Unterschrift des Anmelders 
unter der Vollmacht ist auf besonderes Erfordern des Patentamts beizubringen; 

f) fslls mehrere Personen ohne Bestellung eines gemeinsamen Vertreters anmelden, 
die Benennung derjenigen Person, der die amtlichen Verfiigungen zugesandt werden sollen; 

g) die Unterschrift des Anmelders (der Anmelder) oder des Vertreters. 
Anmerkung. Nach den Bestimmungen des Art. II des Gesetzes zur Ausfiihrunll 

der revidierten Pariser "Obereinkunft vom 2. Juni 1911 zum Schutz des gewerblichen 
Eigentums vom 31. Mitrz 1913 und der Bekanntmachung des Reichskanzlers betr_ die 
Geltendmachung des im Art. 4 dieser "Obereinkunft vorgesehenen Prioritatarechts, vom 
8. April 1913 ist die im Art. 4 Abs. d der "Obereinkunft vorgesehene Prioritatserkiarung 
nber Zeit und Land der Voranmcldung bei der Anmeldung des Warenzeichenq abzugeben; 
andernfalls wird der Prioritatsanspruch fiir diese Anmeldung verwirkt. 

§ 3. Dem Gesuch ist eine Darstellung des Zeichens in zwolf Ausfiihrungen beizufiigen. 
Eine davon ist auf einem mit Heftrand versehenen halben Bogen anzubringen. 

Die Ausfiihrungen miissen sauber und dauerhaft sein und die wesentlichen Bestand
teile des Zeichens deutlich erkennen lassen. Wird die Darstellung im Laufe des Verfahrens 
verandert" so sind vor der Eintragung neue Ausfiihrungen einzureichen, oder es ist zu 
erkiitren, daB der Abdruck des Druckstocks als Darstellung gelten soli. 

Die GroBe der Darstellung darf 33 Zentimeter in der Hohe und 21i Zentimeter in der 
Breite nicht iibersteigen. GroBere Darstellungen, wie Plakate und dergleichen, werden als 
Probestiicke behandelt. In diesem Faile sind entweder Ausfiihrungen in kleinerem MaB
stabe nachzureichen oder es ist zu erklaren, daB der Abdruck des Druckstocks als Dar
stellung gelten soli. 

Die Darstellung darf nur einseltig bedruckt sem. 
Bei Zeichen, die ausschlieBlich in Wortern bestehen, kann die Beifiigung der Dar-_ 

stellung durch Aufnahme des Wortes in das Gesuch und d,e Erklitrung ersetzt werden, 
daB der Abdruck des Druckstocks als Darstellung gelten soli. 

§ 4. Das Verzeichnis der Waren, fiir die das Zeichen bestimmt ist, ist in zwei Aus
fertigungen einzurelChen. 1st das Verzeichnis von ge,ringem Umfange, so kann es in das 
Gesuch aufgenommen werden. 

§ Ii. Die Beschreibung des Zeichens ist, wenn der Anmelder sie fiir erforder
lich halt, oder wenn das Patentamt sie erfordert, dem Gesuch in zwei Ausfertigungen 
beizufligen. 

§ 6. Unter den gleichen Voraussetzungen sind Modelle und Probestiicke dar mit 
dem Zeichen versehenen Ware sowie Nachbildungen des Zeichens in der Form, wie es im 
Verkehr verwendet wird, und zwar in einer Ausfiihrung, vorzulegen. Gegenstande, d,e 
leicht beschil.digt werden konnen, sind in festen Hiillen einzureichen. Gegenstiinde von 
kleinerem Umfange sind auf steifem Papier zu befestigen. 

§ 7. Bei Verbandszeichenanmeldungen ist die Zeichensatzung in zwei Ausfertigungen 
einzureichen. Ebenso sind Nachtrage und Anderungen der Zeichensatzung in je zwei 
Ausfertigungen emzureichen. 

§ 8. Zugleich mit der Anmeldung oder auf spatare Aufforderung ist ein fiir die Ver
vieifalhgung des ZelChens bestimmter Druckstock einzureichen, der das ZelChen in 
allen wesentlichen Teilen, einschlieBlich der Inschriften, deutlich und sauber wieder-



Gesetzkunde. 1357 

glbt. Auch bel ZelChen, die ausschlieBlich in Wbrtern bestehen, ist em Druckstock 
erforderlich. 

Der Druckstock muB aus Holz, Zmk oder einem anderen zum Drucke geeigneten 
Stoffe bestehen und eine Druckhohe von 2,4 Zentimeter haben. Es darf nur hartes. 
glattes, nioht poroses Holz (Zedernholz) benutzt werden. Zu Metallplatten, die mit dem 
Holz fest verbunden sein miisspn, darf kein sprodes, leicht brhchiges Metal) verwendet 
werden. Der zum Festmachen des Metalls auf dem Holze bestimmte Rand darf nicht zu 
schmal und dUnn sein, so daB die zur Befestigung bestimmten Nagel auch noch an anderer 
Stelle eingeschlagen werden konnen. 

Seine GroBe darf fiir Wortzeichen 6,5 Zentimeter, fiir andere Warenzeichen 10 Zent!· 
meter in Hohe und Breite nicht iibersteigen. 

Der Druckstock muB in allen Fallen aus einem Stiicke bestehen. 
Soll ern Zeichen mehrfach eingetragen werden, so iet fiir jede Eintragung ein be· 

sonderer Druckstock einzureichen. 
Auf Antrag kann die Anfertigung des Druckstocks oder die Nachbildung eines schon 

vorhandenen Druokstocks auf Kosten des Anmelders durch das Patentamt veranlaBt 
werden. 

Ein mittels des Druckstocks gefertigter Abdruck des Zeichens ist in zwei Ausferti. 
gungen beizufiigen. 

§ 9. Die Anlagen des Gesuchs miiBBen mit einer ihre Zugehorigkeit zur Anmeldung 
kennzeichnenden Aufschrift versehen sein. Dasselbe gilt fhr Modelle, Probestticke, Nach. 
bildungen, Zeichensatzungen und Druckstock. 

Sohriftstiickc, die anderen Personen mitzuteilen sind oder die mehrere Anmeldungen 
betreffen, sind in del" dazu erforderliohen Zahl von Ausfertigungen einzureichen. 

Zu allen Sohriftstiicken ist dauerhaftes, nioht durchscheinendes weiBes Papier, zu 
Schriftstiicken, die Antrage enthalten oder die Unterlagen der Anmeldung selbst betl"effen, 
Papier in der iibliohen S9itengroBe (zur Zeit 33 Zenhmeter zu 21 Zentimeter) zu ver· 
wenden. 

Alle Schriftstiicke miissen unverwischbar, leicht lesbar sein und diirfen nicht abo 
fli.rben. Die Sohriftziige mUssen in dunkler Farbe ausgefnhrt sein, Schriftstiickc, besonders 
die mittels der Sohreibmasohine hergestellt sind, mUssen zwischen den einzelnen Wortern 
und Zeilen einen angemessenen Zwisohenraum aufweisen. 

Allen Sohriftstiicken, die nicht in deutscher Sprache abgefaBt sind, ist eine von einem 
offentlich bestellten Sprachkundigen angefertigte deutsohe 1ibersetzung beizufiigen. 
Die Unterschrift des 1ibersetzers sowie die Tatsache, daB dieser ftir derartige Zwecke 
offentlich bestellt ist, bedarf auf Anfordern des Patentamts der urkundlichen Beglauhigung. 

Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf die Prioritatsnaohweise gemaB der 
revidierten Pariser "Ubereinkunft vom 2. Juni 1911 zum Sohutze des gewerblichen Eigen. 
tums und auf die Nachwcise hber das Bestehen des Auslandsschutzes gemaB § 23 Abs. 3 
des Gesetzes zum Sohutz der Warenbezeiohnungen vom 12. Mai 1894. 

Ob fUr solohe Naohweise eine "Ubersetzung beizubringen ist, wlrd im Einzelfalle 
duroh die zustiLndige Dienststelle bestimmt. 

§ 10. Auf den spater eingereichten Anmeldestiicken ist der Name des Anmelders 
und das Aktenzeiohen anzugeben. 

Die Sendungen an das Patentamt miissen kostenfrE"i eingehen. 
Berlin, den 30. April 1920. Reichspatentamt. 

Robolski. 

Gesetz tiber die patentamtlichen Gebtihren. 
Yom 26. MiLrz 1926. 

Artikel I. 

Fiir die patentamtlichen Gebhhren, die nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
fallig werden, tritt an die Stelle des durch Artikel I der Verordnung vom 28. Februar 1924 
(Reichsgesetzblatt II, S. 45) vorgeschriebenen Tarifs der anliegende Tarif. 

Artikel II. 

1. § 9 Aba. 2 des Patentgesetzes (Reiohsgesetzblatt 1923, II, S. 437) erhalt folgende 
Fassung: 

Zusatzpatente (§ 7) sind von den Gebhhren fur das zweite und jedes folgende Jahr 
derpauer des Patents ausgenommen. In den FiLllen des § 7 Abs. 2 tritt jedoch, sobald dIe 
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Gebiihrenzablung fiir das Hauptpatent fortfiillt, fiir das selbstiindig gewordene Zusatz. 
patent die Gebiihrenpfiicht ein, wobei sich der Falligkeitstag und der Jahresbetrag der 
Gebiihr naoh dem Anfangstage des bisherigen Hauptpatents bestimmt. 

2. 1m § 19 Aba. 4 des Patentgesetzes fallen die Worte: .. oder AIlderung in der Person, 
im Namen oder im Wohnort des Patentinhabers oder seines Vertreters" fort. 

Artikel III. 

1m § 3 Aba. 3 des Gesetzes zum Schutze der Warenbezeichllungen (Reichsgesetz. 
blatt 1923, II, S. 445) fallen die Worte .. soweit sie nicht nur die im Aba. 1 Nr. 3 bezeichlleten 
Anderungen betrifft" fort. 

Artikel IV. 
Dieaes Geaetz trItt am 1. AprIl 1926 in Kraft. 

Gebiibrentarlf. 
Es betragt die Gebiihr: 

I. Bei Patenten: 
1. fUr die Anmeldung (§ 20 Abs. 3 des Patentgesetzes) 
2. a) fiir das 1. Patentjahr (§ 24 Aba. 1) 

b).. 2. (§ 8 1) 
c) .. .. 3. (§ 8 1) 
d)" 4. (§ 8 1) 
e) .. .. 5. (§ 8 1) 
f)" 6. (§ 8 1) 
g).. 7. (§ 8 1) 
h).. 8. (§ 8 1) 
1).. 9. (§ 8 1) 
k) .. ,,10. (§ 8 1) 
I) " ,,11. (§ 8 I) 

m) " ,,12. (§ 8 1) 
n)" 13. (§ 8 1) 
0)" 14. (§ 8 1) 
p)., 15. (§ 8 1) 
q) " ,,16. (§ 8 I) 
r)" ,,17. (§ 8 1) 
s) " ,,18. (§ 8 1) 

3. fiir die Einlegung der Beschwerde (§ 26 Aba. 1) 
4. fiir den Antrag auf Erklirung der Nichtigkeit oder auf Ziiriicknallme 

Erteilung einer Zwangslizenz (§ 28 Aba. 4, § 11) .. 
5. fUr die Anmeldung der Berufung (§ 33 Abs. 1) • . . . . . . . . 

II. Bei Gebrauchsmuatern: 

oder auf 

1. fiir die Anmeldung (§ 2 Aba. 5 dea Geaetzes, betreffend den Schutz von Ge· 

RM. 

211 
30 
30 
30 
30 
50 
75 

100 
150 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1200 

20 

50 
150 

brauchsmustern) . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
2. fiir die Verliingerung der Schutzfrist (§ 8 Abs. 1) . . . . . . . . . . .. 60 

III. Bei Warenzeichen: 

1. fiir die Anmeldung - Anmeldungsgebiihr - ( § 2 Abs. 3 des Gesetzes zum Schutze 
del Warenbezeichnungen) . • . . • • • . • . . . 15 

2. fiir die Anmeldung - Klasaengebiihr - (§ 2 Abs.3) . . 5 
3. fiir die Eintragung (§ 6a) . . . . . . . . . . . • . . 15 
4. fUr die Emeuerung - Emeuerungsgebiihr - (§ 2 Abs. 5) 50 
5. fiir die Emeuerung - Klassengebiihr - (§ 2 Abs. 5) • . 5 
6. fiir die Anmeldung eines Verbandszeichens - Anmeldegebiihr - § 24a Abs. 3, 

§ 2 Aba. 3) . . . . . . . . . . . . .. ...•...•...••. 100 
7. fJir die Anmeldung eines Verbandszeichens - Klassengebiihr - (§ 24a Abs. 3, 

§ 2 Abs.3). . • • • . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . .. " 15 
8. fiir die Eintragungeines Verbandszeichens (§ 24aAbs. 3, § 6a) . . . . . . .. 100 
9. fiir die Erneuerung eines Verbandszeichena - Emeuerungsgebiihr - (§ 24a 

Abs. 3, § 2 Abs. 5) . • . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . •. 500 
10. fiir die Emeuerung eines Verbandszeiehens - Klassengebiihr - (§ 24a Abs. 3, 

§ 2 Abs. 5). • • . . . . . . . . . • . . . . IIi 
11. fiir d,e Einlegung der Beschwerde (§ 10 Aba. 2) . . 20 
12. fiir den Antrag auf LOschung (§ 8 Abs.2 Nr.2) 50 
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IV. Sonstige Gebiihren: 

1. Zuschlagsgebiihr fiir dIe N achholung: 
a) der Zahlung einer Patentjahresgebiihr (I Nr. 2a bis s des Tarifs; 

§ 24 Aba. I Satz 2 § 8 Abs.3 Satz 2 des Patentgesetzes), 
b) der Zahlung der Gebiihr fiir die Verliingerung eines Gebrauchs

musters (II Nr. 2 des Tarifs; § 8 Aba. 1 Satz 4 des Gesetzes, be
treffend den Schutz von Gebrauchsmustern), 

c) der Emeuerung einea Warenzeichens (III Nr. 4 und 9 des Tarifs; 
§ 8 Abs. 4, § 24a Abs.3 des Gesetzes zum Schutze der Waren
bezeichnungen), 

10% der nach
zuzahlenden 

Gebiihr, jedoch 
mindeatens 

5 Reichsmark. 

2. Reichsgebiihr fiir den Antrag auf internationale Markenregistrierung (§ 2 Aba. 2 
des Geaetzea iiber den Beitritt dea Reichs zu dem Madrider Abkommen iiber die 
intemationale Registrierung von Fabrik- oder Handelsmarken vom 12. Juli 
1922 - Reichsgesetzbl. II S. 669, 779 -) . . . . . . . . . . . . . . . 

Berlin, den 26. Marz 1926. 

Der Reichsprasident 
von Hindenburg. 

Der Reichsminister der Justiz 
Marx. 

50 

Bekanntmachung des Reichskanzlers betr. die Einrichtung von 
Sitzgelegenheit fiir Angestellte in offenen Verkaufsstellen. 

Yom 28. November 1900. 

1. In denjenigen Raumen der offenen Verkaufsstellen, in welchen die 
Kundschaft bedient wird, sowie in den zu solchen Verkaufsstellen gehoren
den Schreibstuben (Kontoren) muI3 fiir die daselbst beschaftigten Gehilfen 
und Lehrlinge eine nach Zahl dieser Personen ausreichende geeignete Sitz
gelegenheit vorhanden sein. Fiir die mit der Bedienung der Kundschaft 
beschiiftigten Personen muB die Sitzgelegenheit so eingerichtet sein, daB 
sie auch wahrend kiirzerer Arbeitsunterbrechungen benutzt werden 
kann. 

Die Benutzung der Sitzgelegenheit muB den bezeichneten Personen 
wahrend der Zeit, in welcher sie durch ihre Beschaftigung nicht daran 
gehindert sind, gestattet werden. 

Gesetz zum Schntze des Genfer Nentralitatszeichens (Rotes Krenz). 
Yom 22. Marz 1902. 

§ 1. Das in der Genfer Konvention zum Neutralitatszeichen erkliirte 
Rote Kreuz auf weiBem Grunde Bowie die Worte Rotes Kreuz diirfen, 
unbeschadet der Verwendung fiir Zwecke des militarischen Sanitatsdienstes, 
zu geschaftlichen Zwecken sowie zur Bezeichnung von Vereinen oder Ge
sellschaften oder zur Kennzeichnung ihrer Tatigkeit nur auf Grund einer 
Erlaubnis gebraucht werden. 

§ 2. Wer den Vorschriften dieses Gesetzes zuwider das Rote Krenz 
gebraucht, wird mit Geldstrafe bis zu 150 Reichs-Mark oder mit Haft be
straft. 

§ 3. Die Anwendung der V orschriften dieses Gesetzes wird durch 
Abweichungen nicht ausgeschlossen, mit denen das im § 1 erwahnte Zeichen 
wiedergegeben wird, sofern ungeachtet dieser Abweichungen die Gefahr 
einer Verwechslung vorliegt. 
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Handelswissenschaft. 
Wenn wir im vorigen Abschnitte Gesetze und Verordnungen besprochen 

haben, die zum Teil nur fiir den Drogenhandel Bedeutung besitzen, so liegt 
das fiir den folgenden Abschnitt anders. 

Die gesetzlichen Bestimmungen, welche hier bei den einzelnen Fragen 
in Betracht kommen, gelten nicht nur vorwiegend fiir den Drogisten, 
sondern allgemein fiir den ganzen Kaufmannsstand. 

Alles hierher GehOrenne wird durch das Handelsgesetzbuch geregelt, 
das am 1. Januar 1900 in Kraft getreten ist. 

Kaufmann im Sinne des HGB., Handelsgesetzbuches, ist, wer Han
delsgewerbe betreibt. 

Als Handelsgewerbe gilt nach § 1 Abs.2 HGB. jeder Gewerbebetrieb, 
der eine der nachstehend bezeichneten Arten von Geschiiften zum Gegen
stande hat: 

1. die Anschaffung und WeiterveriiuBerung von beweglichen Sachen 
(Waren) oder Wertpapieren, ohne Unterschied, ob die Waren ver
iindert oder nach einer Bearbeitung oder Verarbeitung weiter ver
iiu.Bert werden, sog. Spekulationseinkauf: 

Voraussetzung fiir Nr. 1 ist, daB die Sachen als bewegliche angeschafft 
und als bewegliche weiterveriiu.Bert werden. Deshalb gehort der Selbst
erzeuger nicht hierher, ebensowenig derjenige, welcher unbewegliche Sachen 
anschafft, urn daraus erzeugte bewegliche Sachen zu veriiullern, z. B. 
Ziegeleiunternehmer, oder derjenige, welcher bewegliche Sachen anschafft, 
und daraus unbewegliche herstellt, urn sie zu veriiu.Bern, wie der Bau
unternehmer. Wohl aber gehOren hierher die Anschaffungen der Drogisten, 
Apotheker, Handwerker usw. 

2. Die Dbernahme der Bearbeitung oder Verarbeitung von Waren 
fiir andere, sofern der Betrieb iiber den Umfang des Handwerkes 
hinausgeht; z. B. der Betrieb einer Dampfwaschanstalt oder einer 
chemischen Fiirberei; 

3. die Dbernahme von Versicherungen gegen Priimie; 
4. die Bank- und Geldwechslergeschiifte; 
5. die Dbernahme der Beforderung von Giitern oder Reisenden zur 

See, die Geschafte der Frachtfiihrer oder der zur Beforderung von 
Personen zu Lande oder auf Binnengewassern bestimmten An
stalten, sowie die Geschiifte der Schleppschiffahrtsunternehmer; 

6. die Geschiifte der Verfrachter oder der Lagerhalter; 
7. die Geschiifte der Handelsagenten oder der Handelsmiikler; 
8. die Verlagsgeschiifte sowie die sonstigen Geschiifte des Buch- und 

Kunsthandels; 
9. die Geschiifte der Druckereien, sofern ihr Betrieb iiber den Um

fang des Handwerkes hinausgeht. 
Ein jeder Kaufmann ist verpflichtet, eine Firma, einen Handelsnamen 

zu fiihren. Von dieser Verpflichtung sind nach § 4 befreit: Personen, deren 
Gewerbebetrieb nicht iiber den Umfang des Kleingewerbes hinausgeht, 
sog. Minderkaufleute. 

Die Firma eines Kaufmannes ist der Name, unter dem er im Handel 
seine Geschafte betreibt und die Unterschrift abgibt, kurz der Handels
name des Kaufmannes. 
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J eder neue Handelsname mu.13 sich indessen von allen an demselben 
Ort oder in derselben Gemeinde bereits bestehenden und in das Handels
register eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden. 

Das Gesetz stellt den Grundsatz der Wahrheit -der Firmen auf, d. h. 
der Handelsname solI sich mit dem Familiennamen des Inhabers decken. 
Von diesem Grundsatze werden nur in bestimmten Fallen Ausnahmen zu
gelassen; derartige Handelsnamen nennt man teils kiinstliche, teils abge
leitete. 

Der wahre Handelsname ist die Regel bei neu errichteten Geschiiften. 
Das HGB. bestimmt dariiber: 

Ein Kaufmann, der sein Geschaft ohne GeseUschafter oder nur mit 
einem stillen Gesellschafter betreibt, hat seinen Familiennamen mit min
destens einem ausgeschriebenen Vornamen als Firma zu fiihren, § 18 Ab
satz 1 HGB. 

Abgeleitete Handelsnamen finden sich ausschlie.l3lich bei solchen Ge
schaften, deren Inhaber gewechselt hat; zu beachten ist, daB eine Firma 
nicht ohne das dazugehOrende Handelsgeschiift verau.l3ert werden kann. 
Der Handelsname geht nicht ohne weiteres durch Kauf oder Erbschaft an 
den neuen Inhaber iiber, wenn nicht bei Verkauf zu Lebzeiten der Ver
kaufer in die Weiterfiihrung der Firma willigt. 

J eder Kaufmann ist verpflichtet, seine Firma und den Ort seiner 
Handelsniederlassung bei dem Gericht, in dessen Bezirk sich die Nieder
lassung befindet, zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Er 
hat seine Firma zur Aufbewahrung bei dem Gerichte zu zeichnen, HGB. 
§ 29. Der Anmeldezwang bezieht sich auch auf alIe Anderungen der Firma 
oder ihrer Inhaber sowie die Verlegung der Niederlassung an einen anderen 
Ort, § 31. Wird iiber das Vermogeu eines Kaufmanns der Konkurs er
offnet, so wird dies, wie die etwaige Aufhebung des Eroffnungsbeschlusses, 
die Einstellung und Aufhebung des Konkurses von Amts wegen in das 
Handelsregister eingetragen, § 32. 

Eine reichsgesetzliche Vorschrift fiir aIle Gewerbetreibende, also auch 
fiir alIe Kaufleute, bestimmt im § 15a der Gewerbeordnung: "Gewerbe
treibende, die einen offenen Laden haben oder Gast- und Schankwirtschaft 
betreiben, sind verpflichtet, ihren Familiennamen mit mindestens einem 
ausgeschriebenen V ornamen an der Au13enseite oder am Eingang des Ladens 
oder der Wirtschaft in deutlich lesbarer Schrift anzubringen. Kaufleute, 
die eine Handelsfirma fiihren, haben zugleich die Firma in der bezeichneten 
Weise vor dem Laden oder der Wirtschaft anzubringen; ist aus der Firma 
der Familienname des Geschaftsinhabers mit dem ausgeschriebenen Vor
namen zu ersehen, so geniigt die Anbringung der Firma. 

Beim Eintragen der Firma in das Firmenregister hat jeder Inhaber, 
sowie jeder Prokurist (siehe spater), seine Unterschrift in das Firmen
register einzutragen, damit diese amtlich hinterlegte, deponierte, Unter
schrift in streitigen Fallen zur Vergleichung dienen kann. 

Hinsichtlich der Personen kann ein Geschaft bestehen 
1. aus dem Inhaber, dem Prinzipal, 
2. aus den Geschaftsgehilfen, 
3. aus den Lehrlingen. 

Alle anderen Hilfsangestellten, Hausknecht, Markthelfer, Kontordiener. 
Kutscher, Laufer u. a. m., gehoren, selbst wenn diese ausschlie.l3lich fiir 

Buchheister-Ottersbach. I. 15. Autl. 86 
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das Geschaft benutzt werden, nicht zu den eigentlichen Geschiiftsgehilfen, 
sondern zu den Dienstboten, dem Gesinde. 

Ais Prinzi pal, Chef wird oft der I nhaber des Geschaftes bezeichnet; 
er ist der naturliche Vorgesetzte samtlicher Angestellten und hat die 
Oberleitung des Ganzen. 

Hat ein und dasselbe Geschiift mehrere Besitzer, so ist jeder einzelne 
Teilhaber, Soz ius. 

Vielfach kommt es vor, daB jemand Teilhaber eines Geschaftes ist, 
indem er Kapital in die Firma einschieBt, ohne an der eigentlichen Leitung 
des Geschaftes sich zu beteiligen. Ein solcher Mitinhaber heiBt stiller 
Teilhaber oder Kommanditist. 

AuBer den hier angefuhl"ten Fallen kann ein Handelsgeschaft im Besitz 
einer Gesellschaft, einer Innung, eines Verbandes usw. sein. In einem solchen 
Faile Jeitet ein Verwaltungsrat die Geschafte. Er ernennt eine oder 
mehrere Personen, die befugt sind, die Firma zu zeichnen und sie vor Gericht 
zu vertreten. Diese vertreten in derartigen Geschiiften den Handlungs
gehilfen gegenuber die Stelle des eigentlichen Inhabers. 

Derartige Geschiifte sind je nach ihrer Natur Aktiengesellschaften 
oder eingetragene Gesellschaften mit beschriinkter Haftpflicht usw. 

Ein kaufmiinnisches Geschaft kann also entweder einem einzelnen 
Kaufmanne gehoren, oder es konnen zwei oder mehr Personen ein Handels
gewerbe unter gemeinschaftlichem Handelsnamen und mit gemeinschaft
lichem Kapital betreiben, es entstehen dann die Handelsgesellschaften. 
Zu den Handeisgesellschaften gehOren nach dem Handelsgesetzbuche 1. die 
offene Handelsgesellschaft, 2. die Kommanditgesellschaft, 3. die Aktien
gesellschaft, 4. die Kommanditgesellschaft auf Aktien und 5. die Gesell
schaft mit beschriinkter Haftpflicht. Auch die "stille Gesellschaft" steht 
in Beziehung zum Handelsgesetzbuche, dagegen nicht die Genossenschaft, 
die einem anderen Reichsgesetz "uber die Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften" unterliegt. 

Die einfachste Form der Handelsgesellschaften ist die offe ne Ha ndels
gesellschaft. Zwei oder mehr Personen, die Teilha ber, treten mit gemein
schaftlichem Kapital unter gemeinschaftlichem Handelsnamen zu einem 
Handelsgewerbe zusammen. Bei keinem der Teilhaber ist die Haftpflicht 
Gesellschaftsgiaubigern gegenuber beschrankt, sie haften aIle mit ihrem 
Gesamtvermogen fur etwaige Schulden des Geschaftes. Gleich wie der 
einzelne Inhaber mussen auch samtliche Teilhaber ihre Unterschrift vor 
Gericht zeichnen oder in beglaubigter Form einreichen. Das Geschaft wird 
entweder von allen gemeinsam gefuhrt, Kollektivvertretung, oder 
einzelne Gesellschafter werden laut Abmachung von der eigentlichen Ge
schaftsfuhrung ausgeschlossen. 

Anders liegt es bei der Kommanditgesellschaft. Hier ist die 
Haftung eines oder mehrerer Gesellschafter auf den Betrag einer bestimmten 
Vermogenseinlage beschrankt, uber die hinaus sie nicht mehr haftbar 
sind; diese Teilhaber hei.13en Kommanditisten, wiihrend die ubrigen 
Teilhaber, gleich wie die Teilhaber einer offenen Handeisgesellschaft, mit 
ihrem ganzen Vermogen haftbar sind. Die Kommanditisten sind von der 
Fuhrung der Geschiifte ausgeschlossen. 

Unter einer Aktiengesellschaft ist eine Gesellschaft zu verstehen, 
wo samtliche Gesellschafter sich nur mit Einlagen auf das in Aktien zer-
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kegte Grundkapital beteiligen, ohne personlich mit ihrem weiteren Ver
mogen fiir etwaige Schulden der Aktiengesellschaft zu haften. Aktien 
konnen auf den jeweiligen Inhaber oder auf den Namen lauten. Inhaber
aktien konnen jederzeit weiterverkauft werden, was bei den auf den Namen 
lautenden Aktien ohne Genehmigung der Gesellschaft nicht der Fall ist. 
Dasselbe gilt auch fiir die Interimsscheine, die Aktionaren vor der 
Aktienausgabe ausgestellt werden. Aktien, sowie Interimsscheine diirfen 
nur auf einen Mindestbetrag von 1000 Reichs-Mark lauten. Nur unter ganz 
bestimmten Bedingungen und nur unter ganz ausdriicklicher Genehmigung 
des Reichsrats diirfen Aktien auf einen geringeren Betrag bis herab zu 
200 Reichs-Mark ausgegeben werden und auch nur dann, wenn es sich um 
Griindung eines gemeinniitzigen Unternehmens handelt. Zur Griindung einer 
Aktiengesellschaft sind mindestens 5 Personen erforderlich. Die A k t ion are 
sind nicht berechtigt, ihre Einlagen zuriickzufordern, solange die Gesellschaft 
besteht, sie haben nur Anspruch auf den verteilten Reingewinn. Die Ge
schafte der Gesellschaft fiihren der Vorstand, der Aufsichtsrat und die 
Generalversammlung. 

Bei einer Kommanditaktiengesellschaft haftet mindestens ein 
Gesellschafter den Gesellschaftsglaubigern unbeschrankt (personlich haften
der Gesellschafter), wahrend die iibrigen sich nur mit Einlagen auf das 
in Aktien zerlegte Grundkapital der Gesellschaft beteiligen. 

Eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung muJ3 gericht
lich oder durch einen Notar beglaubigt werden, und samtliche Teilhaber 
miissen unterzeichnen. Solche Gesellschaft kann nur mit einem Kapital von 
20000 Reichs-Mark begriindet werden, ein jeder Gesellschafter mull min
destens 500 Reichs-Mark einlegen. Die Gesellschaft wird durch einen oder 
mehrere Geschaftsfiihrer geleitet, iiber denen die Generalversammlung steht. 

Die stille Gesellschaft ist der Kommanditgesellschaft ahnlich. Auch 
hier beteiligen sich Teilhaber mit Geld als Kommanditisten, ohne mit dem 
iibrigen Vermogen haftbar zu sein. Der eingeschossene Betrag geht in das 
Vermogen des eigentlichen Geschaftsinhabers oder des Geschaftsfiihrers 
iiber, der stille Gesellschafter wird nicht genannt. Er erhalt einen vorher 
bestimmten Hundertsatz des Gewinnes, nimmt aber auch mit einem vorher 
bestimmten Hundertsatz am Verluste teil. 

War bei allen diesen Handelsgesellschaften die Anzahl der Gesellschafter 
immer bestimmt abgeschlossen, so ist dies bei einer Genossenschaft 
nicht der Fall. Bei einer Genossenschaft ist die Mitgliederzahl unbestimmt. 
Man unterscheidet: 

1. Genossenschaften mit unbeschrankter Haftpflicht, wo 
die einzelnen Genossen fiir die Schulden der Genossenschaft mit 
ihrem ganzen Vermogen haften. 

2. Genossenscha£ten mit unbeschrankter N achsch ull· 
pflicht, wo die Genossen insofern mit ihrem ganzen Vermogen haf
ten, als sie die Schulden der Genossenschaft dumh weiteres Ein
zahlen von Geld tilgen miissen. 

3. Genossenscha£ten mit beschrankter Haftp£licht, wo die 
Genossen nur bis zu einem im voraus zu bestimmenden Betrage 
haftbar sind. Zur Griindung einer Genossenschaft sind wenigstens 
7 Genossen erforderlich. Die Geschafte fiihren ein Vorstand, der 
Aufsichtsrat und die Generalversammlung. 

86* 
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Ha ndl ungsgehilfe n, Ha ndl ungslehrli nge sind aHe diejenigen 
Personen, die in einem Handelsgeschii.fte vom Inhaber angestellt sind und 
darin handelsgeschiiftliche Dienste leisten. (Handlungsdiener, Lehrling.) 
Die Art dieser Dienstleistung und die Gegenleistung des Inhabers werden 
geregelt teils durch das Handelsgesetzbuch, den Orts- und Geschii.fts
gebrauch, teils dumh ein besonderes "Obereinkommen, Vertrag zwischen 
den beiden Teilen. In gleicher Weise regelt sich die Zeitdauer des Lehr
kontrakts, der von keinem der beiden Teile ohne rechtsgiiltige Griinde 
unterbrochen oder einseitig gelost werden kann. 

Der Handlungsgehilfe kann, nach § 66 des HandelBgesetzbuches, wenn 
nichts anderes zwischen den VertragschJiellenden verabredet ist, seine 
Stellung nur am Schld eines jeden Kalendervierteljahres verlassen. Die 
Kiindigung seiner Stellung mull in diesem FaIle mindestens 6 W ochen vorher 
geschehen. 

Durch Vertrag kann eine kiirzere oder lii.ngere Kiindigungsfrist 
bedungen werden. Sie dad nicht weniger als einen Monat betragen und 
kann nur fiir den Schlull eines Kalendermonats zugelassen werden. Auller
dem mull die K iindigungsfrist fiir b eide Te il e gleich sein. 

Dumh ein Reichsgesetz vom 9. Juli 1926 ist die Kiindigungsfrist fiir 
Angestellte, die mindestens 5 Jahre beschiiftigt worden sind, gesondert 
geregelt. Dieses Ges etz ii b er die Fristen fiir die K iindigung 
von Angestellten lautet: 

§ l. Die Vorschriften dieses Gesetzes finden Anwendung auf An
gestellte, die nach § 1 des Versicherungsgesetzes fiir Angestellte versiche
mngspflichtig sind oder sein wiirden, wenn ihr Jahresarbeitsverdienst die 
Gehaltsgrenze nach § 3 des Versichemngsgesetzes fiir Angestellte nicht 
iiberstiege. 

§ 2. Ein Arbeitgeber, der in der Regel mehr alB zwei Angestellte, 
ausschlieBlich der Lehrlinge. beschiiftigt, dad einem Angestellten, den er 
oder, im Falle einer Rechtsnachfolge, er und seine Rechtsvorgiinger 
mindestens fiinf Jahre beschBftigt haben, nur mit mindestens drei Monaten 
Frist fiir den Schlul3 eines Kalendervierteljahres kiindigen. Die Kiindigungs
frist erhOht sich nach einer Beschiiftigungsdauer von acht Jahren auf 
vier Monate, nach einer Beschiiftigungsdauer von zehn Jahren auf fiinf 
Monate und nach einer Beschiiftigungsdauer von zwolf Jahren auf sechs 
Monate. Bei der Berechnung der Beschii.ftigungsdauer werden Dienst jahre, 
die vor Vollendung des fiinfundzwanzigsten Lebensjahres liegen, nicht be
riicksichtigt. 

Die nach Abs. 1 eintretende Verliingerung der Kiindigungsfrist des 
Arbeitgebers gegeniiber dem Angestellten beriihrt eine vertraglich be
dungene Kiindigungsfrist des Angestellten gegeniiber dem Arbeitgeber nicht. 

Unberiihrt bleiben die Bestimmungen iiber fristlose Kiindigung. 
Berlin, den 9. Juli 1926. 

Der Reichspriisident 
von Hindenburg. 

Der Reichsarbeitsminister. 
Dr. Brauns. 

Nach dem Ermessen des Richters kann nach § 71 des HGB. gegen 
den Inhaber insbesondere die Aufhebung des Dienstverhii.ltnisses 
ausgesprochen werden, wenn derselbe das Gehalt oder den gebiihrenden 
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Unterhalt nicht gewahrt, wenn er sich tatlicher MiBhandlungen oder schwerer 
Ehrverletzungen gegen den Handlungsgehilfen schuldig macht, wenn er 
den ihm nach § 62 des HGB. obliegenden Verpflichtungen nachzukommen 
verweigert, oder wenn der Handlungsgehilfe zur Fortsetzung seiner Dienste 
unfahig wird; nach § 72 gegen den Handlungsgehilfen: 1. wenn der
selbe im Dienst untreu ist oder das Vertrauen miBbraucht oder ohne Ein
willigung des Inhabers fiir eigene Rechnung oder fiir Rechnung eines Dritten 
Handelsgeschafte macht; 2. wenn derselbe seine Dienste zu leisten beharrlich 
verweigert oder unbefugt wahrend einer den Umstanden nach erheblichen 
Zeit seinen Dienst verlaBt; 3. wenn derselbe durch anhaltende Krankheit, 
durch eine langere Freiheitsstrafe oder Abwesenheit, an der Verrichtung 
seiner Dienste verhindert wird; 4. wenn derselbe sich tatlicher MiBhand
lungen oder erheblicher Ehrverletzungen gegen den Inhaber oder dessen 
Vertreter schuldig macht. 

Ein Handlungsgehilfe, der durch unverschuldetes Ungliick an 
der Leistung seines Dienstes zeitweise verhindert wird, verliert nach § 63 
des HGB. dadurch seine Anspriiche auf Gehalt und Unterhalt nicht, es 
sei denn, daB die Verhinderung iiber 6 Wochen dauert. 

Nach § 73 des HGB. kann der Handlungsgehilfe bei Beendigung def! 
Dienstverhaltnisses ein schriftliches Zeugnis iiber die Art und Dauer 
der Beschaftigung fordern, das auf sein Verlangen auch auf die Fiihrung 
und Leistungen auszudehnen ist. 

Auf Antrag des Handlungsgehilfen hat die Ortspolizeibehorde das 
Zeugnis kosten- und stempelfrei zu beglaubigen. 

Das Gehalt, das der Gehilfe als Entschadigung fiir seine Tatigkeit 
bekommt, ist am letzten Tage des Monats zu zahlen. 

Vielfach wird yom Inhaber einem oder mehreren Geschaftsgehilfen 
gemeinschaftlich V 011 mach t, Pro kura, zur Zeichnung des Handels
namens erteilt. Der Inhaber einer solchen Vollmacht heiBt Prokurist. 
Prokura muB in dasHandelsregister eingetragen werden, ebenso die Loschung 
derselben. Zuweilen wird auch nur eine bedingte Prokura erteilt, z. B. 
Postprokura; diese braucht nicht in das Handelsregister eingetragen zu 
werden, sondern ist nur der Postbehorde anzuzeigen. 

Prokura = Vollmacht (zur Zeichnung des Handelsnamens) durch 
Eintragung in das Handelsregister. Der Prokurist gilt als yom Geschafts
inhaber beauftragt, in dessen Namen und fiir dessen Rechnung das Handels
gef!chaft zu betreiben. Die Prokura ermachtigt zu allen Arten von Geschiiften 
und Rechtshandlungen, die der Betrieb eines Handelsgeschiiftes mit sich 
bringt, also auch zur Anstellung oder zur Kiindigung der Angestellten. Zur 
VerauBerung und Belastung von Grundstiicken if!t der Prokurist jedoch nur 
befugt, wenn ihm diese Befugnis besonders erteilt ist. Der Prokurist ist 
nur dem Inhaber gegeniiber berechtigt und verpflichtet fiir seine Tatigkeit; 
Dritten gegeniiber erzeugt diese weder Rechte noch Verbindlichkeiten. 
Er haftet also nicht mit seinem Vermogen fiir die Schulden des Geschaftes. 
Wird die Prokura mehreren Personen zur gemeinschaftlichen Zeichnung 
der Firma erteilt, so heiBt dies KoIlektivprokura. Die Prokuristen 
haben den Handelsnamen mit pp. oder ppa. (per procura) und ihrem Namen 
zu unterzeichnen. 

Handlungsbevollmachtigter ist derjenige, dem ein Inhaber 
ohne Erteilung der Prokura Vollmacht fiir bestimmte Arten von Geschaften 
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gibt. Derselbe hat sich bei der Zeichnung des Handelsnamens jedes eine 
Prokura andeutenden Zusatzes zu enthalten; er hat mit einem das 
Vollmachtsverhiiltnis ausdriickenden Zusatz zu zeichnen (§ 54-58 des 
HGB.) 

Handlungsreisende, mit der vorstehenden Vollmacht ausgestattet, 
gelten bei Geschiiften an auswiirtigen Orten fiir ermachtigt, den Kaufpreis 
aus den von ihnen abgeschlossenen Verkiiufen einzuziehen oder dafiir 
Zahlungsfristen zu bewilligen. 

Das HGB. sagt im § 56: Wer in einem Laden oder in einem offenen 
Warenlager angestellt ist, gilt fiir ermiichtigt, daselbst Verkiiufe und Emp
fangnahmen vorzunehmen, die in einem derartigen Laden oder Warenlager 
gewohnlich geschehen. 

Dber das Verhiiltnis zwischen Geschiiftsinhaber und Lehrling sagt in 
den §§ 76-82 das Handelsgesetzbuch im sechsten Abschnitt, "Handlungs
gehilfen und Ha ndl u ngslehrli nge betreffend", folgendes: 

§ 76. Die §§ 60-63, 74, 75 finden auch auf Handlungslehrlinge An
wendung. 

Der Lehrherr ist verpflichtet, dafiir zu sorgen, da13 der Lehrling in 
den bei dem Betriebe des Geschaftes vorkommenden kaufmannischen Arbeiten 
unterwiesen wird; er hat die Ausbildung des Lehrlings entweder selbst oder 
durch einen geeigneten, ausdriicklich·dazu bestimmten Vertreter zu leiten. 
Die Unterweisung hat in der durch den Zweck der Ausbildung gebotenen 
Reihenfolge und Ausdehnung zu geschehen. 

Der Lehrherr darf dem Lehrlinge die zu seiner Ausbildung erforder
liche Zeit und Gelegenheit durch Verwendung zu anderen Dienstleistungen 
nicht entziehen; auch hat er ihm die zum Besuche des Gottesdienstes 
an Sonntagen und Festtagen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
gewiihren. Er hat den Lehrling zur Arbeitsamkeit und zu guten Sitten 
anzuhalten. 

In betreff der Verpflichtung des Lehrherrn, dem Lehrlinge die zum Be
such einer Fortbildungsschule erforderliche Zeit zu gewahren, bewendet es 
bei den Vorschriften des § 120 der Gewerbeordnung. 

§ 77. Die Dauer der Lehrzeit bestimmt sich nach dem Lehrvertrag, 
in Ermangelung vertragsmiU3iger Festsetzung nach den ortlichen Ver
ordnungen oder dem Ortsgebrauche. 

Das Lehrverhiiltnis kann, sofern nicht eine liingere Probezeit verein
bart ist, wiihrend des ersten Monats nach dem Beginne der Lehrzeit ohne 
Einhalten einer Kiindigungsfrist gekiindigt werden. Eine Vereinbarung, nach 
der die Probezeit mehr als drei Monate betragen solI, ist nichtig. 

Nach dem Ablaufe der Probezeit finden auf die Kiindigung des Lehr
verhiiltnisses die Vorschriften der §§ 70-72 Anwendung. Als ein wichtiger 
Grund zur Kiindigung durch den Lehrling ist es insbesondere auch anzu
sehen, wenn der Lehrherr seine Verpflichtungen gegen den Lehrling in einer 
dessen Gesundheit, Sittlichkeit oder Ausbildung gefiihrdenden Weise ver
nachliissigt. 

1m FaIle des Todes des Lehrherrn kann das Lehrverhiiltnis innerhalb 
eines Monats ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist gekiindigt werden. 

Anderseits kann, abgesehen von den Griinden des § 72 des HGB., 
nach § 123 der Reichsgewerbeordnung der Lehrling von dem Lehrherrn 
auf folgende Griinde hin sofort entlassen werden: 
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1. Erweckung eines Irrtums durch Vorlegung falscher oder gefalschter 
Zeugnisse; 

2. Diebstahl, Entwendung, Unterschlagung, Betrug, liederlichen Lebens
wandel; 

3. beharrliche Verweigerung der veitraglichen Pflichten; 
4. Nichtbeachtung der Verwarnungen uber den Umgang mit Feuer 

und Licht; 
5. vorsatzliche Sachbeschadigung zum Nachteil eines Prinzipals oder 

eines Mitarbeiters; 
6. Unfahigkeit zur Fortsetzung der Arbeit oder Behaftetsein mit ab

schreckenden Krankheiten. 
§ 7S. Wird von dem gesetzlichen Vertreter des Lehrlings oder, sofern 

dieser volljahrig iat, von ihm selbst dem Lehrherrn die schriftliche Erklarung 
abgegeben, daB der Lehrling zu einem anderen Gewerbe oder zu einem 
anderen Beruf ubergehen werde, so endigt, wenn nicht der Lehrling fruher 
entlassen wird, das Lehrverhaltnis nach Ablauf eines Monats. 

Tritt der Lehrling der abgegebenen Erklarung zuwider vor dem Ablaufe 
von neun Monaten nach der Beendigung des Lehrverhaltnisses in ein anderes 
Geschaft als Handlungslehrling oder als Handlungsgehilfe ein, so ist er dem 
Lehrherrn zum Ersatze des diesem durch die Beendigung des Lehrverhalt
nisses entstandenen Schadens verpflichtet. Mit ihm haftet als Gesamt
schuldner der neue Lehrherr oder Prinzipal, sofern er von dem Sachverhalte 
Kenntnis hatte. 

§ 79. Anspruche wegen unbefugten Austritts aus der Lehre kann der 
Lehrherr gegen den Lehrling nur geltend machen, wenn der Lehrvertrag 
schriftlich geschlossen ist. In diesem Fall ist der Lehrherr berechtigt, nach 
§ 127 der RGO. den Lehrling durch die Polizei zuruckholen zu lassen und 
so lange festzuhalten, bis ein Urteil gefiillt ist. 

§ SO. Bei der Beendigung des Lehrverhaltnisses hat der Lehrherr dem 
Lehrling ein schriftliches Zeugnis uber die Dauer der Lehrzeit und die 
wiihrend dieser erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten sowie uber sein 
Betragen auszustellen. 

Auf Antrag des Lehrlings hat die OrtspolizeibehOrde das Zeugnis 
kosten- und stempelfrei zu beglaubigen. 

§ S1. Personen, die nicht im Besitze der burgerlichen Ehrenrechte 
sind, durfen Handlungslehrlinge weder halten noch sich mit der Anleitung 
von Handlungslehrlingen befassen. Der Lehrherr darf 801che Personen zur 
Anleitung von Handlungslehrlingen nicht verwenden. 

Die Entlassung von Handlungslehrlingen, welche diesem Gebote zu
wider beschaftigt werden, kann von der PolizeibehOrde erzwungen werden. 

§ S2. Wer die ihm nach § 62 Absatz 1, 2 oder nach § 76 Absatz 2, 3 
dem Lehrlinge gegenuber obliegenden Pflichten in einer dessen Gesundheit, 
Sittlichkeit oder Ausbildung gefahrdenden Weise verletzt, wird mit Geld
strafe bis zu einhundertundfunfzig Reichs-Mark bestraft. 

Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher entgegen der Vorschrift 
des § Sl Handlungslehrlinge halt, ausbildet oder ausbilden laBt. 

Kaufmannische Angestellte, die ein bestimmtes Jahreseinkommen 
haben, mussen einer Krankenversicherung angehoren. Von den Bei
trag en fUr die Krankenversicherung hat der Arbeitgeber 1/3, der Angestellte 
2fa zu zahlen. Hat der Arbeitgeber Beitrage ausgelegt, so kann er diese 
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bei der Zahlung des Gehaltes in Abzug bringen. Jedoch diirfen nicht mehr 
als die Beitrage fiir zwei Monate in Abzug gebracht werden. 

Infolge des Privatbeamtenpensionsgesetzes vom 5. Dezember 
1911, auch Versicherungsgesetz fiir Angestellte genannt, das am 
1. Januar 1913 in Kraft getreten ist und dem Gesetz iiber weitere Aus
dehnung der Versicherungspflicht in der Angestelltenversicherung, miissen 
kaufmannische Angestellte, die ein Alter von unter 17 Jahren, aber noch 
nicht von 60 Jahren vollendet haben, und deren Jahresarbeitsverdienst eine 
bestimmte Grenze nicht iibersteigt, dieser Versicherung angehOren. 

Nach der Rohe des Jahresarbeitsverdienstes sind bestimmte Klassen 
und bestimmte Monatsbeitrage festgelegt. 

Die zu entrichtenden Beitrage sind in Form von Marken in ent
sprechender Rohe in Karten einzukleben. Diese Karten werden von Zeit 
zu Zeit von Beamten eingesehen. Die Karten sind von der BehOrde rur 
Versicherungswesen zu beziehen, die Marken bei der Post zu erhalten. 

Der Arbeitgeber, der dcn Versicherten den Beitragsmonat hindurch 
beschii.ftigt, hat fiir sich und ihn den Beitrag zu entrichten. Die Versicherten 
miissen sich bei der Gehaltszahlung die Hiilfte der Beitrage vom Gehalt 
abziehen lassen. Fiir Lehrlinge hat der Geschiiftsinhaber die Betriige voll 
zu bezahlen. 

Bei der ersten Beitragsleistung an die Krankenkasse haben die Arbeit
geber t1bersichten fiber die fiilligen Beitrage den Beitragsstellen einzureichen 
und, sofern eine Anderung eintritt, diese spatestens mit der nachsten 
Beitragszahlung der Beitragsstelle anzuzeigen. 

Streitigkeiten, die sich aus dem Vertragsverhii.ltnisse zwischen Geschiilts
inhaber und Angestellten ergeben, hat erforderlichen Falles das Kauf
m annsgericht zu erledigen, das seit dem l. Januar 1905 eingesetzt ist. 
Dieses Gericht ist jedoch nicht zustandig, wenn das Jahresgehalt 15000 RM. 
iibersteigt. Es ist zustandig, wenn die Streitigkeiten betreffen: 

1. den Antritt, die Fortsetzung oder die Auflosung des Dienst- und 
Lehrverhaltnisses, sowie die Aushiindigung oder den Inhalt des Zeug
nisses; 

2. die Leistungen aus dem Dienst- oder Lehrverhaltnisse; 
3. die Riickgabe von Sicherheiten, Zeugnissen, Ausweisen (Legiti

mationspapieren) oder anderen Gegenstanden, welche aus Anla.13 des Dienst
oder Lehrverhaltnisses iibergeben sind; 

4. die Anspriiche auf Schadenersatz oder Zahlung einer Vertragsstrafe 
wegen Nichterfiillung oder nicht gehoriger Erfiillung der Verpflichtungen, 
welche die unter 1--3 bezeichneten Gegenstande betreffen, sowie wegen 
gesetzwidriger oder unrichtiger Eintragungen in Zeugnisse, Krankenkassen
biicher oder Quittungskarten der Invalidenversicherung; 

5. die Berechnung und Anrechnung der von dem Randlungsgehilfen 
oder Randlungslehrlingen zu leistenden Krankenversicherungsbeitrage und 
Eintrittsgelder. 

Durch die Zustandigkeit eines Kaufmannsgerichts wird die Zustandig
keit der ordentlichen Gerichte ausgeschlossen. 

In ein und demselben Geschiiftszweige gibt es wiederum verschiedene 
Unterabteilungen, und zwar den Grog- (Grosso-) Handel und den Klein
oder Einzelhandel (Detailhandel). 
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Die Grenzen dieser beiden Handelsgattungen sind sehr schwierig 
genau zu ziehen; die Frage wird bei gerichtlichen Erkenntnissen von Fall 
zu Fall entschieden. 

Der Verkauf im ganzen, in groBeren Mengen zu sogenannten Vorzugs
pleisen, also zu billigeren Preisen an Wiederverkiiufer, ist stets GroBhandel, 
der Einzelverkauf, Stuckhandel an den Verbraucher meist Einzelhandel. 

Buchfiihrong. Einer der wichtigsten Teile der Arbeiten eines kauf
miinnischen Geschiiltes besteht in richtiger und ausreichender Buchfuhrung. 
Das Gedeihen und Emporbluhen eines Geschiiltes beruht zum groBen Teil 
auf dieser; nur durch sie bleibt der Kaufmann stets unterrichtet uber seine 
Vermogenslage, nur durcb sie vermag er sich ein wirklich klares Bild uber 
den Reinertrag des Geschiiftes zu verschaffen. Das Handelsgesetzbuch 
schreibt daher fUr jeden Kaufmann die Fuhrung von Buchern vor. Die Art, 
wie diese gefuhrt werden. kann je nach der Art des Geschiiftes verschieden 
sein, ebenso die Zahl der Bucher. Immer aber muB aus ihnen eine klare 
Obersicht uber den Stand des Geschiiftes und das Vermogen des Geschiifts
inhabers gewonnen werden konnen. UnterliiBt der Geschiiftsmann eine 
geregelte Buchfuhrung, so macht er sich dadurch einer strafbaren Hand
lung schuldig, die namentjich im Fall eines Konkurses die schwersten 
Folgen haben kann. § 239-240 der Konkursordnung. 

Die notwendigsten Geschiiftsbucher sind das Hauptbuch, das Kasse
buch, das Tagebuch (Memorial, Journal, Kladde, Strazze, BrouiIlon, Prima 
Nota) und das Bilanz- (Inventarien-) Buch. 

Vorteilhaft sind ferner Einkaufs- (Fakturen-) Buch, Berechnungs
buch (Kalkulationsbuch), Verkaufs- (Debitoren-) Buch, Lagerbuch, Brief
und Wechselkopiebuch, Verfallbuch, Bestellbuch, Kontokorrentbuch, 
Geheimbuch. Die Bucher mussen in einer lebenden Sprache und in den 
daffir gebriiuchlichen Schriftzeichen gefuhrt sein. Griechische, hebriiische 
oder stenographische Eintragungen sind daher nicht gestattet. 

Sie mussen Seite ffir Seite oder Blatt ffir Blatt mit fortlaufenden 
Zahlen versehen ~ein, so daB ein HerausreiBen sofort festgestellt werden 
kann, und mussen gebunden sein. AlIe Eintragungen sind mit Tinte zu 
machen. 

1st ein Posten auf ein falsches Konto oder auf eine falsche Seite uber
tragen worden, so ist der gleiche Betrag auf die andere Seite des betreffenden 
Kontos mit der Bezeichnung Gegenbuchung oder Storno zu buchen, 
da Verbesserungen, Rasuren usw., insbesonderE' im Hauptbuche, nicht vor
kommen durfen. Eine solche Vornahme heiBt Gegenbuchen, Stornieren. 

Handelsbucher, sowie Briefe, Rechnungen, Bilanzen usw. mussen 
10 Jahre lang von dem Tage der letzten Eintragung an aufbewahrt werden. 

Das H au p t b u c h enthiilt personliche oder Personen-Konten, solche, 
welche uber die Geschiifte mit Geschaftsfreunden bestehen und unperson
liche oder Sachkonten fUr Waren, Wechsel, bar Geld, Handlungsunkosten usw. 

In ihm flie13en aIle Buchungen zusammen, die uberhaupt gemacht 
wurden, wenn auch in abgekiirzter Form, es mussen in ihm aIle Handlungs
vornahmen des Kaufmannes aufgezeichnet sein. Jedes Konto hat zwei 
Spalten. Die linke wird mit SoIl, Debet, die rechte mit Haben, Kredit 
bezeichnet. 

Das Kassebuch bezweckt die fortwiihrende Beaufsichtigung siimt
licher Geldeinnahmen und -ausgaben. Es ist mindestens Ende jeden Monats 
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abzuschlie.6en, dabei der Kassenbestand festzUBtelIen, und insbesondere 
dieser sowie der am Anfang des Monats vorhanden gewesene bzw. der 
Saldovortrag zu beriicksichtigen. 

Das Tagebuch, Monatstagebuch, Handbuch, Memoriale, 
Ma n uale, Journal ist ein Buch, worin aUe GeschaftsvorfaUe eingetragen 
werden, soweit dies nicht in besondere Biicher wie Kassen-, Eingangs-, Aus
gangs-, Frachtenbiicher UBW. erfolgt, und aUB dem sie in das Hauptbuch 
iibertragen werden. 

In das Einkaufsbuch, Fakturenbuch oder Kreditorenbuch 
werden die Rechnungsbetrage der Lieferer, meist mit Abschrift des Rech
nungsinhalts eingetragen und diese Betrage monatlich zusammengezii.hlt. 
Der Gesamtbetrag kommt auf Warenkonto im Hauptbuch unter Soll, 
unter Debet. 

Das Verkaufsbuch, Debitorenbuch enthiilt die Abschrift der an 
die Abnehmer gesandten Rechnungen, der Fakturen; die monatlichen Ge· 
samtbetrage derselben kommen auf Warenkonto im Hauptbuch unter Haben, 
Kredit. 

Kopierbuch ist ein Handelsbuch, welches eine wortliche Abschrift 
aller Briefe enthalt, die der Kaufmann an seine Geschaftsfreunde schreibt, 
indem der Kaufmann nach § 38 des Handelsgesetzbuches verpflichtet ist, 
Abschriften der abgesandten Handelsbriefe zurUckzubehalten. In der 
Hegel werden Briefe, Rechnungen usw. mit Kopiertinte geschrieben und 
dann wird ein Abdruck davon auf diinnes Papier gemacht. 

Bei den Handelsbiichem bedeutet P = Pagina, F = Folium = 
Seite, Blatt. Paginieren = mit Seitenzahlen versehen. Register = sach
lich oder der Buchstabenfolge nach geordI).etes Verzeichnis. 

Das Gehei m b uch dient dem Eigentiimer oder Inhaber eines Hand
lungshauses dazu, Buchungen aufzunehmen, die den Angestellten gegeniiber 
geheimgehalten werden sollen, wie Einlagekapital, eigener oder HaUBhaltungs
verbrauch, Verzinsung, Bilanzkonto, Gewinn- und Verlustkonto, Gehalts
konten usw. 

Man unterscheidet nun eine groBe Anzahl Arten der Buchfiihrung: 
eine einfache, eine doppelte oder italienische, eine amerikanische UBW. 
Das Handelsgesetz schreibt indes keine bestimmte Art vor, sondern sagt 
nur, da.6 die Buchfiihrung jederzeit iibersichtlich sein soll. Die Wahl der 
Buchfiihrungsart wird sich daher immer nach der GroBe des Geschafts
betriebes richten. Der Unterschied zwischen der einfachen und der dop· 
pelten Buchfiihrung liegt, wie es die Bezeichnung schon sagt, darin, 
daB bei der einfachen die einzelnen Posten nur einmal, bei der doppelten 
aber zweimal eingetragen werden. Die Grundlagen aUer kaufmannischen 
Buchfiihrung bilden die sogenannten Grundkonten. Dies sind: 1. Das 
Kassenkonto. 2. Das Warenkonto. 3. Das Wechselkonto der zu empfangen
den Wechse1. 4. Das Wechselkonto der zu bezahlenden Wechse1. 5. Das 
Unkostenkonto. 6. Das Gewinn- und VerlUBtkonto und 7. das Kapital
konto. Jedes einzelne dieser Konten kann dann wieder in beliebig viele 
Unterkonten geteilt werden. AlIe Einnahmen, aIle Ausgaben, alles, was wir 
bar bezahlen, kommt in das Kassenkonto. Alle Einkaufe, aUe Verkiiufe in 
das Warenkonto. AlIe zu bezahlenden oder bezahlten Wechsel in das Konto 
der zu bezahlenden Wechse1. AlIe Wechsel, deren Betrage wir zu empfangen 
oder schon empfangen haben, in das Konto der zu empfangenden 
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Wechsel. Mietekosten, Gehilfengehalt, Lohne, Beleuchtung, Feuerung, Post
gebiihren auf Unkostenkonto, wo aber nicht die auf den gekauften Waren 
lastenden Frachten und Zolle zu buchen sind, die in das Warenkonto ge
horen; Verluste bei Wechselverkaufen, Gewinne bei Wechselkaufen gehOren 
in das Gewinn- und Verlustkonto. Das Kapitalkonto endlich, das auch in ein 
Geheimbuch aufgenommen werden kann, faBt aIle Konten zusammen und 
gibt ein genaues Bild tiber das Vermogen und den Geschaftsstand des Kauf
manns. In diesem Konto sind aIle etwa eingelegten Gelder der Geschafts
teilhaber, die jahrlichen Gewinne oder Verluste, die Ergebnisse samtlicher 
Konten aufgezeichnet. 

Sehr wesentlich ist der Unterschied der bei der Buchfiihrung ange
wandten Worte SoIl und Raben oder Debet und Kredit. SolI, Debet, das 
stets die linke Spalte im Buch innehat, bedeutet "dafiir aufkommen 
miissen", wahrend Raben, Kredit "etwas zu fordern berechtigt 
s e in" bedeutet und die rechte Spalte einnimmt. Raben wir z. B. von dem 
Randelshause A. B. Miiller in Ramburg fiir 400 RM. Leinol gekauft, so miis
sen wir A. B. Miiller in unserem Rauptbuch ein Konto errichten und diesen 
Betrag auf die rechte Spalte, die Raben-Spalte buchen, wir miissen dem 
Handelshause den Betrag gutschreiben, kreditieren, denn es hat 
fiir das gelieferte LeinOl den Betrag dafiir zu fordern, es wird zum 
Glaubiger, Kreditor. Bezahlen wir A. B. Miiller den Betrag, so miissen 
wir ihn auf die linke Spalte, die Soll-Spalte, Debet-Spalte, buchen, 
wir miissen A. B. Milller fiir den Betrag belasten, ihn debitieren, das 
Randelshaus wird zum Sch uldner, De bitor, esmuB fiirden iibermittelten 
Betrag aufkommen. Steht, wie es hier der Fall ist, auf beiden Seiten der
selbe Betrag, sind SolI und Raben gleichlautend, so ist das Konto a usge
glichen, saldiert oder bilanziert. Wollen wir diese beiden Vorgange, 
den Kauf und die Bezahlung, nach der einfachen Buchfiihrung buchen, 
verfahren wir wie foIgt: Wir tragen den Kauf des Leinoles in das Tagebuch, 
das Manuale, ein und iibertragen ihn aus diesem in das Rauptbuch auf die 
rechte Spalte des Kontos von A. B. Milller in Ramburg. Wir sehen, daB 
wir hier nur eine einzige Dbertragung notig haben. Ebenso ist es bei der 
Bezahlung der Fall. Hierbei buchen wir den Betrag zuerst im Kassebuch 
und iibertragen in das Rauptbuch auf die linke Spalte des Kontos. 

Bei der doppelten Buchfiihrung geniigen aber die einfachen Ein
tragungen nicht. Hier muB der Vorgang auf zwei Konten im Rauptbuch 
iibertragen werden, wovon das eine das andere iiberwacht. Wir verfahren 
beim Buchen des LeinOlkaufes zuerst genau wie bei der einfachen Buch
fiihrung. Dann aber miissen wir eine zweite Eintragung vornehmen, und 
zwar, da es sich urn Wareneinkauf handelt, in das Warenkonto. Wir fiihren 
dem Warenkonto Waren im Werte von 400 RM. zu, infolgedessen muB das 
Warenkonto fiir diesen Betrag aufkommen, und so miissen wir die Ein
tragung auf die Iinke Spalte, die Soll-Spalte machen. Wir sehen daraus, 
daB der auf der Raben-Spalte des Kontos von A. B. Miiller gebuchte Betrag 
durch die Eintragung auf der Soll-Spalte des Warenkontos iiberwacht 
wird. Genau so verhiUt es sich bei der Buchung des an A. B. Milller ge
zahlten Betrages. Nur rouB die zweite Eintragung, da es sich urn einen 
Geldbetrag handelt, in das Kassekonto, und zwar auf die rechte Spalte, 
die Raben-Spalte geschehen, da dem Kassekonto zur Zahlung der Betrag 
entnommen 1St, also das Konto den Betrag zu fordern hat. Bei diesem 
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Vorgang iiberwacht die Eintragung auf der rechten SpaIte des Kassekontos 
die Iinke Spalte des Kontos von A. B. Milller. Mitunter geniigen sogar 
die zwei Eintragungen nicht, sondern es sind noch weitere erforderlich. 
Wiirden wir den Rechnungsbetrag von A. B. Miiller so begleichen, da13 wir 
200 RM. in bar, 100 RM. in Wechsel nach Sicht bezahlen und fiir 100 RM. 
Ware zuriicksenden, so mii13ten wir folgende Buchungen machen: 

Zuerst wird der ganze Betrag von 400 RM. auf die Soll-Spalte des Kontos 
von A. B. Milller gebucht. 2. Die in bar bezahlte Summe von 200 RM. auf die 
Raben-Spalte des Kassekontos. 3. Die 100 RM. in Wechsel auf die Raben
Spalte des Kontos der zu bezahlenden Wechsel und 4. die 100 RM. in zuriick
gesandter Ware auf die Raben-Spalte des Warenkontos. Es waren demnach 
vier Eintragungen erforderlich. 

Will man sich vergewissern, ob aIle Buchungen richtig vorgenommen 
sind, so errichtet man eine rohe oder Probebilanz, die aber nur bei der 
doppelten Buchfiihrung moglich ist. Man ziihlt siimtliche Konten oder 
Konti des Hauptbuches zusammen und stellt der Summe der Schuldner, 
der Debitoren, die Summe der GIiiubiger, der Kreditoren, gegeniiber. Sind 
die Buchungen richtig vorgenommen, so werden sich die beiden Summen 
ausgleichen. 

Am Schlu13 eines jeden Geschiiftsjahres hat der Kaufmann Inventur 
zu machen und die Geschiiftsbilanz zu ziehen. Der Anfang des Ge
schiiftsjahres braucht durchaus nicht mit dem des biirgerlichen Jahres 
iibereinzustimmen. Man verlegt ihn in vielen Geschiiften aus Zweckmii13ig
keitsgriinden, weil sich um Neujahr herum ohnehin die Geschiifte zu hiiufen 
pflegen, auf einen anderen Zeitpunkt. 

Dnter I n v en t u r verstehen wir die Ermittlung des Besitzstandes, 
die Aufzeichnung siimtlichen Besitztums und siimtlicher Schulden, der 
Aktiven und Passiven. 

Zu den Aktiven gehOren Kassen- und Wechselbestand, Wertpapiere, 
Grundstiicke, Geschiiftseinrichtung, zu fordernde Zinsen, vorausbezahlte 
Miete, Warenvorriite, au13enstehende Forderungen; zu den Passiven 
aUe Schulden eines Kaufmanns, Kapitalschulden, solche fiir Waren, noch 
zu zahlende Zinsen und sonstiges. 

Zieht man den Betrag der Srhulden, der Passiven, von dem des Besitz
standes, der Aktiven, ab, so erhiilt man die Rohe des Kapitalvermogens des 
Inhabers. 

Bilanz = Abschlu13, die aus den Biichern gezogene Dbersicht siimtlicher 
Konten. Der Roh- und Probeabschlu13 edolgt, um sich von der Richtigkeit 
der Eintriige zu iiberzeugen, die Schlu13bilanz oder der Jahresabschlu13, 
um zu erfahren, wieviel gewonnen oder verloren worden ist. 

1m Bilanzkouto sind das Kapital-, Wertpapier- (Effekten-), Kasse
(Wechsel-), Waren-, Geschiiftseinrichtungs- (lnventar-) Konto zu beriick
sichtigen. 

Die Schlu13bilanz oder der Jahresabschlu13 ist etwa gleich
bedeutend mit der vollstiindigen Inventuraufnahme (siehe oben); sie ist in 
das Bilanzbuch einzutragen und eigenhiindig yom Geschiiftsinhabel' oder 
dessen Vertreter zu unterzelChnen. 

Bruttoertrag oder Rohnutzen, Rohverdienst stellt diejenige 
Summe dar, welche am Umsatz der Waren ohne Beriicksichtigung der 
Unkosten verdient wurde. N ettoertrag, Reinverdienst den Verdienst, 
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der nach Abzug samtlicher Unkosten, einschlieBlich der Zinsen des eigenen 
Kapitals, unter AusschluB des eigenen Verbrauchs, iibriggeblieben ist. 

Der Kaufmann ist verpflichtet, bei Beginn spines Gewerbes den Be
stand seines Besitztums und seiner Schulden aufzunehmen, ein Inven
tarium aufzustellen, und dann fortlaufend in jedem Jahr einen AbschluB 
zu machen, eine Bilanz seines Vermogens anzufertigilD. Nur ausnahms
weise, wenn die Inventur eines Warenlagers nach der Beschaf£enheit eines 
Geschaftes nicht in jedem Jahre geschehen kann, geniigt Aufnahme des 
Warenlagers aIle zwei Jahre, der AbschluB muS aber trotzdem alljahrlich 
gemacht werden. 

Zeigt ein JahresahschluB gegen das Vorjahr einen AusfalI oder Ver
lust, so schlieBen wir das Jahr mit einem Defizit. 

Zeigt dagegen die Bilanz bei dem Vergleich aller Aktiven und Passiven 
ein Defizit, so heiBt das Unterhilanz. 

Geht diese Unterhilanz so weit, daB eine Zahlungsunfiihigkeit vor
hand en ist, so tritt die ZahlungseinsteUung oder del' Bankerott ein. 
Del' Ausdruck Bankerota stammt aus dem italienischen banca rotta, ge
brochene Bank, weil dort in friiheren Zeiten den Geldwechslern, sobald sie 
zahlungsunfahig wurden, die Wechslerbank zerbrochen wurde. Bei einem 
Bankerott kann es zwischen Schuldnern und Gliiubigern zu einem Zwangs
vergleiche kommen, zu einem Akkord, einem gerichtlichen oder auBer
gerichtlichen Dbereinkommen wegen Nachlassens eines Teiles der Forde
rungen. 

Liquidation heiBt Auflosung eines Geschaftsbetriebes durch Berich
tigung der Schulden und Forderungen, Ausverkauf del' Waren und der 
Einrichtung. 

Eine Liquidation tritt gewohnlich ein, wennderGeschaftsinhaberdurchdie 
Abschliisse sieht, daB das Geschart nicht mehr ertragfahig ist. Del' ehrliche 
Geschaftsmann mu.6 dann entweder zum Verkauf an einen kapitalkraftigen 
Unternehmer oder zur freiwilligen Liquidation des Geschaftes schreiten. 

Moratorium hei.St Frist, Gestundung, der fiir einen gedrangten, 
abel' noch zahlungsfahigen Schuldner gewahrte gerichtliche Schutz, so daB 
er wahrend einpr gewis!;len Zeit zur Abtragung seiner Schuld von den GIau
bigern nicht angehalten werden kann. 

Sind die Zahlungsstockungen eines Geschafts nur augenblicklich, so 
kann del' Inhaber um ein Moratorium nachsuchen. 1st dies nicht zu er
langen und auch kein Zwangsvergleich zu ermoglichen, so tritt die Zah
lungseinstellung oder del' Konkurs ein, und das Geschaft wird in gerichtliche 
Verwaltung genommen. 

Seq uester heiBt yom Gericht usw. beauftragter Verwalter eines 
Geschafts oder Grundstiicks. 

Kurator hei13t Verwalter einer Konkursmasse. 
Unter einem Kontokorrent verstehen wir einen Rechnungsauszug, 

Buchauszug. 
Die roten Zahlen VOl' den einzelnen Posten im Kontokorrent kenn

zeichnen Posten, die noch nicht fallig sind, deren Verfallzeiten also iiber 
die Abschlu13zeit des Kontokorrents hinausreichen. Es sind die Zinszahlen 
fiir diejenigen Zinsen, die del' GIaubiger zu bezahlen hat, die schwarzen 
Zinszahlen dieienigen, die dem ·GIaubiger zukommen. Zur schnelleren Be
rechnung der Zinsen bedient man sich del' Zinsteileriibersichtstafel, 
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der Zinsdivisorentabelle. Man findet das Zinsergebnis, wenn man das 
Kapital mit der Zahl der Tage vervielfiiltigt und durch den Teiler, den 
Divisor des ZinsfuJ3es teilt. Das Jahr wird zu 360 Tagen, jeder Monat zu 
30 Tagen gerechnet. 

% 1 Teiler '% Teiler % Teiler %1 Teiler 

l/S 

I 
288000 '21/2 14: 000 6 6000 91/2 3790 

1/4 144000 3 12000 61/2 5538 10 36ap 
1/2 72000 31/ 2 10286 7 5143 101/2 3429 
3/4 48000 4 9000 71/ 2 4800 11 3273 
1 36000 41/2 8000 8 4500 111/2 3131 

11/2 24000 5 7200 81fa 4235 12 3000 
2 I 18000 51/ 2 6546 9 

I 
4000 121/2 2880. 

Verjahrungsfristen fiir Forderungen. Die regelmaJ3ige Ver
jahrungsfrist betragt nach § 195 des Biirgerlichen Gesetzbuches 30 Jahre. 

Doch sind den Erfordernissen des taglichen Handels und Wandels 
entsprechend fiir eine Reihe von Rechtsverhaltnissen kiirzere Fristen, und 
zwar solche von 2 und 4 J ahren aufgestellt. 

In 2 Jahren, und zwar am Schlusse des Jahres, verjahren nach § 196 des 
Biirgerlichen Gesetzbuches die Anspriiche: 

a) der Kaufleute, Fabrikanten, Handwerker und derjenigen, die ein 
Kunstgewerbe betreiben, fiir Lieferungen von Waren, Ausfiihrung 
von Arbeiten und Besorgung fremder Geschafte, mit EinschluJ3 der 
Auslagen, es sei denn, daJ3 die Leistung fiir den Gewerbehetrieb 
des Schuldners erfolgt, in welchem FaIle die Verjahrungsfrist 
4 Jahre betragt; 

b) der Lehrherren und Lehrmeister wegen des Lehrgeldes und anderer 
im Lehrvertrage vereinbarter Leistungen, sowie wegen der £iir die 
Lehrlinge bestrittenen Auslagen. 

Die Verjahrungsfrist wird unterbrochen durch: 
a) Abschlagszahlung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder durch An

erkenntnis in anderer Weise. FUr die Anerkennung ist eine schrift
liche Form nicht vorgeschrieben, jedoch mu13 aus Aullerungen oder 
Briefen, z. B. Stundungsgesuchen, die Dberzeugung des Schuldners 
vom Bestehen der Forderung zweifelsfrei hervorgehen. Eine Mahnung 
an die Schuldner hat keinerlei rechtliche Wirkung. 

b) Klageerhebung, die nicht mit der Einreichung bei Gericht, sondern 
erst durch Zustellung an den Schuldner als erfolgt gilt; 

c) Zustellung eines gerichtlichen Zahlungsbefehls. Anmeldung zum 
Konkurse; 
Geltendmachung der Aufrechnung im Prozesse des Schuldners gegen 
den Glaubiger. 
Streitverkiindung im Prozesse, von dessen Ausgang der Anspruch 
abhangt. 
Durch die Unterbrechung beginnt die Verjahrungsfrist von neuem, 
und zwar bei Zustellung eines Zahlungsbefehles am Schlusse des 
Monats, bei Klageerhebung bei Beendigung des Prozesses. Durch 
richterliche Entscheidung anerkannte Forderungen verjihren erst 
nach 30 Jahren. 
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Briefweehsel, Korrespondenz. In gleicher Weise wie auI die Fiihrung 
der Biicher hat der Kaufmann auf seine geschaftlichen Briefe die 
allergro13te AuImerksamkeit zu verwenden. J eder junge Mann sollte daher 
beizeiten sich im Briefwechsel iiben, um eine gewisse Gewandtheit zu er
langen. Rechtschreibung mull fehlerfrei, der Stil fliellend und gewandt 
sein, denn nichts macht einen unangenehmeren Eindruck, als wenn diese 
Voraussetzungen bei einem KauImanne nicht zutreffen. Eine derartige 
Fertigkeit ljiJ3t sICh aber nur durch Dbung erreichen, und wo ein junger 
Mann nicht in der Lage ist, sie sich im Geschaftsleben anzueignen, muB er 
sie durch erdachte Briefc zu erwerben suchen. Jeder Lehrherr und jeder 
Gehilfe, der es nur einigermaBen ernst mit der Erziehung der Lehrlinge 
meint, wird gern bereit sein, solche Briefe durchzusehen und, wenn notig, 
zu verbessern. 

DaB aIle Briefe, die irgendwelche geschaftliche Wichtigkeit haben, kopiert 
werden mUssen, ist schon oben bei Besprechung der Buchfiihrung gesagt. 

Ein Punkt, der ferner zu beriicksichtigen ist, ist der, daB der Ge
schaftsmann in der Wahl der Mittel fiir den Briefwechsel, ob Brief oder 
Mitteilung oder Postkarte, eine gewisse Vorsicht walten laBt. Niemals 
wahle man die Postkarte, wo es sich um Angelegenheiten handelt, die nicht 
zu jedermanns Kenntnis zu gelangen brauchen, oder gar solche, die irgend
welche scharfe Bemerkungen iiber geschaftliche Streitpunkte enthalten. 
Fiir diesen letzteren Fall kann die Benutzung der Postkarten sogar als 
strafbar erachtet werden. Briefe, die eine ganz besondere Wichtigkeit haben 
oder in denen Urkunden, Zeugnisse oder andere wichtige Papiere einge
schlossen sind, lasse man stets "e ins c h rei ben". Die hierfiir auszugebende 
Gebiihr kommt gar nicht in Betracht gegen den Schaden, den ein etwaiges 
Verlorengehen eines solchen Briefes anrichten kann. Dber Eingang und 
Ablieferung eingeschriebener Briefe fiihrt die Post genaue Aufsicht. 

Bei Absendung von Postkarten muB der Absender es sich stets zur 
Regel machen, zuerst die Aufschrift, Adresse, und dann erst den W ort
laut zu schreiben. Andernfalls kommt es, namentlich wenn eine grolle 
Anzahl von Postkarten zu gleicher Zeit abgesendet wird, leicht vor, daB 
eine davon ohne Aufschrift in den Briefkasten gesteckt wird. 

Nur gewohnliche und eingeschriebene Briefe, sowie Postkarten ohne 
Nachnahme werden nicht freigemacht durch die Post versendet, aIle 
iibrigen Sendungen miissen freigemacht werden. Fiir nicht - oder un
zureichend freigemachte Sendungen hat der Empfanger, oder verweigert 
dieser die Annahme, der Absender eine Nachgebiihr zu bezahlen. 

Will man bei einem Brief ins Ausland die Antwort bezahlen, 
so hat es meist keinen Zweck, eine Marke beizufiigen, da der Empfanger sie 
bei der Antwort nicht verwerten kann. In diesem FaIle legt man dem 
Schreiben einen bei jeder Postanstalt erhiiltlichen Antwortschein bei. 
Dieser Antwortschein wird von der Postanstalt des Auslandes in Zahlung 
genommen. 

Unbrauchbar gewordene Postkarten und Postwertzeichen tauscht die 
Post gegen neue ein, jedoch unter Abzug einer geringen Gebiihr. 

Die Antwortkarte darf nicht mit einer Stecknadel befestigt werden, 
wohl aber mit der Breitseite an die andere Postkarte angeklebt werden. 

Ausgeschlossen von der BefOrderung durch die Post sind aIle Gegen
stiinde, die eine Gefahr fUr die Postbeamten und Sendungen darstellen, 
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aIle leichtentziindlichen und atzenden Waren, Feuerwerkskorper, Ziind
holzer usw. 

Vermutet die Post in einer Sendung derartige Gegenstande, so kann 
sie vom Absender die Angabe des Inhalts verlangen und, wenn er sie ver
weigert, die Annahme ablehnen. Wer gegen diese Bestimmungen ver
stoBt, haftet fiir allen daraus entstehenden Schaden. Wer den Inhalt 
unrichtig angibt kann aullerdem vom Gericht mit einer Geldstrafe bis zu 
150 RY. oder mit Haft bestraft werden. 

D 1" U c k sac hen miissen freigemacht und offen versendet werden. Es 
ist gestattet, Ort, Tag und Namensunterschrift auch handschriftlich anzu
bringen, einzelne Stellen zu unterstreichen, Druckfehler zu berichtigen, 
bei Ankiindigung eines Reisenden den NameD, bei Preislisten die Preise 
und diese erganzende Zusatze, wie frei Bahn, 3 Monat Ziel usw. einzufiigen 
oder abzuandern. 

Warenproben diirfen keinen Handelswert haben und miissen naeh 
ihrer Besehaffenheit, Form und Verpaekung zur Beforderung mit der Brief
post aueh der GroBe nach geeignet sein. GroBte Ausdehnung: 30 X 20 X 10 em, 
Rollen 30 em lang und 15 em Durchmesser. Die Verpackung kann unter 
Band in offenen Briefumsehlagen, in Kiistehen oder Siickchen erfolgen; 
Fliissigkeiten diirfen nur in Flaschen von durehsiehtigem starkem Glase 
versendet werden, die in mit Siigespanen ausgefiillten Kiistehen von Holz 
oder starker Pappe verpaekt sind. Briefe diirfen nieht beigefiigt werden, 
wohl aber Drucksaehen. Ausgesehlossen sind Gegenstiinde, die Handels
wert haben oder deren Beforderung mit Naehteil oder Gefahr verbunden 
ist, aueh stark farbende Stoffe. . 

In Misehsendungen sind Drucksaehen, Gesehiiftspapiere und 
Warenproben bis zu 1 kg Gesamtgewicht vereinigt; es darf jedoeh kein 
Gegenstand die fiir seine Gruppe festgesetzte Gewiehtsgrenze iibersehreiten. 

Ala Gesehiiftspapiere werden angesehen z. B. Reehnungen, Quit
tungen, Fraehtbriefe, Vertrage, Dienstpapiere der Versieherungsgesell
schaften, Krankenkassen usw., sie diirfen keine briefliehen Mitteilungen 
enthalten; aueh diirfen solehe nieht beigelegt werden. Die Sendungen 
miissen offen sein und in der Aufschrift die Bezeiehnung Geschaftspapiere 
tragen. 

P ii. eke hen bis 1 Kilogramm sind versehlossene Sendungen, in die 
briefliehe Mitteilungen eingelegt werden konnen. Sie diirfen 25 em lang, 
15 em breit und 10 em hoeh, in Rollenform aO em lang sein und einen 
Durehmesser von 15 em haben. Die Aufsehrift mu.13 den Vermerk "Piiekchen" 
enthalten. Die Benutzung von Fahnen fiir die Aufschrift ist nieht ge
stattet. Einsehreiben, Wertangabe, Naehnahme, Ruekschein und "post
lagernd" sind bei Paekchen nieht gestattet. Die Packehen miissen am 
Postamt aufgeliefert werden. 

P a k e ten muJ3 eine Paketkarte beigegeben sein. Das Paket mull 
dieselbe Aufschrift, auch dieselben Vermerke wie Naehnahme usw. tragen, 
wie die Paketkarte. Eine Aufschrift mu.13 auch oben in dem Paket liegen. 
Man unterseheidet fur Pakete eine Nahzone und zwei Fernzonen; die 
Nahzone bis 75 km, Fernzone bis 375 km bzw. uber 375 km. 

We r t sen dun gen. Briefe und Pakete konnen unter Wertangabe 
befordert werden; der Wert ist in der Aufschrift, bei Paketen aueh auf 
der Paketkarte in Ziffern anzugeben. Bei unversiegelten Paketen, die bis 
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zum Betrage von 100 RM. zulassig sind, hat die Angabe des Wertes in 
der Paketkarte zu unterbleiben; die iibrigen Wertsendungen miissen mit 
Siegellack, Blei- oder Stahlblechsiegeln gut versiegelt sein. 

Durch Eil boten zuzustellende Send ungen miissen vom 
Absender in der Aufschrift, bei Paketen auch auf der Paketkarte, durch 
den Vermerk "D u r c h E i 1 bot en!" bezeichnet sein, andere Bezeich
nungen wie "Eilig!" oder "Dringend!" geniigen nicht. Der Vermerk ist 
moglichst links neben der Angabe des Bestimmungsortes deutlich nieder
zuschreiben und farbig zu unterstreichen oder zu umranden. Aullerdem 
ist iiber die ganze Aufschrift hinweg ein liegendes rotes Kreuz zu ziehen. 
In der Nacht erfolgt die Eilzustellung nur, wenn der Absender vermerkt 
hat "Auch nachts!". 

Bestellung und Empfang von Waren. Berechtigt zum Bestellen von 
Waren sind auI3er dem Geschiiftsinhaber nur diejenigen Geschiiftsangestellten, 
Prokurist, Handelsgehilfe oder andere Angestellte eines Geschaftes, die 
vom Gescha.Itsinhaber bzw. dessen Stellvertreter ausdriicklich dazu er
miichtigt sind. Der Besteller von Waren hat genau anzugeben: Menge, 
Beschaffenheit und Preis der Ware und, wenn notig, Zahlungsbedingungen, 
Lieferzeit und Art der Versendung. 

Die Frage, ob der Dberbringer von Waren zur Empfangnahme der 
Zahlung ohne weiteres berechtigt ist, ist mit "nein" zu beantworten. Der 
§ 51 des HGB. sagt: Wer die Ware und eine unquittierte Rechnung iiber
bringt, gilt deshalb noch nicht fUr ermiichtigt, die Zahlung zu empfangen. 
Wohl aber ist der Dberbringer berechtigt zur Empfangnahme, sobald er 
eine ausdriickliche Vollmacht hiediir aufweisen kann, oder sobald die 
Rechnun/! vom Geschaftshaus aus quittiert ist. 

Die Gefahr wiihrend der Beforderung der Waren triigt nach 
dem Gesetze der Kiiufer, sob aid nichts anderes ausbedungen wurde. 

Bei Empfang der Waren ist sofort das Gewicht bzw. die Stiickzahl 
oder das MaI3 festzustellen und mit der Rechnung zu vergleichen. Die 
Waren sind auch moglichst bald auf ihre Beschaffenheit zu priifen. 

Ergeben sich Abweichungen beziiglich des Gewichts, der bestellten 
Menge, der Beschaffenheit, des Preises usw., so ist dem Verkaufer, erforder
lichenfalls auch der Bahnverwaltung usw. so for t nach Entdeckung des 
Mangels, spatestens indes, wenn besondere Umstande dies erheischen, nach 
Ablauf von 6 Monaten vom Tage der Ablieferung ab, Anzeige zu machen, 
bzw. sind die Waren unter Angabe des Grundes zur Verfiigung zu stellen. 
Inzwischen ist die Ware mit moglichster Sorgfalt aufzubewahren. 

Um Beanstandungen sicher begriinden zu konnen, empfiehlt sich die 
Zuziehung von Zeugen und, wenn notig, von Sachverstandigen. 

Versand von Waren. Bei dem Versand von Waren ist vor aHem auf 
eine moglichst feste und dauerhafte Verpackung zu sehen. Die Art der Ver
packung hat sich nach der Natur der Waren und nach der Art der Beforde
rung zu richten. Fiisser und Ballone mUssen auf gute Beschaffenheit und 
vollige Dichtigkeit des Verschlusses gepriift werden. Die Art der Verpackung 
scharfer und feuergefiihrlicher Gegenstande hat sich genau nach den Vor
schriften der Eisenbahnverwaltung zu richten. Werden Pakete in Papier
umhiillung, Beuteln, in Kisten versendet, so ist jedes einzelne Paket noch 
besonders in festes Packpapier einzuschlagen und zu verschniiren und 
sowohl Beutel wie Umhiillung stets mit deutlicher Bezeichnung zu versehen. 

Buchheister·Ottersbach. L 15. Auf!. 87 
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Bei dem Versand der Waren ist immer zu bedenken, daB die Fracht
stucke weder auf der Post noch auf der Eisenbahn mit gleicher Vorsicht 
behandelt werden, ,wie das etwa von den Geschii.ftsangcstellten geschieht. 
Das Fullmittel, womit die Lucken in den Kisten usw. verstopft sind, mull so 
reichIich bemessen werden, daB es selbst bei anhaltendem Rutteln und 
StoBen nicht zusammensinkt. 

Der Versand von Waren kann, abgesehen yom Ortsverkehr, durch die 
Post geschehbn, durch die Eisenbahn und durch Wasflerfracht. Die Wasser
fracht ist fiir Massenguter, selbst im Inlandverkehr, die weitaus bilIigste 
und daher selbst hier, wenn irgend moglich und keine s£'hr rasche Be
forderung erforderIich, vorzuziehen .. Der Versand durch die Post hat nur 
fiir kleinere Sendungen Berechtigung. 

Bei dem Bah n v er 8 and brauchen die Frachtstiicke nicht mit voller Auf· 
schrift, sondern nur mit Buchstaben, Marke und Zahl bezeichnet zu werden. 

In dem begleitenden Frachtbriefe muB ausgefiillt werden: a) der ~enaue 
Name des Empfangers und dessen Wohnort, und zwar mogIichst mit StraBen
angabe; b) wenn der Wohnort nicht Eisenbahnstation ist, die nachstgelegene 
Station; c) Zeichen, Nummer und Stiickzahl der Waren oder Frachtstiicke, 
Kolli; d) Bezeichnung des Inhalts und Gewicht der Ware, wenn notig 
e) Versicherungsantrag, sobald der Wert der Ware ein hoherer itlt, als die 
Bahnverwaltung vergiitet, und f) der Versicherungsantrag auf schnelle 
Lieferung, sobald dies notig erscheint. 

Wie aus dem eben Gesagten ersichtlich ist, kann man Fracht~ter 
bei der Bahn gegen Verlust und gegen nicht rechtzeitige Lieferung ver
sichern. 

Die Bahn ist ihrer Haftpflicht entbunden, wenn sie nachweist, daB 
die Beschiidigung oder der Verlust durch hohere Gewalt, vis major, durch 
inneren Verderb wie Garen, Faulen, Frieren, Selbstentziindung usw., durch 
Schwinden also Eintrocknen, Verdunsten, Verschiitten, Auslaufen usw., oder 
durch auBerIich nicht erkennbare Mangel der Verpackung entstanden ist. 
Bei Gewichtsmangeln vergiitet die Bahn nichts, wenn das Fehlgewicht, 
das Manko, bei trockenen Giitern nicht mehr als 1 %, bei feuchten Giitern 
nicht mehr als 2 % betragt. 

Die Haftpflicht ist ferner ausgeschlossen bei gefahrlichen Stoffen 
wie sauren, leicht entziindbaren Waren, bei leicht zerbrechIichen Sachen, 
leeren und gefiillten Flaschen usw. 

Bei der Schadenberechnung wird der von dem Beschadigten nach
zuweisende Handelswert, in Ermangelung eines solchen der Wert, den 
dergleichen Giiter zur Zeit und am Orte der bedungenen Ablieferung, nach 
Abzug der infolge des Verlustes etwa ersparten Zolle und Unkosten hatten, 
zugrunde gelegt; jedoch wird von der Eisenbahn fiir 50 kg nur ein be
stimmter Wert vergiitet, auch fiir den Fall, daB der Wert ein bOherer ist, 
sobald die Ware nicht als hoher jm Werte gekennzeichnet. dcklariert, und 
versichert worden ist. 

Leere Fiilser, die mit beizenden, atzenden, scllarfen oder iibelriechenden 
Fliissigkeiten gefiillt waren, werden von der Bahnverwaltung nur an
genommen, wenn sie auBerlich trocken und gebOrig gescblossen sind. 

Bei Zuriicksendung gebrauchter Verpackungsgegcnstande berpchnet 
die Bahn nur die Halite des Gewicbts, jedoch muB auf dem Frachtbnefe der 
Vermerk stehen: Gefiillt die Strecke durchlaufen. 
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Die Bemerkung auf den Rechnungen: "Fur Ihre Order, Rechnung 
und Gefahr" sol1 ausdriicklich darauf hinweisen, daB der Kiiufer die Kosten 
der Beforderung und etwaigen Schaden wiihrend der Beforderung zu tragen 
hat. Bei einem V E'rkaufe "frei ins Haus" ubernimmt der Verkiiufer Beforde
rungskosten und Gefahr. 

ZoU nnd Verzollnng. Bei Versand oder Empfang von Waren nach 
und von dem Auslande haben die meisten Waren eine Abgabe, den Ein
gang'!- bzw. Ausgangszoll, zu tragen. 

Eingangszoll ist die Abgabe auf vom Ausland eingehende Waren; 
A usgangszoll die Abgabe fiir nach dem Auslande gesandte Waren. 

Riickzoll heiJ3t derjenige Zoll, der bei Einfuhr von Waren er
hoben, bei bescheinigter Ausfuhr der eingefiihrten Ware aber zuriickge
zahlt wird. 

Sch u tzzoll nennt man diejenigen ZolIe, die auf solche ausliindische 
Waren gelegt werden, die das Inland gleichfalIs herstelIt, und die die in
liindischen Fabriken vor dem ausliindischen Wettbewerb schiitzen sollen. 

Nach der Ankunft der Waren im Zol1amt hat ein Beauftragter des 
Empfiingers z. B. ein Postbeamter durch Offnen der Frachtstiicke usw. 
dafiir zu sorgen, daB die ZolIbeamten sich iiberzeugen konnen, daB der 
Inhalt der Frachtstiicke richtig angegeben ist. Dann erst und, soweit er
forderlich nach Zahlung der betreffenden Zollgebiihren wird die Ware aus
geliefert. 

Deklarieren = bezeichnen, anmelden, angeben, nachweisen. 
Zolltarif wird das Verzeichnis genannt, das die Zollsiitze fiir die ver

schiedenen Waren enthii.lt. 
Beim Versand nach dem Ausland ist der Zolltarif des betreffenden 

Landes zu beriicksichtigen, um nach diesem die notigen Erkliirungen im 
Frachtbriefe p;enau abgeben zu konnen. 

Ziosen uod Zinsberechnuog. Zinsen, Interessen, nennt man die Ver
giitung fiir die Benutzung eines entliehenen Kapitals, die nach einer fest
gesetzten Zeit geleistet und nach Hundertsatz, nach Prozent, berechnet wird. 

% = pro cent = Hundertsatz = VerhiiItnis zu 100, Zinsen oder Gcwinn, 
fiir, auf, vom Rundert. 

ZinsfuJ3 ist der MaJ3stab, wonach die Zinsen eines Kapitals zu be
rechnen sind. 

Bei der Zinsberechnung geiten folgende Grundsiitze: 
Der Tag der Zahiung und der Tag der Ruckzahlung werden mitge

rechnet, dagegen jeder Monat, auch der Februar, zu 30, das Jabr zu 360 
Tagen angenommen. Vgl. S. 1374, Zinsteileriibersichtstafei. 

Berechnuog des Einkaufsw('rtes, Kalkulatioo, von Waren. Beim Be
rechnen des Einkaufswertes einer Ware, dem Kalkulieren, sind aIle Beforde
rungsunkosten, Zoll, Gewichtsverlust, auch der vermutlich durch Lagerung, 
A ustrocknen usw. entstehende, sowie ein gewisser AufSchlag fiir Zinsenverlust, 
fiir Lagerung und liingeres von den Abkiiufern beanspruchtes Ziel, zu be
riicksichtigen. Es betriigt der Einkaufswert z. B. fiir das Kilo einer Ware, 
von derloo kg 32,50 RM. kosten, dazu fiir 347 kg netto 11/2 % Maklergebiihren, 
fiir 389 kg brutto Wasserfracht, Versicherung, Dbergabe zur Bahn 4,40 RM.; 
Eisenbahnfracht fiir 100 kg 66 Pf., Einschlag 1,10 RM., Zoll 2,50 RM. fiir 
100 kg Btto.; ferner 1 kg Taraverlust, 2% vermutlicher Zinsenverlust wie 
foIgt: 347 kg zu 32,50RM. = 112,SORM. +11/2% (= 1,70RM.) +4,40RM. 

87* 
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+ 3,9% kg zu 65 Pf. (= 2,55RM.) +l,10RM. +3,9% kgzu 2,50RM. (= 9,75) 
+2% (= 2,30RM.); zusammen 134,60RM., geteiltdurch 346 (kg) = 38,91 RM. 
fiir 100 kg oder 39 Pf. fiir 1 kg. Wenn hierauf a) 121/ 2%, b) 20% Verdienst 
gerechnet werden, so stellt sich dann der nach oben abgerundete Ver
kaufspreis a) 39: 8 (121/ 2%) = 5 + 39 = 44 Pf. fiir 1 kg. b) 39: 5 (20%) 
= 8 + 39 = 47 Pf. fiir 1 kg. Ferner: Wenn eine Ware 90 Pf. kostet und 
fiir 120 Pf. verkauft wird, so betrii.gt der Verdienst in Prozent, im Hundert
satz a) auf den Einkaufspreis 331/ 3%; b) vom Verkaufspreis 25%. 

Geld- ond Wechselverkehr. Jeder Handel ist ein Tauschhandel. Wah
rend in den altesten Zeiten, wie auch noch heute bei ganz ungebildeten 
Volkerschaften, jede Ware gegen irgendeine andere Ware gehandelt, d. h. 
vertauscht wurde, steUte sich bei erhOhter Bildung alsbald das Bediirfnis 
nach einem bequemeren Tauschmittel ein. Man wii.hlte hierzu die kostbaren 
Edelmetalle, und bei noch steigender Kultur formte man sie in Stucke von 
bestimmter GroBe, denen ein bestimmter Wert beigelegt wurde; so entstand 
das Geld und die Geldmiinze. 

Geld im heutigen Sinn ist das in einem Lande gesetzlich eingefiihrte 
Tauschmittel in Form geprii.gter Miinzen. Nicht alles Geld, was von einem 
Staat in Umlauf gesetzt wird, ist in Metall ausgemiinzt. Fast aIle Kultur
staaten geben an Stelle des Metallgeldes auch Papiergeld aus. 

Papiergeld oder Kassenscheine sind also die von einem Staat aus
gestellten unverzinslichen Schuldsl'heine, die auf den Inhaber lauten und an 
Stelle von MetaIlgeld umlaufen. Das Recht derartiger Schuldscheinausgabe 
steht gesetzlich in Deutschland auch einigen Banken zu: der Reichsbank, 
der Badischen, Bayerischen, Sii.chsischen und Wiirttembergischen Not e n -
bank. Diese von Banken ausgegebenen Geldscheine heiBen Banknoten, 
sind unverzinsliche Schuldscheine, gegen deren Vorzeigung die Bank sich 
verpflichtet, den Betrag, auf den sie lauten, zu jeder Zffit in klingender 
Miinze zu bezahlen. Eine Ausnahme hiervon machen die Banknoten der 
Reichsbank. Diese haben den Wert von Wii.hrungsgeld (siehe dieses), miissen 
gleich Gold in Zahlung genommen werden und dementsprechend hat die 
Reichsbank nicht die Verpflichtung, sie auf Verlangen gegen MetaIlgeld 
einzuwechseln. 

Mit Kurantgeld wird gewohnlich die kleine Miinze, Silbergeld, 
bezeichnet, Silberkurantgeld. In Wirklichkeit steht die Kurantmiinze im 
Gegensatz zur Scheidem iinze. Wii.hrend Kurantmiinzen voIlwichtige 
Miinzen sind, die unbeschrii.nkt gesetzliches Zahlungsmittel sind und auch 
den MetaIlwert haben, wie sie abgestempelt sind, sind Scheidemiinzen aus 
minderwertigerem Metall und von weniger Wert, als der Stempel an
gibt, sie brauchen infolgedessen auch nur in kleineren Betragen in 
Zahlung genommen zu werden. In Lii.ndern, wo das Gold das gesetzliche 
Zahlungsmittel ist, ist auch das Silbergeld als Scheidemiinze anzusehen. 

MiinzfuB nennt man diE' gesetzliche Bestimmung fiir die Prii.gung des 
Geldes beziiglich seines Gehalts an edlem Metall. 

Unter Wii.hrung oder Val uta ist 1. die Geldart zu verstehen, die das 
gesetzliche Zahlungsmittel ist, entweder Gold, Go I d wah run g, oder 
Silber, Silberwii.hrung, oderbeides, Doppelwahrung; 2. derWert 
oder Geldbetrag einer Sache, z. B. die Geldsorte, in der die Wechselsumme 
ausgedriickt ist und bezahlt werden solI. Unter Valuta versteht man 
anderseits auch den Wert des Geldes eines Landes im Ausland. 
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Die Miinzeinheit ist in den verschiedenen Liindern sehr verschie
den, nur einige von ihnen, ZO B. Italien, Frankreich, Belgien, haben be
sondere "Obereinkiinfte, Miinzkonventionen, untereinander abgeschlossen. 
Wir geben nachstehend die Miinzeinheiten ffir die wichtigsten Kultur· 
lander an. 

Die Miinzeinheit ist in: 
De u tschla nd die Reichsmark (RMo) zu 100 Pf, 
Diinemark }di K 100 x-e rone zu vre Schweden und Norwegen ' 
Osterreich der Schilling zu 100 Groschen, 
Gro.l3britannien das Pfund Sterling (£) zu 20 Schilling (Bh) zu 12 Pence 

zu 4 Farthing, 
den Niederlanden der Gulden zu 100 Cents, 
Ru.l3land der TBcherwonetz zu 10 Rubel zu 100 Kopeken (Silber), 
der Schweiz der Franken zu 100 Rappen, 
Belgien der Belga. 
Frankreich der Frank zu 100 Centimes, 
Luxemburg der Belga, 
Italien der Lire zu 100 Centesimi, 
Spanien der Peseta zu 100 Centimo, 
Portugal der Escudo zu 100 Centavo, 
Nordamerika der Dollar ($) zu 100 Cents, 
Agypten das iigyptische Pfund zu 100 Piaster, 
der Tiir kei das tiirkische Pfund zu 100 Piaster zu 40 Para, 
Griechenland die Drachme zu 100 Lepta, 
Ungarn der Pengo zu 100 Filler, 
der T s c he c h 0 s Iowa k e i die tschechoslowakische Krone zu 100 Heller, 
S ii d slaw i e n der Dinar zu 100 Para, 
Rumanien 1 Leu zu 100 Bani, 
Fin n I and 1 finnische Mark zu 100 Pfennig, 
Polen der Zloty zu 100 Groschen, 
B u 19 a ri e n der Lew zu 100 Stotinki. 

In nachfolgendem geben wir den Wert der verschiedenen 
im Vergleich zur deutschen Reichsmark. 

1 Reichsmark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 100 

~ il:~ ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0,81 
1 Drachme 
1 Gulden niederl. 0 

1 Krone .... 
1 Pfd. Sterling 0 0 

1 Dollar ...... 
1 Escudo portugo 0 

1 Milreis brasiliano 
1 Schilling 0 0 0 0 0 
1 Pengo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1,687/ 10 

1,121/ 2 

0=20,40 
4,20 

00- 4,54 
00- 1,36 

0,59 

1 tschechoslowakische Krone 0 

0,73 
0,85 
0,81 1 Dinar 0 

1 Leu 0 0,81 

PI. 

RMo 

" 
" 
" 
" 
" 
" 0, 

" 
" 
" 
" 

Miinzen 
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1 Peseta .. . 
1 Belga ... . 
1 finnische Mark 
1 Zloty ..... . 
1 Tscherwonetz . 
1 Lew ...... . 
1 tiirkisches Pfund. 
1 agyptisches Pfund . 

0,81 RM. 
0,59 " 
0,81 " 

- 0,81 " 
= 21,60 " 
= 0,81 " 
= 18,46 " 
= 20,75 " 

Die Art der Bezahlung einer Ware kann auf die verschiedenste Weise 
geschehen: entweder durch Barzahlung, d. h. durch Ausgleich mit barem 
Geld, oder durch Wechsel (s. weiter unten), oder durch sog. Schecks, d. h. 
Anweisungen auf ein Bankgeschaft, bei dem man Gelder stehen hat, liber die 
man nach Gutdiinken verfiigen kann. Sie lauten entweder auf eine bestimmte 
Person oder auf den Inhaber und sind zahlbar bei Vorzeigung. Ein Scheck mull 
die Bezeichnung Scheck tragen, sowie die Unterschrift des Ausstellers Es 
kann der Aussteller selbst der Empfiinger des Geldbetrages sein. 1st ein 
Scheck auf einen bestimmten Zahlungsempfiinger ausgestellt, so kann er 
durch Giro, Indossament, iibertragen werden. Wlinscht der Aussteller 
solche Ubertragung nicht, so hat er dies durch die Worte "nicht an Order" 
festzulegen. Ein Scheck mull innerhalb 10 Tagen nach der Ausstellung 
zur Zahlung vorgelegt werden. 1st der 10. Tag ein Sonntag oder Feiertag, 
so gilt als letzter Tag der niichstfolgende Werktag. Triigt ein Scheck die 
Worte "Nur zur Verrechnung", die sowohl vom Aussteller als auch 
vom Inhaber quer liber die Vorderseite des Schecks gesetzt werden konnen, 
so darf der Scheck nicht in bar bezahlt werden, sondern der Betrag wird 
dem Bankkonto des Empfangers liberwiesen. Aussteller und Indossanten 
haften flir die Auszahlung des Schecks. Durch die Bemerkung ,,0 h n e 
G e wah r" oder Ahnliches bei dem Indossament wird der Indossant von 
der Haftpflicht befreit. 

Wird der Scheck nicht eingelOst, so tritt das RegreBrecht ein. In 
diesem Falle mull der Nachweis erbracht werden, daB der Scheck recht
zeitig zur Zahlung vorgelegt worden ist. Es geschieht dies durch Protest 
oder durch die Bescheinigung der Zahlstelle, daB der Scheck innerhalb 
der Vorlagefrist zur Zahlung vorgelegt und nicht eingelOst ist. Schecks 
sind im allgemeinen nicht wechselstempelpflichtig. Bezahlung geschieht 
ferner durch Abschreiben durch die Bank. Eine solche Ab- oder Um
schreibung durch die Bank ist nur moglich, wenn sowohl Kiiufer wie Ver
kaufer Bankkonten, liber die sie frei verfligen konnen, besitzen. Oder durch 
Einzahlung bei der Bank, wo der Empfiinger des Betrages ein Konto 
hat; hierbei ist nicht· notig, daB der Einzahler ein Bankkonto hat. 
Oder durch Postanweisung. Bei diesem Verfahren wird die betreffende 
Summe einer beliebigen Poststelle eingezahlt, um von der Post am Ort 
des Empfiingers bar ausgezahlt zu werden. 

Durch die Postscheckordnung vom 6. November 1908 ist es auch 
ermoglicht, an Personen, die durch Einzahlung einer Stammeinlage ein 
Postscheckkonto erworben haben, Zahlungen durch Z a hI k art e n zu be
wirken. Diese Zahlkarten werden am Schalter der Postanstalten abgegeben, 
und es konnen auf eine Zahlkarte, sowohl von Kontoinhabern als auch 
von jeder anderen Person Betrage eingezahlt werden. Der eingezahlte 
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Betrag wird dem in der Zahlkarte angegebenen Konto gutgesohrieben und 
dem Kontoinhaber der Abschnitt der Zahlkarte iibersendet. 

Kontoinhaber konnen an andere Kontoinhaber Betrage durch Dber
weisung bezahlen. Die Betrage werden yom Postscheckamt dem Konto 
des Empfangers gutgeschrieben. Die Dberweisungen geschehen durch Vor
drucke in Blattform, zur Versendung in Briefen, oder in Postkartenform, 
Giropostkarten, zur offenen Versendung. 

Kontoinhaber konnen iiber ihr Guthaben, soweit es die Stamm
einlage iibersteigt, in beliebigen Teilbetragen auch mittels Schecks 
verfiigen. Schecks sind binnen 10 Tagen nach der Ausstellung bei dem 
Postscheckamte zur EinlOsung vorzulegen. Das Postamt zahlt den Betrag 
an den im Scheck als Zahlungsempfanger Bezeichneten bar aus. 1st dieser 
ein Kontoinhaber, jedoch nur dann, wenn ausdriicklich im Scheck Barzah
lung verlangt wird, andernfalls wird der Betrag dem Konto des Zahlungs
empfiingers gutgeschrieben. Hat sich der Aussteller eines Schecks selbst 
als Zahlungsempfanger bezeichnet, so wird der Betrag stets bar durch 
Vermittlung der Postanstalt an ihn ausgezahlt. 

Ein Wechsel ist eine die Bezeichnung Wechsel tragende, an andere 
abtretbare Urkunde, durch die der Aussteller sich selbst oder eine andere 
Person verpfiichtet, eine gewisse Summe zu einer bestimmten Zeit zu zahlen 
oder zahlen zu lassen. Der Wechsel dient als bequemes Zahlungsmittel 
und erleichtert das Einziehen der AuEenstande, besonders derjenigen an 
anderen Orten. Wechselfahig ist in Deutschland jeder, der zur Selbst
verwaltung seines Vermogens berechtigt ist und sich durch Vertrage ver
pllichten kann. Unmiindige, unter Kuratel, d. h. gerichtlicher Vormund
Bchaft, Stehende, in Konkurs Geratene oder zu entehrenden Strafen Ver
urteilte sind von der Wechselfahigkeit ausgeschlossen. 

Es gibt 1. eigene, Sola, auf sich selbst ausgestellte Wechsel, worin 
der Aussteller die Zahlung der Wechselsumme selbst zu leisten verspricht, 
und 2. gezogene Wechsel, Tratten, worin die Bezahlung einer dritten 
Person aufgetragen wird. Ein Wechsel, der Wechselkraft haben soll, mull 
enthalten die Namen a) des Ausstellers, des Trassanten, b) des 
Bezogenf'n, der die Summe bezahlen solI, des Trassaten, c) des
jenigen, zu dessen Gunsten oder an dessen Order der Wechsel ausgestellt 
ist, des Remittenten. 

Auf einem Wechsel miissen ferner ausgefiillt sein der Ausstellungs
und Erfiillungsort., der sowohl in Zahlen als auch in Buchstaben ausge
driickte Betrag, sowie der Zeitpunkt, an dem der Wechsel ausgestellt ist 
und der Zeitpunkt, wann er bezahlt werden muE. 

Die Gira n te n oder 1 ndossa n te n sind diejenigen, die empfangene 
oder gekaufte Wechsel weiterbegeben, die Giraten oder Indossaten die
jenigen, an die der Inhaber sein Eigentumsrecht iibertragt. Der Praaen
tant ist der letzte Inhaber, der die Wechselsumme zu erheben hat. 

Derjenige, der einen Wechsel akzeptiert, verp£Iichtet aich damit 
zur Zahlung der betreffenden Summe am Verfalltage. Das Akzept sichert 
dem Glaubiger schnellstes Einklagen des Betragea, indem die Klage eine 
U r k u n den k I age iat, wobei es nur erforderlich ist, den. akzeptierten 
Wechsel vorzulegen. 

G i r 0, I n d 0 s a a men t heiBt Dbertragung, Dberweisung eines Wechsels, 
bzw. des Eigentumsrechtes an diesem an einen anderen. 
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T rat t e ist ein gezogener WechBel. 
Rimesse ist eine weiterbegebene Tratte, Einsendung von WechBeln 

oder Geld. 
Anweisung, Assignation, ist eine Vollmacht, wodurch ein zweiter 

beauftragt wird, fiir Rechnung eines Dritten eine Zahlung zu leisten. Von 
den verschiedenen Arten der Wechsel nennen wir: 

Domizilwechsel, auf diesem ist der Name und Wohnort desjenigen 
aufgefiihrt, den der Bezogene zur Einlosung eines auf ihn ausgestellten 
Wechsels angibt. 

Die Summe eines Sichtwechsels ist nach Sicht, bei Vorzeigung, 
zahlbar. Kurze Sichtwechsel sind solche, die bald verfallen. Lange 
Sichtwechsel, die vier Wochen und langer zu laufen haben. 

Der Solawechsel ist ein eigener sog. trockener Wechsel, ein schrift
liches, wechselmalliges Versprechen zur Zahlung einer Summe, das der 
Aussteller dem Nehmer des Wechsels gibt. Der eigene WechBel enthalt 
also keinen Zahlungsauftrag und ermangelt eines eigentlichen Bezogenen, 
dessen Stelle der Aussteller als Selbstschuldner iibernimmt. 
. Wechselduplikate sind Vernelfii.ltigungen des Wechsels. Sie 
heillen Prima-, Sekunda- und Tertiawechsel, die Prima z. B. kann im Giro
verkehr verwendet, die Sekunda zur Prasentation und Akzeptation ver
sendet und die Tertia zur Sicherheit zuriickbehalten werden. J edoch ist 
nur ein Stiick zu akzeptieren. 

Nach Empfang eines WechBels hat man unter anderem zu priifen, ob 
er dem Gesetz entsprechend gestempelt, d. h. versteuert ist. Die Gebiihr 
fUr den WechseIstempel hat der Bezogene zu bezahlen. Eine Abschrift 
des Wechsels im Wechselkopierbuch ist zu empfehlen. 

Wechsel miissen nach dem Gesetze vom 29. Juli 1918 mit erner 
Wechselstempelmarke versehen sein und zwar WechBel bis 250 RM. von 
15 Pf., iiber 250-500 RM. von 30 Pl., iiber 500-750 RM. von 45 Pf., iiber 
750-1000 RM. von 60 Pf., iiber 1000-2000 RM. 1 RM. 20 Pf., fiir jede 
ferneren 1000 M. 60 Pf. mehr, dergestalt, dall jedes angefangene Tausend 
fur voll gerechnet wird. Tritt die Verfallzeit eines auf einen bestimmten 
Zahlungstag oder auf Sicht gestellten Wechsels spater als drei Monate 
und 5 Tage ein, so ist bis zu einem Zeitraume von einem Jahre die 
doppelte Stempelsteuer und £iir jede ferneren angefangenen 6 Monate 
wiederum Stempelsteuer zu entrichten. Die Marken sind auf die Riick
seite des Wechsels, und zwar, wenn diese noch unbeschrieben ist, un
mittelbar an einen Rand, anderenfalls unmittelbar unter dem letzten Ver
merk, Indossament, auf eine Stelle aufzukleben, die weder beschrieben noch 
bedruckt ist. Bei erneuter Stempelung muB die Stempelmarke ebenfalls 
den Rand beriihren oder doch so angebracht sein, daB nichts dariiber ge
schrieben werden kann. 1st noch kein Vermerk, Indossament, vorhanden, 
so konnen die weiteren Stempelmarken unmittelbar unter oder neben die 
bereits vorhandene angebracht werden. 

In jeder einzelnen der auf den Wechsel geklebten Marken muJ3 der 
Tag der Verwendung der Marke, und zwar der Tag und das Jahr mit srabi
schen Ziffern, der Monat mit BuchBtaben, wenn such abgekiirzt, nieder
geschrieben werden. Verbesserungen sind unzulii.ssig. Anstatt der Marken 
konnen such Wechselvordrucke mit eingedrucktem Stempel verwendet 
werden, eine Entwertung iet in diesem FaIle nicht notig. 
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Wird ein akzt'ptierter oder in anderen Besitz iibergegangener Wechse! 
am Verfalltage nicht eingelost, so mull man, um sich und seinen Vormiinnern 
die Vergiinstigung des Wechselrechtes zu wahren, rechtzeitig protestieren 
lasst'n. Der wechselmii..l3ige Anspruch gegen den Akzeptanten verjahrt 
indes in drei Jahren vom Verfalltage des Wechsels ab, b~i Sichtwechseln 
schon nach zwei Jahren vom Tage der Ausstellung abo 

Protest ist eine Beglaubigung, daB der Wechselinhaber rechtzeitig 
allt's getan hat, um Bezahlung zu erhalten, d. h. daB er rechtzeitig den 
Wechsel zur Zahlung vorgelegt hat. Protest zu eheben berechtigt ist nur 
ein Notar oder ein Gerichtsbeamter oder ein Postbeamter. 

Die Post erhebt Protest jedoch nur mit folgenden Beschranlrungen: 
1. Proteste, die sich auf eine andere wechselrechtliche Leistung als 

die Zahlung beziehen, werden nicht erhoben. 
2. Die Erhebung von Protesten mangels Zahlung bleibt ausgeschlossen 

a) ffir Wechsel und Schecks, die iiber mehr als 1000 RM.lauten; b) fiir Wecheel 
und Schecks, die in fremder Sprache ausgestellt sind; c) ffir Wechsel und 
Schecks, die auf eine auslandische Miinzsorte lauten, sofern der Aussteller 
durch den Gebrauch des Wortes e££ektiv oder eines ahnlichen Zusatzes 
die Zahlung in der im Wechsel benannten Miinzsorte ausdriicklich be
stimmt hat; d) fiir Wechsel, die mit Notadresse oder Ehrenakzept ver
sehen sind; e) ffir Wechsel, die unter Vorlegung mehrerer Stiicke desselben 
Wechsels oder unter Vorlegung des Originals und einer Kopie zu pro
testieren sind. 

Protest kann erhoben werden schon am Verfalltage des Wechsels; 
er m uB erhoben werden spatestens am Nachmittag, vor Ablauf der 6. Stunde 
des zweiten Tages nach dem Verfalltage, Sonn- und Feiertage werden hierbei 
nicht gerechnet, also ein am 4. Marz falliger Wechsel spatestens am 6. Marz 
nachmittags, fallt ein Sonn- oder Feiertag dazwischen, dagegen erst am 
7. Marz. 

Willigt die Person, gegen die protestiert werden soll, ausdriicklich 
ein, so kann auch noch nach 6 Uhr Protest erhoben werden. 

Hat der Wechselinhaber Protestaufnahme versaumt, so kann er fiir 
die dadurch seinen Vormannern bzw. dem Aussteller erwachsenen Nachteile 
verantwortlich gemacht werden. 

Abschlagszahlungen auf einen fii.lligen Wecheel sind anzunehmen; 
dies andert jedoch nichts an der Berechtigung und Verpflichtung zur Protest
aufnahme; auch darf dann der Wechse! nicht ausgeliefert werden. 

N otadresse ist die vom Aussteller oder von einem Indossaten aus
gehende, auf der Vorderseite des Wechsels angebrachte Bemerkung, wo
durch der Wechselinhaber angewiesen wird, den Betrag von der benannten 
Person zu erheben, ffir den Fall der Bezogene den Wechsel mcht be
zahlt. Eine Einlosung des Wechsels durch den Not a d res sa ten nennt 
man Intervention, der Notadressat ist der Intervenient oder 
Honorant. 

Die Worte"O. K.", ohne Kosten, aufeinem Wechsel bedeuten, daB der 
Aussteller oder einer der Giranten wUnscht, daB bei Nichtzahlung Protest 
nicht erhoben werde. Der Wechselinhaber kann trotzdem protestieren 
lassen, wenn er glaubt, sein oder seiner Vormanner Recht wahren zu miissen. 

R egr eJ3 nah me heiBt Riickanspruch, Ersatzanspruch an den V ormann. 
Rembours = Deckung, Gegenwert, Wiedererstattung. 
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Wechsel und Protest braucht man an den Vormann vor Eingang der 
Wechselsumme nebst Kosten nicht zuruckzuschicken; es geschieht dies 
indes meist durch eingeschriebenen Brief, sobald man den Vormann fur 
zahlungsfiihig halt. Man kann auch der Ersparnis der Kosten wegen, oder 
weil ein fruherer Girant am gleichen Orte sich befindet, einen oder mehrere 
Vormiinner uberspringen, bzw. den Betrag von einem fruheren Vormanne 
sich erstatten lassen. 

Man schickt dem V ormann entweder eine Ruckrechnung zugleich 
mit dem Wechsel, die dieser in bar bezahlt, oder man zieht auf den RegreB
pflichtigen einen Sichtwechsel uber die Wechselsumme zuzuglich Protest
erhebungskosten, Provision und Zinsen. 

Die Benachrichtigung, daB ein Wechsel protestiert worden ist, hat 
an den V ormann sofort, spiitestens innerhalb zweier Tage nach dem Tage der 
Protesterhebung bzw. Empfang der Anzeige davon, zu erfolgen. Die An
spruche des Inhabers an den Vormann verjiihren in 3 Monaten vo~ Tage 
des erhobenen Protestes. 

Auf einem Wechsel, der zuruckgeht, kann j eder Indossat, der einen seiner 
Nachmiinner befriedigt hat, sein eigenes und seiner Nachmiinner Indossa
ment ausstreichen, weil sie durch EinlOsung des Wechsels von aller Wechsel
pflicht sich befreit haben. 

AuBer der Wechselsumme und den durch den Protest entstandenen 
Kosten konnen dem Vormanne 6% Zinsen vom Zahlungstag an, sowie 
1/3% Provision berechnet werden. Die Summe dieser Betriige heiBt R e -
greBsumme. 

Wechsel versendet man in der Regel durch Einschreibebrief; 
Wechsel und Geldbetriige konnen auch durch Postauftrag erhoben 
werden. Diese dienen zum Einziehen von Geldbetragen gegen quittierte 
Rechnungen, Wechsel, Zinsscheine usw. in einem Stuck oder mehreren 
Stucken. Innerhalb Deutschlands auch zur Einholung von Akzepten. 
Die Postanstalt am Orte desjenigen, der den Betrag zu zahlen hat, 
zieht den Betrag von dem zur Zahlung Verpflichteten ein. Post auf
triige miissen an die Postanstalt gerichtet werden, die den Postauftrag 
erheben soll; sie miissen freigemacht werden. Offene Anlagen mit brief
lichen Mitteilungen sind zuliissig. Bis zu sieben Tagen vor dem Verfalltage 
konnen Postauitriige eingeliefert werden; der zur Zahlung Verpflichtete 
hat sie bei Vorzeigung oder binnen sieben Tagen bei seiner Postanstalt 
einzulosen. Erfolgt bei abermaliger V orzeigung die Zahlung nicht, so 
geht die Sendung an den Absender zuruck. Verlangt dieser dagegen 
Rucksendung nach der ersten vergeblichen Aufforderung, so hat er auf 
der Ruckseite des Auftragvordruckes den Vermerk anzubringen "Sofort 
zuruck" oder "Sofort zum Protest", wenn die Postanstalt einen nicht be
zahlten Wechsel einer zur Aufnahme von Protesten befugten Person uber
weisen soll. 

Nachnahmen sind bis lOOORM. bei Postkarten, Briefen und Paketen 
zuliissig. Der Nachnahmebetrag ist in Buchstaben zu schreiben. AuBer der 
Gebuhr fur die Sendung ist eine Vorzeigegebuhr zu entrichten. Bei Ober
mittlung des eingezogenen Betrages an den Absender werden die Gebuhren 
fur die Postanweisung gekiirzt. Hat der Empfiinger des Betrages Postscheck
konto, so wird ihm der Betrag gut geschrieben. 

In allen Fiillen ist die W ohnung des Absenders genau anzugeben. 
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Aufzahlung meist fremdsprachiger kaufmannischer Ausdriicke, 
die im kaufmiinnischen Verkehre leider immer noch viel gebrauchlich sind. 
Jeder Drogist soUte es sich zur Ehrenpflicht machen, diese Fremdworter 
nicht anzuwenden, sondern sonte sie iiberall, wo as nur irgend geht, durch 

unsere deutsche Sprache ersetzen. 
A. 

a. c., anni currentis ... des laufenden 
Jahres. 

Accepisse, Recepisse, Acqui = Quit. 
tung, Empfangsachein. 

a condition = bedingungsweise. 
Wareniibernahme mit der Berechti

gung, sie zuriiokgeben zu konnen. 
Adressat '" Empfiinger, Empfangsbe

rechtigter . 
Adresse = Aufschrift, Ansobrift, Bezeich

nung des Namens, der Wohnung. 
Agent ... Vermittler, Unterhiindler, Ver. 

treter. 
Agio = Aufgeld, der Preis, den man iiber 

den eigentlichen Wert einer Sache be
zahlt oder erhii.lt. 

Akkreditiv = Beglaubigungsschein. 
Akkuratesse = SorgfaIt, Genauigkeit, 

Ordnunp;sliebe. 
Akzeptabel = a.nnehmbar. 
Akzise, Octroi = Stadtzoll, Verbrauohs. 

steuerabgabe. 
Allongs os Verliingerung eines Wechsel. 

vordruckes, Anhang an einen Wechsel, 
faIls die Riickseite des Weehsels nieht fiir 
die tJbertragungsvermerke ausreieht. Die 
VerIiingerung muB an dem Weohsel be
festigt sein und die voIIstii.ndige Ab
sehrift des Inhalts des WeehseIs tragen. 

Amortisieren = tilgen, abschreiben vom 
Werte der Gesehiftseinrichtung oder von 
zweifelhaften Forderungen oder vom 
Werte nieht mehr gangbarer Waren. 

Ann ullieren = zuriioknehmen, wider. 
rufen, ungiiltig erkIiren. 

Anweisung, Assignation = eine Voll
macht, woduroh ein zweiter beauftragt 
wird, fiir Reehnung eines Dritten eine 
ZahIung zu Ieisten. 

Arbitrage = Entscheidung, welcher Weg 
der vorteilhafteste ist bei ZahIung oder 
Einziehung eines Betrages an einem 
anderen Orte. Ferner die Ermittlung, 
an weIehem Ort eine bestimmte Miinz
Borte, ein Wechsel, sin StaatBpapier oder 
Aktie am hilligsten zu kaufen bzw. zu 
verkaufen ist, indem die Wechseldis
konte, Vergiitungen usw. an den einzel
nen Plitzen verschieden sind. 

Anocie = Teilhaber, Mitinhaber. 
Assortieren .. Vorrat vervoIIstiindigen. 
Attest = Zeugnis, Beglaubigung. 
Automat = dureh Triebwerk in Titigkeit 

gesetzte Verkaufsstelle. 

A utorisieren == ermichtigen, anweisen. 
Avanoe = VorteiI, Nutzen, Gewinn. 
Avertissement Benachrichtigung; 

zur Beachtung. 
Avis, Advis = Anzeige, Naohricht. 
avisieren = benaohrichtigen. 

B. 
Baisse = Preisriiokgang. 
Baisse - Klausel = die Abmachung bei 

einem Kauf auf Lieferung, bzw. all· 
mihiioher Abnabme der Ware niedrigere 
PreissteIIung eintreten zu lassen, wenn 
ein Preisriiokgang der Ware eintritt. 

Bailon = Hohlkugel, groBe Korbflasche 
von gewohniioh 60 Liter Inhalt. 

Ballot = Packen, Paket, Bii.llohen. 
Barras == grabe Packisinwand. 
Barrel == Tonne, Holz-, Eisen-, fiir 

fliissige Waren von gewdhnIich 150 Liter 
Inhalt. 

Bassinwagen ... Kesselwagen fiir Fliissig
keiten. 

Bilanz "" .1ahresabschluB (s. Buchfiih
rung). 

Blankett .. Vollmachtallat'. unausge
fiillte, nur unterzeiahnllte Vollmacht; 
blanco, in blanco ... unausgefiilIt, 
leer, ungedeokt. 

bloc, en bloc ... im ganzen, in Bausch 
und Bogen. 

,Blockade = Hafensperre wihrend eines 
Krieges. 

bona fide = in gutem Glauben. 
Bonifikation = Vergiitung, NaohlaB, 

Vorteil. 
Bonitat == Giite, Wert, Zahlungsfahlgkeit. 
Bouteille = Flasche. 
B. G. = B = Brief hinter den Preisen auf 

Kurszetteln bedeutet, daB die betreffen
den Wertpapiere usw. zu dem angegebe
nen Preis angeboten, G = Geld, daB sie 
gesucht sind. 

Brevi man u (br. m.) ... kurzerhand, ohne 
weiteres. 

C. 
Chance = wahrscheinlicher Erfolg. 
Change = Tausch, Austausch, Wechsel. 
Chartern = mieten, pachten, namentlich 

in bezug auf Schiffe. 
Chiffre = Ziffer, Namensziffer, Geheim

zeichen. 
Cif, aus den Anfangsbuchstaben der drei 

Warter cost, insurance, freight entatanden 
"" Unkosten, Versicherungsgebiibr und 
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Fracht betreffend. cif Hamburg bedeutet, 
daB Verkaufer die Fracht- und Versiche
rungskosten bis Hamburg nicht aber 
die Platz- bzw. Umladespesen tragt. 
Fob, aus free on bord entstanden = frei 
an Bord. 

Co ntrem uster = Vergleichsmuster. 
Co up 0 n Zinssohein, Ertragssohein, 

Talon heiBt die Zinsleiste, an der die 
Zinsscheine hangen, und die vorhanden 
sein muB, wenn neue Zinsscheine von 
Wertpapieren eingeholt werden. 

D. 
Damno = Verlust, Schaden, Abzug. 
Decharge = Entlast.ung. 
Dekortieren = Abzug machen wegen 

mangelho.fter Bescho.ffenheit. 
Defekt = mangelhaft, beschii.t:l.igt; Ver

lust, Fehlbetrag. 
Defekte = vergriffene Waren. 
Defektbuch = Bedarfs-, Ergiinzungs

Bestellungsbuch. 
Defi ni ti v = endgiiltig, bindend, ent

scheidend. 
Defraudation = Veruntreuung, Steuer

hinterziehung. 
Demijon = bauchige, mit Weiden- oder 

Rohrgeflecht iiberflochtene Flasche. 
Deponieren hinterlegen, in Ver-

wahrung geben. 
Deport = Stiickzins, Leihgeld, Kurs-

abschlag. 
Depot = Verwahrsam, Lager, Speicher. 
Disagio = Abzug, Verlust, Unterpreis. 
Diskont = Zinssatz, Wechselzins, Zins-

abzug, NachlaB, Vergiitung. 
Diskontieren = unter Abzug der Zin

sen verrechnen, Wechsel ankaufen und 
verkaufen. 

Diskret = verschwiegen, geheim, ver-
traulich. 

Disponibel = verfiigbar, lieferbar. 
Dispositionsware = zur Verfiigung ge

stellte Ware. 
Dividende = Gewinnanteil, Jahresertrag. 
Domizilwechsel s. Wechselverkehr. 

E. 
Effekten = Wertpapiere, auch Gepack-

stiicke. 
Effektuieren ausfiihren, besorgen, 

erledigen. 
Eingangszoll die Abgabe auf Yom 

Ausland eingehende Waren. A usgangs
zoll = die Abgabe fiir nach dem Aus
land gesandte Waren. 

Emballage Verpackung, Umhiillung 
jeder Art. 

Enveloppe Umschlag. Decke, Hillie. 
Etikette = Schild, Marke, Aufschrift. 

Warenzeichen. 
Etui = BehaIter. Dose. 

Export = Ausfuhrhandel, Warenversand 
ins Ausland. 

F. 
Faktura = Rechnung;Nota = vorlaufige 

Angabe des Preises und Gewichts von 
gelieferten Waren. 

Fasson = Form, Gestalt. 
Fastage = FaBwerk. Verpackung. 
Fiasko = MiBerfolg. 
F iIi 0.1 e = Zweiggeschiift. 
Fixieren = auf Zeit verkaufen; fixe n 

= den Preis driicken. 
Flakon = Fliischchen, Gliischen. 
Force majeure = hohere Gewalt, z. B. 

Feuerschaden, Wasserschaden, Erdbeben, 
Krieg, auch Arbeitseinstellung. 

Forcieren = stark betreiben, erzwingen, 
durchsetzen, beschleunigen. 

Form ular = Schein, Vordruck, Vorlage. 
Frankatur = Freimachung, freie Zu

sendung, Kostenrechnung, Frachtaus
lage. 

Franko = kostenfrei, postfrei, zinsfrei. 
Freihafen nennt man einen See- bzw. 

Handel8platz, der den Schiffen aller 
Volker freien Verkehr und den ein
und ausgefiihrten Waren Zollfreiheit, 
wenigstens fiir ein bestimmtes Gebiet, 
gewahrt und in allen Zollangelegen
heiten als Ausland angesehen wird. 

Fusti = Schaden, Gewichtsvergiitung. 

G. 
Garantie = Sicherheit, Gewahr, Burg

schaft. 
Gratifikation = Belohnung, Gesohenk, 

Entschii.t:l.igung. 
Gratis = umsonst, unentgeltlich, kostenlos. 

H. 
Handels - Usancen. Gebrauche, sind 

kaufmiinnische Verkaufsregeln, die sich 
im Lauf der Zeit aus den Handelsverhalt
niSBen selbst herausgebildet haben. Sie 
bilden eine wesentliche Quelle des Han
delsrechts und dienen auch zur Er
ganzung, wo die biirgerlichen Gesetze 
des Landes nicht ausreichen. 

Havarie 
Hausse 

gung. 

Seeschaden, Wasserschaden. 
= Preissteigerung. Hochbewe-

Honorieren = bezahlen, Wechsel ein
losen, entschadigen. 

I. 
Identitat = tJ'bereinstimmung. Richtig

keit, Gleichheit. 
Imaginar = eingebildet, mutmaBlich. 

triigeri8ch. 
Immobilien = unbewegliches Vermogen. 

Liegenschaften, Grundstiicke. 
1m port = Wareneinfuhr o.us dem Ausland_ 
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Informieren = Auskunft einholen und 
geben. 

I nhi biere n hemmen, zuriickhalten, 
verbieteD, Einhalt tun. 

In kass 0 = Einziehung, Erhebung von Geld. 
In natura = in natlirlichem, bisherigem 

Zustande. 
Inventar = Geschaftseinriohtung, Gerat

schaften, Lagerbestand. 
Inventur, Inventarium = Ausmittlung 

des Besitzstandes, die Aufzeichnung samt
licher Besitztiimer und Schulden. 

K. 
Ka pi tal = Bar-, Grund-, Stammvelmiigen. 
KapitaIisieren = zum Vermiigen schIa· 

geD, in Stammvermiigen umwandeln, zu 
Geld maohen. 

Kartell Schutzvertrag; Zusammen· 
schIuB von Vereinigungen. 

Kartiere n = in die Frachtkarte eintragen. 
Karton = Pappkasten, Kartenpappe. 
Kartonagen = Pappwaren, Pappschach-

teln. 
Kassakauf = Einkauf gegen Barzahlung. 
Kassieren = entwerten, vernichten, un-

giiltig machen. 
Kautel = VorsichtsmaBregel, Vorbehalt. 
Kaution = Haft·, Biirgschafts-Pfand. 
Kollo, Mehrzahl Kolli = Stiick, Fraoht. 

stiick. 
Komrnandite = Zweiggeschaft an an· 

derem Orte. 
Kommission = Auf trag, Bestellung, Ver· 

mittlung. 
Kommissionar = Beauftragter, Bevoll. 

machtigter, Zwischenhandler. 
Kompensieren = ausgleiohen, gegen· 

reohnen. 
Kompetent maBgebend, zustandig, 

befugt. 
Komplettieren = vervollstandigen, er

ganzen. 
Ko m pro mi B = Vergleich, t1bereinkommen. 
Konfiszieren = mit BesohIag belegen, 

wegnehmen. 
Konform - gleichfiirmig, iibereinstirn. 

mend. 
Konj unktur = Preisbewegung, Wert. 

verhaltnis, Geschiiftslage, Striimung. 
Konnossement = Lade., Frachtschein, 

Seefrachtbrief. Wahrend ein Landfracht· 
brief in einem oder hiichstens 2 Stticken 
ausgefertigt wird. geschieht dies bei einem 
Seefrachtbriefe bis zu 4 Stiicken. Das eine 
Stiick erMlt der Kapitiin des Schiffes; 
er iibernimmt damit die Verpflichtung, 
fiir die Ware aufzukommen; das zweite 
behalt der Absender. das dritte erhalt 
der Empfanger, und das vierte Stiick wird 
erforderlichenfalls als Pfandschein bei 
einer Verpfandung der Ware benutzt. 

Konsens = Erlaubnis, Einwilligung. 
Konsequent = folgerichtig, gleichmiiBig, 

beharrlioh. 
Konsignieren = zum Verouf nach Ab

rede senden, zum freien Verkauf auf 
Lager geben. 

Konsolidieren = befestigen, sichem. 
Konsols = gesicherte, einer Auslosung 

nioht unterliegende Anleihepapiere. 
Konsorti urn = Handelsgenossenschaft, 

Vereinigung. 
Konsument = Verbraucher, Abnehmer. 
Konsumverein = Wareneinkaufsverein 

von und fiir Verbraucher. 
Konstatieren = feststellen, bestiitigen. 
Konstituieren = begriinden. zusammen-

treten. 
Ko n ta n te n = Bargeld, Barvorrat. 
Konterbande = Schmuggelware. 
Kontieren = buchen, in Rechnung stellen, 

il. conto = auf Rechnung, il. conto 
zahlen = eine Zahlung auf laufende 
Rechnung machen. 

Kontokorrent Rechnungsauszug, 
Buohauszug. 

Kontrakt = Vertrag, t1bereinkommen. 
Kontravention = t1bertretung. 
Kontrolle = Aufsicht, "Oberwachung. 
Konvention Abkommen, Vertrag, 

Vereinigung, t1bereinkunft. 
Konventionalstrafe = Strafe fiir Ver

tragsbruch. 
Kredit = Vertrauen, Zahlungsfrist. 

Waren auf Kredit geben, Waren auf 
Ziel borgen. Das Kredit = Guthaben. 
Forderung. 

K urswert = der laufende, bald steigende, 
bald fallende Wert von Geldsorten, Wech· 
seln usw. 

L. 
Lavieren = hinhalten, Ausfliichte mao 

chen, beirn Seewesen; kreuzen. 
Leckage = Leckverlust, Abgomg, Durch. 

leckeD. 
Legalisieren = beurkunden, gerichtlich 

bestatlgen. 
Legitirnieren = beglaubigen, sich aus· 

weiseD. 
Limitieren = einen Preis vorschreiben. 
Lizenl. ~ Genehmigung, Erlaubnisschein. 

Gewerbeschein. 
Lombardieren = Waren oder Wert· 

papiere verpfiinden, beleihen. 
Lowry = offener Giiter-, KasteDwagen. 

Waggon = Waggonladung, meist zu 
100 Ztr. oder 5000 kg = 1/2 oder 200 Ztr. 
100 dz, Doppelzentner, 10000 kg = 
111 Lowry. 

M. 
Makler Vermittler von Handelsge. 

schBften, meist in bestimmten Zweigen, 
z. B. Drogen-. Weinmakler usw. 
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Man ko Feblbetrag, Untergewiobt, 
Minderma,8. 

Marktpreis .. der DurobsobnittBpreis, 
der an einem Orte fiir eine Ware an 
Markt., BOrBelltagen uaw. bezablt wor· 
den iet. - Kassa preis ist der Preis, der 
fiir eine Ware wirklioh bezahlt worden 
ist. - Comptant, per oomptant .. 
gegen bar, gegen Ka.sse. 

Medio ... Mitte des MonatB, am 15. 
Ultimo .. Ende des MonatB, der letzte 
Tag des Monata, der 30. Zahlwoche 
= diejenige Woche. die auf griiBeren 
Messen zur Ausp;leichung der eingegan. 
genen Verbindliohkeiten dient. 

M 0 bi lie n = beweglicher Wert, WertBtiicke. 
Monieren = bemiingeln, riigen, bean· 

standen. 
Mo no pol = Alleinverkauf, Alleinreobt, 

Handelsvorreobt. 

N. 
Nenn., Nominal. Wert wird bei Wert. 

papieren und Miinzen derjenige Wert 
gene.nnt, den diese urapriinglich und nur 
dem Namen nach haben, und auf den 
sie lauten. 

Netto. Kassa "" Geldbetrag fiir eine 
Ware ohne jedwede Kiirzung der Summe. 

Notadresse = die yom Auasteller oder 
von einem Weohselinhaber auagehende 
auf der Vorderseite des Wechaels an· 
gebrachte Bemerkung, woduroh der letzte 
Weehselinhaber angewieaen wird, den 
Betrag von der benannten Person zu 
erheben, fiir den Fall der Bezogene den 
WeobseJ nicht bezahlt. 

Notieren ... vermerken, eintra.gen, be. 
reehnen, Preis haben. 

Nuanoe = Farbton, Abstufung. 

o. 
Objektiv ... Baohlioh, unparteiiscb, un· 

beeinfluBt, niobt personliob, wirklich. 
Subjektiv ... eigen, personlich, per. 
sonliche Anaicbt. Relativ = verbiiJt. 
nismaBig, zu etW&B im VerhiiJtnis ste· 
bend, bedingt, beziehungsweiHe. 

Obligatorisoh ... bindend, vertragmaBig, 
geaetzlich, verpfliohtend. 

Offerte, offerieren ... Angebot, anbieten 
Oktroi, Akzise - Stadtzoll, Verbrauobs. 

steuerabgabe und Zollstelle, Maut. 
Order (p;eben) = Auf trag, BeBtellung, 

Anweisung. Konterorder - Gegen. 
auf trag, Widerruf, Abbestellung. 

Origi nal = Ursohrift, Hauptsusfertigung, 
Urstiick, echtes, wirkliohes Stuck; 0 ri . 
gi nal ... echt, urspriinglich.eigentiimlich. 

P. 
Pari = vollwertig, zum Nennwert, zu 

Hundert, ohne Aufgeld, ohne Verluat. 

Patentiert ... gesetzlich gescbiitzte An· 
fertigung bestimmter Waren. 

Plom be = BleiverscbluB, Bleisiegel. 
pranumerando .. vorausbezahlbar; 

postnumerando = nacbtraghob zahl. 
bar. 

Preiskurante '" Preielieten mit Angabe 
der Preiee verscbiedener Warengattungen. 

Prioritil.t .. Vorrang, Vorzug, Vorrecht. 
Privilegium = gescbiitztes Vorrecht, 

Gerecbtaame, Vergiinstigung. 
p. a. pro aDDU ... filr dati Jahr, jabrliob. 
Prozent % ... Hundertsatz, VerhiiJtniB zu 

100, Zinsen oder Gewinn fiir, auf, vom 
Hundert. 

Promesse =Zusage., Verpflichtungsschein. 
Proprehandel = Verkauf fiir eigena 

Rechnung. 
pro rata ... anteilig, Dash Verhaltnie. 
Prospekt = Ankiindigung, Beriobt, Mit· 

teilung, tJbersicbtsplan. 
Prosperieren = gedeihen, Erfolg haben. 
Proto koll = scbriftlicher Sitzungsbe. 

richt, Niederschrift. Referat = milnd· 
licher Beri~ht, Beriohterstattung. 

Provenienz = Herkunft, Ursprung, Be. 
zugsquelle. 

Provision Vermittlungsgebiihr, Ver. 
giitung. 

Q. 
Qualitat ... Wert, Bescbaffenheit. 
Quantitat, Quantum .. Menge, An. 

zabl, Gewicht. 
Q uartal = Kalender.Vierteljahr. Se. 

mester - Kalender.Halbja.hr. 

B. 
Rabatt = ErmaBigung, Abzug, Nach. 

laB, Vergiitung nach einem gewiBBen 
Satze. 

Ramiere = kleine Meta.llflascbe. 
Reagieren - eingehen auf etwaB; rUck. 

wirken, entgegenwirken. 
Realisieren = verwerten, verauBem, 

verwirklichen, ausfiihren. 
Recherchieren = nachforscben, ermit. 

teln, sioh erkundigen. 
Redigieren = verfassen, abfaBBen. 
Reduzleren = ermil.Bigen, vermindem, 

beschranken. 
Reell = redlich, ehrlich, recbtBcbaffen. 

zuverliillllig. 
Reflektant = Kaufer, Abnehmer, Be. 

werber. Nil'ht reflektieren = ab. 
lehnen, verzichten. 

Refusleren = die Anna.hme verweigern, 
zurilckweisen. 

Register = sachlich oder der Buchstaben· 
folge naoh geordnetes Inhalt&verzeichnie. 

RegreBnahme = Riickanspruch. Ersatz. 
anspruch an den Vormann (s. Weohsel· 
verkehr). 
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Regulieren = ordnen, berichtigen, be. 
zahlen. 

Rekapitulieren - wiederholen, zusam· 
menfBBBen. 

Reklame = auffallende Anpreisung. 
Reklamieren zurUckfordem, An· 

spruch, Einspruch erheben, mit Be. 
schlag belegen. 

Rekognoszieren anerkennen, fiir 
richtig halten. 

R" k urs = Berufung, Beschwerde, Riick. 
anspruch. 

Rembours = Deckung. Gegenwert, Wie. 
dererstattung. 

Rentabel = nutzbringend, ertragfiiliig, 
vorteilhaft. 

Reorganisieren = neugestalten, wieder. 
herstellen. 

Reserve = Riicklage, Ersatz, Riickhalt. 
Vorbehalt. 

Respekttage heiBen die Tage. die 
man beim Verfall des Wechsels ver· 
streichen lassen kann. bevor der Pro. 
test erhoben wird; s. Wechselverkehr. 

Revers = Biirg., Anerkenntnis., Ver. 
zichtschein; bei Miinzen: Riickseite. 

Revision = Priifung, Durchsicht, Unter. 
suchung. 

Revisor Untersucher, Nachpriifer, 
Rechnungspriifer. 

s. 
Saldieren = Rest vortragen. ausgleichen. 
Saldo = Rechnungsbestand. Restbetrag, 

Vortrag, tJbertrag. 
Schikanieren = niirgeln, irgem, Aus

fhichte machen. 
Schleudern = Waren zu ungewiihnlioh 

niedrigen Preisen ohne Nutzen, ohne 
Berrlcksichtigung der auf jedem Ge. 
schiifte lastenden Unkosten verkaufen. 

SchluBschein = die Bestatigung. durch 
die der GeBchiLftsvermittler Preis, Menge 
und Lieferzeit einer durch ihn gekauften 
Ware bescheinigt. 

Sch utzzoll = die Ziille, die auf solche 
ausliLndiBche Waren gelegt werden, die 
das Inland gleiohfalls herstellt, und die 
die inliLndischen HerBteIler vor dem aus· 
liLndischen Wettbewerbe Bchiitzen sollen. 

SeekonnosBement = ein in 3-4 Stilk. 
ken ausgestellter Seefrachtbrief oder 
Ladungsschein iiber Waren. die zur 
See verschifft werden, eine BeBcheinigung 
de~ Schiffers uber den richtigen Empfang 
des GuteB. Je einen Schein erhalten die 
Versender, Schiffer und EmpfiLnger. Der 
Landfrachtbrief ist dagegen der meist 
nur in 1 Stuck aUBp;estellte Vertrag zwi· 
schen Frachtbefiirderer und AbBender; 

der Schein wird an den EmpfiLnger aus· 
geliefert. Siehe auch Konnossement. 

Sensal = Bbrsenmakler. 
Sensarie. Courtage = Maklergebiihr. 
Seq uester = vom Gericht usw. beauf. 

tragter Verwalter eines GeschiLfts oder 
Grundstiickes. 

Serone = in Tierhaut verpaokter Ballen. 
Signum = Bezeichnung. Zeichen, Marke. 
Sistieren = einBtellen. aufheben, unter. 

breohen. 
Sortiment = Auswahl, Mustersamm1ung 

zusammengehiirender Waren. 
Spagat = Bindfaden, Schnur. 
Spezifikation genaue Aufstellung. 

Einzel., Stiick., Namens.. Gattungs. 
verzeichniB. 

Spediteur = Verfrachter, GiiterbeBteller, 
S pesen = Kosten, UnkoBten, Gebiihren. 
Standard - Muster = Grundlage, Ur. 

sprung, Standmuster, maBgebendes, ver· 
tragsmiLBigeB, mustergilltlgeB. vollwich. 
tiges Muster. 

Status - Beschaffenheit, Vermiigensstand 
eines Kaufmanns, Zusammenstellung Bei. 
ner Besitztiimer und Schulden. 

Statut = Satzung, Gesellschaftsvertrag. 
Steamer = Dampfer. 
Stipulieren = festsetzen, bedingen, ver· 

einbaren. 
Stock = Bestand, Vorrat am Lager. 
Stunden = eine ZahlungsfriBt verliLngern. 
Submission = Angebot einer Sache oder 

Arbeit fiir den niedrigsten Preis. 
Substanz = Bestandteil, Stoff, Inhalt. 
Supplement = ErgiLnzung, Nachllefe. 

rung. 
S urrogat = Ersatzmittel fiir ii.hnliche. 

aber hiiher im Preise stehende Waren. 

T. 
Tantieme = Gewinnanteil. 
Tratte = gezogener Wechsel. 

Vignette 
Zeichen. 

v. 
Bild, Zierbild. Aufschrift, 

Visum = Beglaubigungsvermerk, Unter. 
sohrift. 

Warrant 
schein. 

w. 
Lagerschein, Lagerpfand. 

z. 
Zerti fi k at = Beacheinigung, Beglaubi. 

gung. 
Z .. ssion. zedieren = Abtretung. nber. 

tragung; iiberlBBBen. 



Anhang. 
Winke fUr den Unterricht. 

Es liegt nicht in der Absicht dieses Werkes, einen ausfiihrlichen, um 
fassenden Lehrplan zu geben; es ware das ein Unternehmen, das nach vielen 
Erfahrungen ziemlich aussichtlos erscheinen mochte. Gehen doch die An
schauungen hierbei so weit auseinander, da.B durch einen solchen Lehrplan 
immer nur ein kleiner Teil befriedigt sein wiirde. Auch die sehr verschiedenen 
Vorkenntnisse und Fahigkeiten der Lernenden bieten fiir einen allgemein 
giiltigen Lehrplan fast uniibersteigliche Rindernisse. Was gegeben werden 
solI, sind nur allgemeine Winke fiir diejenigen jungen Leute, die beim Lernen 
auf sich angewiesen sind. Fiir aIle die, wo der Lehrherr oder eine Fach
schule den Unterricht regelt, mUssen die Anschauungen dieser ma.Bgebend sein. 

Die ersten W ochen der Lehrzeit hat der Lehrling notig, sich in das 
Geschaftsleben einzugewohnen, sich mit den gewohnlichen Handgriffen des 
Verkii.ufers geniigend vertraut zu machen. Es erscheint freilich sehr ein
fach und leicht, eine Fliissigkeit oder ein Pulver abzuwiegen, eine Flasche 
zu verkorken, eine Tiite oder einen Beutel zu schlie.Ben; aber doch sind 
dies alles Handfertigkeiten, die wohl geiibt sein wollen, um sie rasch und 
geschickt auszufiihren. 

Nach Verlauf dieser Zeit, wenn der Lehrling sich einigerma.Ben sicher 
im Geschaft fiihlt, mag er mit dem wissenschaftlichen, theoretischen Unter 
richt beginnen. Hierbei kann nur mit den aIlgemeinen Grundbegriffen be
gonnen werden. Der Lernende mu.B sich zuerst Klarheit zu verschaffen 
Buchen iiber die technischen Ausdriicke und Hilfsmittel des Berufes; 'Ilr 
mu.B lernen, was hei.Bt wagen und messen 1 was absolutes, was spezifisches 
Gewicht 1 was hei.Bt Siedepunkt, was filtrieren oder destillieren 1 Rier kann 
die eigene Anschauung immer mit der Wissenschaft Hand in Hand gehen. 
Unterrichtet er sich iiber Waagen und Gewichte, so vergleiche er das Gelesene 
mit den vorhandenen Geratschaften und suche sich iiber aIles durch den 
Augenschein Klarheit zu verschaffen. Aile die hier einschlagigen Fragen 
finden sich in der Einleitung dieses Buches. J etzt erst wird der Lernende 
mit Nutzen die allgemeinen botanischen abwechselnd mit den allgemeinen 
chemischen Fragen in Angriff nehmen konnen. Von letzteren kann die 
organische Chemie gern einer spateren Zeit iiberlassen bleiben. Wir haben 
aoeben gessgt "abwechseln", weil wir es nach langjahriger Erfahrung fiir 
zweckmii..Big halten, beide Zweige unseres Wissens nebeneinander zu lehren. 
Einmal ermiidet es den Lernenden nicht zu sehr, und Drogen- und chemische 
Warenkunde greifen ja iiberall ineinander. 

Aile 8-14 Tage werden dann 1 oder 2 Stunden der Wiederholung des 
Durchgenommenen gewidmet, wobei man das Wesentliche des betreffenden 
Stoffes aus dem Gedachtnisse niederschreibt. Gerade diese schriftliche Aus
arbeitung bietet gro.Be Vorteile; einmal pragt sich das geschriebene 
Wort weit besser ein als das gelesene; es fordert das Nachdenken, iibt im 
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Stil und kann spater zur ofteren Wiederholung des Wissenswertesten benutzt 
werden. Deshalb sollte die schriftliche Bearbeitung wahrend der ganzen Zeit 
des Lernens streng und sorgfaltig durchgefiihrt werden. 

Mit der Bearbeitung dieses Stoffes ~rd das erate Lehrjahr vollstii.ndig 
ausgefiillt sein. Es foIgt dann im zweiten Jahre wiederum nebeneinander 
die eigentliche Drogen- und Chemikalienkunde, an die sich der kurze AbriB 
iiber die Diingerlehre und die Pflanzenschadlinge schlieBt. Hier mull eben
falls die Anschauung zum Verstandnisse des Gelesenen beitragen. Wenn 
eine Wurzel, eine Rinde, ein Harz oder irgendwelche Chemikalien durch
genommen werden, mull die betreffende Ware mit dem Gelesenen ver
glichen und die Eigentiimlichkeit der Ware dem Gedachtnis eingepragt 
werden. Wir kommen hierbei auf zwei wichtige Hilfsmittel beim Unterricht 
das sind Warensammlung und Herbarium. Jeder Drogist sollte sich 
diese beiden Lehrmittel nach und nach erwerben oder selbst zusammen
stellen, sie sind nicht nur beim Unterricht, sondern vielfach auch in der 
geschaftlichen Ausiibung als Vergleichswaren von groBer Bedeutung. Waren
sammlungen lassen sich alImiihlich ohne zu groBe Kosten zusammenstellen, 
namentlich wenn man so viel Randgeschicklichkeit besitzt, um sich die dazu 
erforderlichen Pappkasten, am besten mit im Deckel eingefiigter GIasscheibe 
selbst anfertigen zu konnen. Hierbei achte man von vornherein darauf, daB 
aIle Kasten eine gleiche oder doch zueinander passende GroBe haben. Gute 
MaBe sind z. B. Lange 12 cm, Breite 5 cm, Rohe 3 cm; dann als zweite 
GroBe 6, 5, 3 cm. Diese beiden GroBenverhaltnisse geniigen ziemlich fiir 
alle Drogen und lassen sich, namentlich bei den Waren, die in verschiedenen 
Handelssorten vorkommen, leicht noch durch eingeschobene Zwischenwande 
in Unterabteilungen teilen. Bei einer derartigen Sammlung ist es durch
aus nicht notwendig, aIle die zahlreichen Drogen, die wir fUhren, einzu
reihen. Ob Flor. Sambuci, Tiliae und andere derartig bekannte und nicht 
leicht zu verwechselnde Drogen in der Sammlung vertreten sind oder nicht, 
ist gleichgiiltig. Wir legen vielmehr Wert darauf, daB die selteneren oder 
leicht zu verwechselnden Drogen oder diejenigen, mit denen wir meist nur 
in verarbeitetem Zustande handeln, sowie namentlich die verschiedenen 
Randelssorten zur Anschauung gebracht werden. Der Drogist soIl z. B. 
nicht nur Mandeln, Kardamomen und ahnliche Waren im allgemeinen, 
sondern auch in verschiedenen Handelssorten kennen. In gleicher Weise 
sollen ihm auch die Rohstoffe wichtiger Handelswa:ren, z. B. der fetten 
Lacke, bekannt sein. Manila-, Kauri-, afrikanischer Kopal, Dammar-, Bern
stein-, Elemi- und andere Harze, die in natiirlichem Zustande nicht in 
jedem Geschafte vorzufinden sind, miissen aber doch jedem Drogisten be
kannt sein. Senegalgummi muB neben arabischem Gummi zur vergleichenden 
Anschauung gebracht, und auf die haufig vorkommenden Verfalschungen 
muB iiberall Riicksicht genommen werden. 

Rat man die Kasten in den GroBen angefertigt oder anfertigen lassen, 
so kann man sie gruppenweise in groBere Pappkasten aus starker Pappe 
vereinigen, um die Sammlung auf diese Weise handlicher und iibersichtlicher 
zu gestalten. Jedes Warenkastchen muB mit einem deutlichen Namens
schilde versehen sein, das auBer dem Namen der Droge und, wo es angebracht, 
der Handelsgattung, den Namen der Stammpflanze, der Familie und des 
Vaterlandes enthalt. Diese Schilder sind am besten an der Unterseite an
zubringen, damit der Lernende sich gewohnt, bei Betrachtung der Samm-

Buchheiater-Otterabaeh. L 15. Auf!. 88 
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lung die Droge auch ohne Namensschild zu erkennen. Bei vielen Drogen, 
namentlich bei den Wurzeln, ist haufig das Gefiige des Querschnittes ganz 
besonders kennzeichnend, wir haben, wo dies der Fall ist, bei der Besprechung 
stets die betreffende Abbildung beigegeben. Es ist nun sehr empfehlens
Wl'rt, der Droge dort, wo es wichtig ist, derartige Querschnitte beizugeben. 
Mit einiger tJbung und mit Hilfe eines scharfen Messers, alte abgeschliffene 
Rasiermesser eignen sich vorziiglich hierzu, lernt man bald derartige Schnitte 
herzustellen. Bei harten Stoffen tut man gut, sie durch Einlegen in Wasser 
zu erweichen; um einen gleichmaBigen Schnitt zu ermoglichen, legt man den 
betreffenden Gegenstand zwischen zwei mit halbrunden Rinden versehene 
Holzchen in der Weise, daB der Gegenstand nur wenig iiber die Holzchen 
herausragt. Jetzt macht man zuerst einen glatten Schnitt, schiebt dann die 
Wurzel oder den betreffenden Gegenstand ganz wenig vor, macht einen zweiten 
Schnitt, bis es gelungen ist, einen gleichmaBigen, sehr diinnen Querschnitt zu 
erhalten. 1st dies gegliickt, so klebt man den Querschnitt entweder mit sehr 
hellem Gummischleim auf weiBe Pappe oder, wenn man ein Mikroskop be
sitzt, mittels Kanadabalsam, den man mit Chloroform oder Xylol verdiinnt, 
oder sehr klarem, etwas verdiinnten venezianer Terpentin auf ein mikro
skopisches Objektglas, und schiitzt ihn durch Aufkleben eines Deckglaschens. 

Wir haben oben gesagt, dal,3 die Einreihung mancher bekannter pflanz
licher Drogen, namentlich Bliiten, Blatter und Krauter ziemlich iiber
fliissig sei, um so mehr, als sie in getrocknetem Zustande sehr wenig be
zeichnend sind. Rier muB das zweite Lehrmittel, das Herbarium, 
an die Stelle der Drogensammlung treten, und mit einiger Ausdauer wird 
es auch hier gelingen, allmahlich eine ziemlich vollstandige Sammlung der 
hauptsachlichsten Pflanzen zusammenzubringen. Die gut gepre.6ten und durch 
wiederholtes Wenden und Umlegen vollig getrockneten Pflanzen werden dann 
auf wei.6es Papier geklebt, in gleicher Weise mit einem Schilde versehen wie bei 
der Drogensammlung und schlie13lich nach Familien geordnet, in Mappen zu
sammengebunden. Um das Herbarium vor Mottenfra.6 zu bewahren, tut man 
gut, Papier und Umschlage zuweilen mit Naphthalinlosung zu besprengen. 

Nach dieser Besprechung iiber Drogen- und Pflanzensammlung kommen 
wir wieder auf das eigentliche Studium zuriick, und wir raten, bei der 
Warenkunde die etwaige Priifung auf Identitat und Reinheit fiir das zweite 
Jahr noch moglichst unberiicksichtigt zu lassen und fiir eine spatere Zeit, 
am besten fiir den Schlu.6 des Ganzen aufzubewahren. Auch im zweiten, 
wie spater im dritten bzw. vierten Jahr darf die Wiederholung niemals 
versaumt werden, denn nur durch das bestandige Wiederholen wird es 
moglich, schlie.6lich den Stoff zu beherrschen. 

Fiir das dritte bzw. vierte Jahr bleiben die Abteilungen Farben und 
Farbwaren, geschaftliche Ausiibung, Photographie, Handelswissenschaften, 
Gesetzkunde und Warenpriifung noch zu bewaltigen. 

tJber das Studium der Farben, Farbwaren, der Geschaftstechnik und 
der Gesetzkunde ist kaum etwas Besonderes hinzuzufiigen; ganz anders 
ist es mit der Photographie, den Handelswissenschaften und der Waren
priifung. Bei diesen kann die ausfiihrende Obung nicht entbehrt werden; 
die bei der Photographie erforderlichen Apparate, Geratschaften und Vor
gange sind schlecht zu verstehen, wenn man nicht selbst damit arbeitet. 

Was die Handelswissenschaften anbetrifft, so wird sich der junge 
Drogist in den diesbeziiglichen Abschnitten dieses Buches unterrichten 
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konnen fiber die Bedeutung der versehiedenen kaufmannisehen Ausdrfieke, 
fiber Geld und Weehselverkehr, fiber das, was man von einer richtigen 
Buehfiihrung verlangen muB u. a. m. Wo aber die Art des Gesehiiftes 
dem Lehrling es nieht erlaubt, sich in der Buehfiihrung eine Zeitlang aus
iibend auszubilden, sollte er nie versaumen, sieh darin selbst zu fiben und 
die betreffenden Arbeiten von dem Lehrherrn oder dem ihn vertretenden 
Gehilfen verbessern zu lassen. Gerade diese Seite unseres Wissens erfordert 
eine betatigende Dbung, ist doeh das spatere Gedeihen eines eigenen Ge
sehaftes in ausgedehntem MaB aueh abhangig von der Kenntnis alles des
i enigen, was wir unter Handelswissensehaften verstehen. 

Warenpriifung. 
Ei nfache anal ytisehe Priifunge n der Waren sind leicht durchfiihr

bar, und aueh die Gerate, die wir zu einer solehen bediirfen, sindnieht zu teuer 
und leieht zu besehaffen. Es sind vor aHem erforderlich ein kleines Gestell mit 

Abb.645. 
e t(lll lilr Problerr6hr n. 

Abb.ll~lI. 
BecherglJiaer. 

Abb.649. 
ErlllDmeyerkolheD. 

,\bb. ';1. 
PorzeU nschaJe. 

A bb. 646. Abb. 647. .\ bb. 64 . 
Probierrohr. Problerrohrlmlter. Koch!lasche. 

\bb.6"2. 
Drellull. 

Abb. O~3. 

I' 

Tondreieck. 

b 

Abb.6(;4 . 
Utrubr. 

etwa einem Dutzend Probierrohrchen (Abb. 645 u. 646), ein Probierrohr
halter (Abb. 64:7), einige Koehfliisehchen lAbb. 648 u.649), einige Becher-

88* 
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glaser (Abb. 650), 1-2 kleine Porzellanschalchen (Abb. 651), eine kleine 
Spirituslampe, ein DreifuB (Abb. 652), ein Dreieck aus Tonrohren (Abb. 653), 
ein einfaches Lotrohr (Abb. 654), ein Stiickchen Platinblech, ein Endchen 
Platindraht, einige Magnesiastabe und Magnesiarinnen, einige Glasstabe 
zum Umriihren und schlie.Blich die nicht sehr zahlreichen, meist auch 
billigen Reagenzien. Von Reagenzien sind fur unsere Zwecke hauptsachlich 
folgende erforderlich, wobei die beigefugten Zahlen die Losungsverhalt
nisse bedeuten, in denen die festen chemisch reinen Korper in destilliertem 
Wasser aufgelOst werden sollen: 
Ammoniakfliissigkeit. 
Ammoniumchlorid 1 + 9. 
Ammonium karbonatlosung: 

1 T. Ammoniumkarbonat ist in einem 
Gemische von 4 T. Wasser und 1 T. 
Ammoniakfliissigkeit zu losen. 

Ammoniumoxalat 1 + 24. 
Bariumnitrat 1 + 19. 
Barytwasser: 

1 T. kristal!. Bariumhydroxyd + 19 T. 
Wasser. 

Bleiazetat 1 + 9. 
Bleiessig. 
Bromwasser. Die gesattigte Losung 

von Brom in Wasser. 
Chi 0 r a I h y d rat los u n g. 7 Teile sind 

in 3 Teilen Wasser zu IOsen. 
Chloraminlosung. 1 + 19. 
Chlorkalk 1 + 9. Die Mischung ist zu 

filtrieren. 
Chloroform 
Chlorwasser. 
Chi 0 r zi nkj 0 d los un g. Eine Losung 

von 66 Teilen Zinkchlorid in 34 Teilen 
Wasser ist mit 6 Teilen Kaliumjodid und 
so viel Teilen J od zu ersetzen, als die 
Losung aufnimmt. 

Chromsaure 3 + 97. 
Dimethylaminoazobenzol 1 + 199 Wein

geist. 
Diphenylami n - S ch wefelsaure. 

1 Teil in 200 Teilen Schwefelsaure und 
40 Teilen Wasser zu IOsen. 

EisenchloridlOsung. 
Eisenvitriol (F err 0 s ulf at) : 

1 T. Eisenvitriol, 1 T. Wasser, 1 T. ver
drinnte Schwefelsaure. 

E i we i 1310 sung. 1 frisches Eiereiwei13 in 
9 Teilen Wasser zu IOsen und zufiltrieren. 

Furfurollosung 2 + 98 Weingeist. 
Jodwasser. 
Jodzinkstiirkeliisung; 4 g liisliche Starke 

und 20 g Zinkchlorid werden in 100 g 
siedendem Wasser geliist. Der erkalteten 
Fliil!8igkeit wird die farblose, dureh Er
warmen frisch bereitete Losung von 1 g 
Zinkfeile und 2 g Jod in 10 g Wasser 
hinzugefiigt, hierauf die Fliissigkeit zu 
1 Liter verdiinnt und filtriert. 

Kalilauge, weingeistige 1 + 9. 
Kaliumchromat 1+ 19. 

Kaliumdichromat 1 + 19. 
Kaliumferrizyanid 1 + 19. 
Kaliumferrozyanid 1 + 19. 
Ka Ii umj odatstarkep apier: 

Filtrierpapier wird mit einer Losung von 
0,1 Kaliumjodat und 1 Teil billiger Starke 
in 100 Teilen Wasser getrankt und ge
troeknet. 

Kaliumjodid I + 9. 
Kaliumkarbonat 1 + 19. 
Kaliumpermanganat 1 + 999. 
Kalkwasser. 
Kalziumehlorid, kristallisiert, 1 + 9. 
Kalziumsulfatlosung. Die gesattigte wall-

rige Losung. 
Kobaltnitrat 1 + 19. 
Kupfersulfat 1 + 49. 
Kupfertartratliisung, alkalisehe: 

a) 3,5 g Kupfersulfat sind in Wasser zu 
50 cern zu 100en. 
b) 17,5 g Kaliumnatriumtartrat und 5 g 
Jltznatron sind in 50 ccm zu liisen. Bei 
Bedarf sind gleiche Raumteile der beiden 
Losungen zu mischen. 

Kurkumapapier. 
Lackmuspapier, blaues und rotes. 
Magnesiumsulfat 1 + 9. 
Natriumazetat 1 + 4. 
Natri umhyp op hosphi tlosung. 

20 g Natriumhypophosphit werden 1Il 

40 cern Wasser gelOst. Die Losung la13t 
man in 180 cern rauchende Salzsaure 
einflie13en und gie13t sie nach dem Ab
setzen der sich ausscheidenden Kristalle 
klar abo Die Losung sei farblos. 

Nat r i urn k 0 b a 1 tin i t r it 10 sun g. 
1 Teil Natriumkobaltinitrit + 9 Teile 
Wasser. 

Natriumnitrit 1+ 9. 
Natriumphosphat 1 + 9. 
N atri u msulfidlos ung. Ii g kristalli

siertes Natriumsulfid werden in einer 
Mischung von 10 ccm Wasser und 30 ccm 
Glyzerin gelOst. Die Losung wird gut 
versehlossen einige Tage bei.cite gesetzt 
und dann wiederholt durch einen kleinen 
mit Wasser angefeuchteten Wattebausch 
gegossen. Die Losung muB in kleinen, 
am besten 5 ccm fassenden Tropfflaschen 
aufbewahrt werden. 

NitroprussidnatriumlOsung 1 + 39. 
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Phenolphthaleinlosung: I + 99 Teile ver· 
diinnten Weingeistes. 

Platinchlorid 1 + 19. 
Quecksilberchlorid I + 19. 
Salpetersiiure. 
Salpetersiiure, verdiinnte, 1 + 1. 
Salzsiiure. 
Schwefelammonium. 
Schwefelsiiure. 
Schwefelwasserstoffwasser. 
Silbernitrat I + 19. 

Va ni IIi n· S alz s aur e 1 + 99 Salzsiiure. 
Weinsiiurelosung I + 4. 
Zinnchloriir : 

5 T. Stannum chloratum cryst. werden 
mit 1 T. Salzsiiure zu einem Brei an· 
geriihrt und dieser vollstiindig mit trocke· 
nem Chlorwasserstoff gesiittigt. Die hier. 
durch erzielte Losung wird nach dem 
Absetzen durch Asbest filtriert. Spezi· 
fisches Gewicht mindestens 1,900. (Bet
tendorfs Reagens.) 

N orma]l osungen. 
Jodlosung. 1/10 Normal. 

Enthiilt in 1 I 12,692 g Jod, das mit 
Hilfe von 20 g Kaliumjodid gelost ist. 

Kalilauge, Normal = 56,11 in 1 I. 
Kalilauge, 1/10 Normal = 5,611 g in 1 I. 
Kalilauge, weingeistige, 1/2 Normal = 

28,055 g in 1 1. 
1m Licht aufzubewahren. 

Kaliumbromatliisung. 1,6702 g in 1 I. 
N atriumchloridliisung, 1/10 Normal = 5,846 g 

in 1 I. 
Natriumthiosulfatiosung, 1/10 Normal = 

24,822 g in 1 I. 
Salzsiiure, Normal = 36,47 g in 1 I. 
Silbemitratlosung, 1/10 Normal = 16,989 

in 1 I. 

Solange es sich nur um den Identitatsnachweis und die Priifung 
der Drogen handelt, gibt unser Buch bei allen Waren, wo eine Priifung 
von Wichtigkeit ist, genaue Anweisungen. Und gerade diesen Zweig des 
Wissens mu13 jeder Drogist, der es ernst mit seinem Fach und sich selbst 
meint, beherrschen und ausiiben; er wird sich dadurch vor Schaden und 
mancherlei Unannehmlichkeiten schiitzen konnen. Wer sich darin iiben will, 
beginne mit der Untersuchung einfacher Stoffe, wie Natriumbikarbonat, 
BleiweiB, ZinkweiB, Weinstein u. a. m. Sind die untersuchten Stoffe rein 
befunden, so mischt man die haufig vorkommenden Verunreinigungen 
selbst hinzu, um sie dann mittels der Untersuchung nachzuweisen. Spater 
geht man zu schwierigeren Untersuchungen iiber, priift fette Ole, Wachs 
und ahnliche Stoffe in gleicher Weise wie oben. An diesen Arbeiten 
wird jeder, der sich nur einige Zeit damit beschaftigt, Freude haben, 
und sie sind, wie schon gesagt, fiir den Drogisten von groBer Wichtigkeit. 
Wer sich allmahlich in diesen Untersuchungen ausgebildet hat, wird bald 
die Neigung in sich spiiren, auch ihm unbekannte Stoffe untersuchen zu 
wollen, d. h. zur eigentlichen Analyse (siehe chemische Einleitung) iiber
zugehen. Es sind das Arbeiten, die fiir gewohnlich iiber das ArbeitsmaB eines 
Lehrlings hinausgehen, die aber in spateren J ahren geiibt, sehr groBe Wichiig
keit haben, da sie den Drogisten befahigen, Unbekanntea zu untersuchen 
und so noch mehr, als dies sonst der Fall, der Ratgeber in technischen 
Fragen zu sein. Wir geben in nachstehendem einen kurzen analytischen 
Gang, der es ermoglicht, in einfacher Weise die haufiger vorkommenden 
Sauren und Basen mit Sicherheit aufzufinden. 

Analytischer Gang der Warenpriifung. 
Vorpriifung. 

SolI ein unbekannter Korper analysiert werden, so kann man durch 
eine systematische Vorpriifung vielfach schon auf ganz bestimmte 
Spuren geleitet werden. 
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1. Man priift das Aussehen, den Geruch und mit gro13er Vor
sicht auch den Geschmack des Stoffes. Eigentiimliche Farbungen, 
Geruch und Geschmack geben ganz bestimmte' Hinweise. Raben wir z. B. 
ein wei13es Pulver vor uns, so schlie13t das von vornherein eine ganze Reihe 
von Verbindungen, die bestimmte, deutliche Farbungen tragen, aus, und 
wiederum weisen uns bestimmte Farbungen auf die Gegenwart von Korpern 
hin, denen diese Farbungen eigentiimlich sind. 

2. Die Priifung auf saure oder alkalische Reaktion: Ein wenig 
des zu untersuchenden Korpers wird mit Wasser angeriihrt und auf rotes 
und blaues Lackmuspapier gebracht. Nach dem Abspiilen desselben zeigen 
sich: a) Gar k e i neE i n w irk un g, beweist die Abwesenheit von freien 
Sauren, sauren Salzen, Alkalien, Alkalikarbonaten und Alkaliboraten; 
b) rotes Lackm us p a pi er wurde ge bla u t : Anwesenheit von Alkalien, 
Alkalikarbonaten oder Alkaliboraten; sind letztere zugegen, so lassen sie 
sich nach dem Ansauren mit Salzsaure durch Kurkumapapier nachweisen; 
c) blaues Lackmuspapier wurde gerotet: Anwesenheit von freien 
Sauren oder sauer reagierenden Salzen wie Alaun usw. 

3. Priifen im Gliihrohrchen: Zu diesem Zweck erhitzt man ein 
Messerspitzchen des zu untersuchenden festen Korpers, Losungen bringt 
man durch vorsichtiges Abdampfen zur Trockne, bis zum Gliihen des 
Rohrchens in einem Probierrohre von 20 mm Weite und beobachtet die 
eintretenden Erscheinungen. 

a) Der Korper sch warzt sich unter Abscheidung von Kohle und brenz
liger Dampfe: zeigt die Anwesenheit organischer Verbindungen an. 

b) A bga be von Wasser: zeigt entweder anhiingende Feuchtigkeit oder 
vorhandenes Kristallwasser an; in letzterem Falle schmelzen die 
Verbindungen im eigenen Kristallwasser, oder der Riickstand bliiht 
sich zuletzt auf, wie beim Borax, oder es entstehen Farbenver
anderungen durch die Dberfiihrung wasserhaltiger gefarbter Salze in 
wasserfreie, z. B. das blaue Kupfersuifat wird durch die Entfernung 
des Wassers wei13. 

c) Es treten Far ben and e run g e n ein: Diese entstehen entweder 
durch Wasserabgabe, wie beim kristaIlisierten Kupfersulfat, oder 
durch Zersetzung von Metallsalzen unter Abscheidung von Metall
oxyden, z. B. die Nitrate, Karbonate oder Azetate des Kupfers 
scheiden beim Gliihen schwarzes Kupferoxyd aus, oder die Korper 
zeigen in der Hitze iiberhaupt eine andere Farbung, z. B. das wei13e 
Zinkoxyd erscheint in der Ritze gelb. 

d) Es entstehen Sublimationen: wei13es Sublimat kann ent
stehen bei Gegenwart von Ammonium-, Quecksilbersalzen, ferner bei 
arseniger Saure und Antimonoxyd. Mischt man bei derartigen Stoffen 
ein wenig Kohlenpulver zur urspriinglichen Masse und gliiht nun, 
so treten bei Gegenwart von Arsen und Antimon im oberen Teile 
des Rohrchens spiegelartige Belege auf; bei Arsen tritt zugleich ein 
knoblauchartiger Geruch hervor. Gelbes Su blimat kann entstehen 
bei Gegenwart von Schwefel, Quecksilberjodid (kristallinisch) und 
Arsentrisulfid, Auripigment. Gel b r 6 t 1 i c h e s Sub lim at: Queck
silberverbindungen. G r a u bis s c h war z e s Sub lim a t (metallisch 
glanzend): Arsen, Antimon, metallisches Quecksilber, Schwefelqueck
silber, Jod unter vorheriger Bildung violetter Dampfe. 
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e} Bildung von Dampfen: farblose Dampfe sind mittels Lackmus
papier auf ihre Reaktion zu priifen (Erkennung von Ammoniak 
oder fliichtigen Sauren). Violette Dampfe zeigen Jod an (s. d.). 
Rot bra u neD amp f e : Brom oder Stickstoffdioxyd, letzteres ent
standen durch die Zersetzung salpetersaurer Metallsalze. Beide 
Diimpfe sind schon durch den Geruch erkennbar. 

f} Auftreten eines Geruches; G e r u c h n a c hAm m 0 n i a k deutet 
auf Ammoniumsalze, oder wenn Verkohlung eingetreten war, auf die 
Gegenwart stickstoffhaltiger organischer Verbindungen. G e r u c h 
n a c h s c h w e fl i g e r Sa u r e bzw. Schwefeldioxyd, entstanden 
durch Zersetzung schwefeisaurer SaIze, Kno b Ia u chge ruch zeigt 
Arsen an (s. oben). 

g} A bg abe vo n Sa uerstoff wird dadurch erkannt, daB ein 
glimmendes RoIzchen an die Miindung des Rohrchens gehalten, 
entflammt. Deutet auf die Gegenwart von Quecksilberoxyd, Mangan
superoxyd, oder auf SaIze sauerstoffreicher Sauren, z. B. Kalium
chlorat. 

4. Priifung auf der Kohle vor dem Lotrohre Zu diesem 
Zwecke wird ein wenig des zu untersuchenden Korpers, meist gemengt 
mit etwas Natriumkarbonat, in eine kleine Vertiefung eines glatten 
Stiickes Koble gebracht und nun mit der Reduktionsflamme des Lotrohres 
erhitzt. 

Bei jeder Flamme, sei es die einer Kerze, einer Spirituslampe oder 
eines Bunsenbrenners, ist festzustellen, daB sie nicht ein Ganzes darstellt, 
sondern aus drei Teilen besteht. Der innere, dunkle, nicht 
leuchtende Teil (a) ist der durch die Ritze in gasformigen 
Zustand iibergefiihrte Brennstoff, er verbrennt nicht, da 
ihm die Zufuhr von Sauerstoff fehlt. Zur mittleren 
Schicht (b) gelangt nur wenig Sauerstoff, es ktt so eine 
unvollstiindige Verbrennung ein, der Wasserstoff ver
brennt, die Koblenstoffteilchen geraten aber nur in WeiB
glut und rufen eine hell e u c h ten d e Flammenschicht 
hervor. Zur dritten iiuBeren Schicht (c) tritt sehr viel 
Sauerstoff, die Ritze ist hier am groBten, so verbrennt 
auch der Kohlenstoff, dlese Schicht leuchtet aber nicht 
oder nur sehr wenig (Abb. 655). 

Fiihrt man einer Flamme reichlich Sauerstoff zu, 
wie es in dem Bun sen b r e nne r geschieht, so erzielt 
man eine nicht leuchtende Flamme vou sehr glOBer Abb. 655. 
Ritze, indem der Kohlenstoff der mittleren Schicht L9.ngsschnitt durch 
nicht nur weiBgliihend wifd, sondern verbrennt. Aber die Flamme einer K erze. a Der innere 
auch beim Bunsenbrenner kann man die drei Teile der nichtlenchteude Teil, 

b der mittlere welBFlamme noch deutlich erkennen, da sich die Ritzegrade gliihende helleuch-
t . d . h h di V b tende Teil, c der von a zu c s elgern un SIC so auc e er rennung Au Gere nichtleuch. 

erhOht (Abb. 656 und 657). Beim Bunsenbrenner ist tende Teil, d Docht. 

genau darauf zu achten, daB die Offnung fUr die Luft-
zufuhr nach dem Gasdruck eingestellt wird. 1st die Offnung zu weit gestellt, 
so schlagt die Flamme in den Brenner hinein, sie schlagt durch, die Flamme 
brennt aus den Offnungen und es kann durch Abbrennen des Schlauches 
Ieicht eine unheilvolle Explosion entstehen (Abb. 657). 
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Der mittlere leuchtende Teil der Flamme wirkt infolge seines in WeiIlglut 
befindlichen Kohlenstoffs auf sauerstof£haltige Stoffe reduzierend ein, man 
bezeichnet ihn deshalb als Red uk t ion s fl a m me, im Gegensa tz zu dem 
auIleren, nicht leuchtenden, sehr sauerstoffreichen, oxydierenden Teil von 
groIlter Ritze, der Oxydationsflamme. 

Abb.656. Bunsenbrenner. 
a Eintrittsrohr flir das Gas, c Aus· 
trittstelle des Gases In das Rohr r, 

b Offnung fllr die Luftzufuhr. 

Durch Zuhilfenahme eines Lotrohres, 
durch Einblasen von Luft, laIlt sich der 
Ritzegrad einer Flamme ebenfalls bedeutend 
steigern. Blast man mittels des Lotrohres in 

. " ~ .: ~ .' 

!\ 
, , · , · . 
· . , . 

· · . 

Abb. 657. BunRenbrenner. 
x mit richtig brennender Flamme, y mit durch

geschlagener Flamme. 

den inneren dunklen Teil der Flamme, so wird diese seitlich abgelenkt und 
zugespitzt, so daIl der Querschnitt der Flamme verkleinert, die Wirkung 
a ber vergroIlert wird. Bei dieser Flamme, der Lot r 0 h r fl am me, unter
scheidet man in bezug auf die chemische Wirkung ebenfalls den inneren 

Teil als den red uzierenden, 
::~~::;:~~~piO';;;iii'j;;;liiijjiiiii" d en a uIleren als den 0 x y die -

-: renden (Abb.658). 

Abb. 658. Liitrohrfiamme. 
a Der reduzierende Teil, b der Qxydlerende Teil. 

Will man die Reduktions
flamme in Wirkung treten 
lassen, so richtet man die 
Spitze des Lotrohres nur gegen 
die AuIlenseite der Flamme 
und leitet sie durch maI3iges 
Blasen auf den zu erhitzenden 
Korper. Urn die Oxydations
flamme einwirken zu lassen, 

bringt man die Lotrohrspitze in den inneren Teil der Flamme und blast 
stark. 

a) Durch die 
Metalle reduziert; 

Reduktionsflamme werden die Oxyde der schweren 
es entstehen kleine Metallkiigelchen, die, je nach der 
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Natur des Metalies, auf der Kohle zuriickbleiben oder durch Iangeres Blasen 
mch wieder oxydieren und dann meistens gefarbte Beschlage auf der Kohle 
hinterlassen. Die entstehenden Metallkorner sind auf Harte, Farbe und 
etwaigen Beschlag zu priifen: 

z. B. Gold: gelb, dehnbar, kein Beschlag. 
Silber: wei13, dehnbar, kein Beschlag. 
Kupfer: rot, dehnbar, kein Beschlag. 
Blei: weill, weich, gelber Beschlag. 
Antimon: wei.l3grau, sprode, wei13er Beschlag. 
Zinn: wei.l3, weich, wei13er Beschlag. 
Zink: verdampft unter Bildung eines in der Hitze gelben, in 

der Kii.lte wei.l3en Beschlages. 
b) Wei.l3e ungeschmolzene Massen verbleiben auf der Kohle, wenn 

SaIze des Aluminiums, Magnesiums und der alkalischen Erdmetalle VOl

handen waren. Dieser wei.l3e Riickstand, mit etwas KobaltnitratlOsung be
feuchtet und dann stark gegliiht, zeigt 

bei Aluminium: blaue Farbung, 
" Magnesium: fleischfarbene Masse, 
" Barium } 
" Strontium graue Farbung. 
" Kalzium 

c) Grone Schlacken zeigen Chromverbindungen an. 
d) Gelbe bis braune Schlacken deuten auf Sulfide der Alkatien; me 

konnen entstanden sein durch die Reduktion schwefelsaurer SaIze, oder 
durch die Gegenwart anderer schwefelhaltiger Verbindungen. Die gelbe 
Schlacke, mit einem Tropfen Saure befeuchtet, zeigt den Geruch vonSchwefeI
wasserstoff. 

5. Priifung in der Phosphorsalz- oder Boraxperle. Zu diesem 
Zwecke taucht man zuerst das etwas angefeuchtete Ohr eines Platindrahtes 
in gepulvertes P hos ph 0 rsalz, phosp horsa ures N atri um
ammonium oder Borax und bringt dann das anhaftende Pulver durch 
Gliihen in der Spiritus flam me zum Schmelzen. 

Das phosphorsaure N atriumammonium, das Nat r i u m - A m m 0 -

niumphosphat zersetzt sich in Natriummetaphosphat, Ammoniak und 
Wasser. Das Natriummetaphosphat hat gleich dem Borax die Eigen
schaft, Metalloxyde unter bestimmten Farbungen zu losen, indem sich 
ein Doppelsaiz der Orthophosphorsaure bildet: 

NH,NaHPO, + 4H.O = NaPOa + NHa + 5HIIO 
Natrium- + Wasser = Natrium- + Ammoniak + Wasser 

Ammoniumphosphat metaphosphat 

NaPOa + CuO NaCuPO, 
Natriummetaphosphat + Kupferoxyd = Natriumkupferorthophosphat. 

Durch das Gliihen in der Spiritusflamme entsteht eine wasserklare 
Perle; diese taucht man dann noch warm in das zu untersuchende Pulver 
und blii.st nun krii.£tig mit der Oxydationsflamme des Lotrohres darauf. 
Hierbei Iosen sich verschiedene Metalloxyde in der klaren Perle auf und 
erteilen ihr eigentiimliche Farbungen, die bei einzelnen in der Reduktions-
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flamme wiederum verandert werden. So fii.rbt Kupfer die Oxydationsperle 
blaugriin, in der Reduktionsflamme braunrot, undurchsichtig. Mangan: 
violett, Reduktionsflamme: farblos. Kobalt: in beiden Flammen blau. 
Cbrom: griin. Eisen in der Ritze gelb bis dunkelrot, in der Kalte heller bis 
farblos; Reduktionsflamme: griinlich bIS farblos; Nickel: ebenso wie Eisen. 

Kieselsaure und deren Verbindungen zeigen in der klaren Perle Kiesel
saureskelette. 

6. Priifung der Flammenfarbung. Diese Priifungsart ist wichtig 
fiir die Erkennung der Alkalien, alkalischen Erden, des Kupfers und der 
Borsaure. Man taucht das ausgegliihte Ohr des Platindrahtes in das zu 
untersuchende, etwas angefeuehtete Pulver und bringt das Ohr nun in die 
Spitze der Flamme. Diese farbt sich bei Gegenwart von Natrium: gelb; 
bei Kalium: violett; bei Barium: griinlich; bei Strontium: karminrot; 
bei Kalzium: gelbrot; bei Kupfer: blaugriin; bei Borsaure: griin. 

7. Vorpriifung auf Sauren. Auch verschiedene Sauren lassen sich 
durch einfache Vorpriifungen in trockenen Gemischen oder in Losungen 
vorlaufig nachweisen. Man verfahrt hierbei in folgender Weise: 

a) Das trockene Gemisch oder die Losung wird mit verdiinnter Schwefel
saure iibergossen bzw. gemischt und die dabei auftretenden Erscheinungen 
beobachtet. Kohlensaure verrat sich durch Aufbrausen und Entwicklung 
von farb- und geruchlosem Gas. Bei Azetaten tritt der Geruch nach Essig
saure hervor. Rote Dampfe entstehen bei Anwesenheit von Nitriten. Bei 
Sulfiten und Thiosulfaten tritt der Geruch nach Schwefeldioxyd ein, bei 
letzteren unter gleichzeitiger Abscheidung von Schwefel. Bei Sulfiden und 
Polysulfiden entsteht Schwefelwasserstoff. bei letzteren unter gleichzCltiger 
Abscheidung von Schwefel. 

b) Eine Probe des zu untersuchl"nden Korpers wird im Rohrchen mit 
der 3--4fachen Menge konzentrierter Schwefelsaure iibergossen und er
warmt. Rierbei verraten sich dureh den Geruch die schon unter a er
kannten Sauren und Schwefelverbindungen; ferner Salzsaure und Salpeter
saure. Braune Dampfe verraten Bromverbindungen; violette Dampfe 
Jod aus Jodverbindungen; bei Gegenwart von Chloraten tritt Verpuffung 
ein. Vermutet man Borsaure, so fiigt man dem Gemisch, auBer der konzen
trierten Schwefelsaure, Weingeist hinzu, erwarmt und ziindet an; bei Gegen
wart von Borsaure brennt der Alkohol mit griiner Flamme. 

Wie aus dem Vorhergehenden ersichtlich, lassen sich durch eine regel
recht gefiihrte Voruntersuchung eine ganze Reihe von Korpern schon mit 
ziemlicher Bestimmtheit erkennen; die nachfolgende besondere Priifung 
wird dadurch wesentlich erleichtert. Man erkennt nicht nur die Anwesen
heit, sondern auch die Abwesenheit einer ganzen Reihe von Basen und 
Sauren. 

Losen und AufschlieBen. 
Nachdem die Vorpriifung abgesehlossen, beginnt die genaue Priifung 

mit der Losung der zu untersuchenden Korper. Aueh hierbei muB regel
recht verfahren werden, indem man die anzuwendenden Losungsmittel 
der Reihe nach verwendet und die etwa erhaltenen einzelnen Losungen 
iede fiir sieh priift. Als Losungsmittel werden benutzt: a) destilliertes 
Wasser, b) verdiinnte Salpetersaure (1 + 4), c) Salzsaure, d) als Auf
sehlieBungsmittel kohlensaure odeI' Xtzalkalien. 
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a) Wasserige Losung. Zu diesem Zwecke nimmt man zuerst eine 
ganz kleine Menge des zu untersuchenden Korpers, iibergie.l3t ihn in einem 
Probierrohrchen mit Wasser und erhitzt es bis zum Kochen. Er lost sich 
entweder ganzlich oder nur zum Teil auf; in letzterem Fall ermittelt man 
durch vorsichtiges Verdunl!ten der abfiltrierten Fliissigkeit, ob iiberhaupt 
etwas von dem zu untersuchenden Korper in Losung gekommen ist oder 
nicht. War dies der Fall, so kocht man eine gro.l3ere Probe mit destilliertem 
Wasser, filtriert ab, setzt die Losung zur Untersuchung beiseite und behandelt 
den ausgewaschenen Riickstand nach b mit verdiinnter Salpetersaure. 

In der wiisserigen Losung konnen nachfolgende Stoffe, weil unHislich 
oder sehr schwer loslich in Wasser, nicht vorhanden sein: von den Erden 
und Erdalkalien: die Karbonate, Chromate, Oxalate, Phosphate, Silikate, 
die Oxyde der Erden, die Sulfate, mit Ausnahme des schwerlOslichen Kal
ziumsulfats. Etwas loslich sind die Oxyde der Erdalkalien. Von den 
schweren und Edelmetallen sind unloslich: die reinen Metalle und 
Metallegierungen; ferner die Oxyde, Karbonate, Oxalate, Phosphate, 
~ilikate, Arsenate, Sulfide, einzelne Chloride, z. B. Quecksilberchloriir, 
Merkurochlorid, einzelne Sulfate, wie Bleisulfat, Wismutsubnitrat, Chro
mate. Ferner sind in Wasser unloslich: Schwefel, Kohlenstoff und 
Kieselsaure. Auf aIle die hier genannten Stoffe braucht also in der 
wiisserigen Losung nicht gepriift zu werden. 

b) Losung in verdiinnter Salpetersiiure. Der urspriingliche 
Korper bzw. der Riickstand von Untersuchung a wird nun mit verdiinnter 
Salpetersiiure el'wiirmt, und wenn nicht alles in Losung kommt, nach dem 
Erkalten filtriert und zur Untersuchung beiseitegesetzt. In dieser Losung 
brauchen wir auf aIle die in Wasser loslichen Korper nicht zu priifen; 
von den obengenannten, in Wasser unloslichen Korpern kommt die 
weitaus gro.l3te Zahl durch die verdiinnte Salpetersaure in Losung. Als 
in verdiinnter Salpetersiiure unlOslich werden zUrUckbleiben: einzelne 
Superoxyde (Bleisuperoxyd, bei dem Auflosen von Mennige), Mangan
superoxyd, Kieselsiiure, die Sulfate von Barium und Strontium, viele 
Silikate; Borsiiure wird sich beim Erkalten aus der hei.l3en Losung kristal
linisch ausscheiden u. a. m. 

c) Losung in konzentrierter Salzsaure. Der Riickstand von b 
wird mit konzentrierter Salzsaure erwarmt. Tritt hierbei der Geruch nach 
freiem Chlor auf, so la.l3t dies auf Superoxyde schlie.l3en, rue als Chloride in 
Losung kommen. Das Bleichlorid wird sich beim Erkalten kristallimsch 
abscheiden. 

d) Aufschlie.l3ung durch Alkalien. Einzelne Korper sind weder 
durch Wasser noch durch Sauren in Losung zu bringen, hier mu.13 meistens 
die Aufschlie13ung durch kohlensaure oder iitzende Alkalien versucht werden: 
hierzu geniigt in den meisten Fallen schon das Kochen mit wiisserigen Laugen, 
nur in einzelnen Fiillen mu.13 eine Schmelzung im Platintiellel vorgenommen 
werden. Bei dieser Aufl!chlie.l3ung werden die Korper entweder unmittelbar 
in lOsliche Korper iibergefiihrt z. B. die Kieselsiiure, oder es entstehen 
durch Umsetzung andere Verbindungen, die nun durch Siiuren leicht ge
lost werden ki:innen. So entstehen, z. B. aus Jod- oder Chlorblei durch 
Kochen mit Natriumkarbonat in Wasser lOsliches Chlor- oder Jodnatrium 
und unlOsliches Bleikarbonat, das durch Salpetersiiure in Losung iiber
gefiihrt werden kann. Ein gleiches ist der Fall beim Kochen von Kalzium-
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sulfat mit Natriumkarbonat. Barium- und Strontiumsulfat miissen da
gegen durch Schmelzung aufgeschlossen werden usw. 

Nachweis der Basen bzw. Kationen in Losungen. 
Bevor wir zum eigentlichen Nachweis schreiten, priifen wir die wasse

rigen Losungen auf ihre Reaktion, ob diese alkalisch oder sauer ist. Je 
nachdem das eine oder das andere der Fall, konnen wir auf die Abwesenheit 
verschiedener Korper schIieBen. In alkalischer Losung z. B. konnen weder 
Phosphate, noch die sauer reagierenden SaIze des Aluminiums usw. vor
handen seine Umgekehrt schIie13t eine saure LOllung von vornht'rein die 
Gegenwart der Karbonate und der Alkalisulfide aus. 

Um die verschiedenen Basen bzw. Kationen nachzuweisen, bedient 
man sich der Reihe nach foIgender Reagenzien: 1. Salzsaure, 2. Schwefel
wasserstoff, 3. Ammoniakfliissigkeit, 4. Schwefelammonium, 5. Ammonium
karbonat. Wir erreichen durch diese 5 Reagenzien den Nachweis bestimmter 
Gruppen, die untereinander wieder durch besondere Ma13nahmen getrennt 
werden konnen. Die 6. Gruppe bilden dann diejenigen Basen bzw. Kationen, 
welche durch keines der 5 obengenannten Reagenzien gefallt werden. 

Wenn durch irgendeins der FaIlungsmitteI ein Niederschlag ent
steht, so filtriert man ab, setzt dem Filtrat noch eine kleine Menge des 
Fallungsmittels hinzu, um sich zu iiberzeugen, daB aIle Basen bzw. Kat
ionen der betreffenden Gruppe ausgefallt sind. 1st dieses festgestellt, wird 
die Losung zur weiteren Untersuchung beiseitegesetzt und der Niederschlag 
behufs weiterer Priifung sorgfaltig mit destilliertem Wasser ausgewaschen. 

1. Gruppe. 
a) Neutrale oder saure Losungen. Ma.n setzt der Losung ein 

wenig verdiinnte Salzsaure hinzu, beobachtet, ob Gase entweichen (KohIen
dioxyd, Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxyd usw.) und ob Niederschlage 
auftreten. 

1. Es entsteht ein weiBer, kii.siger NiederschIag, der sich am Licht 
rasch dunkler farbt und in iiberschiissigem Ammoniak voIlkommen 
losIich ist. Er besteht aus Silberchlorid, zeigt also die Gegenwart 
von Silber an. 

2. Es entsteht ein weiBer, feiner NiederschIag, der sich in iiberschiissiger 
Salzsaure nicht lost. Er besteht aus Merkurochlorid und zeigt 
Quecksilberoxydulsalze an. 

3. Es entsteht ein Niederschlag von Schwefel bei gleichzeitiger Ent
wicklung von Schwefeldioxyd. Zeigt die Gegenwart von thio
schwefeIsauren SaIzen an. 

4. Es entsteht ein weiBer, kristallinischer NiederschIag; er besteht aus 
Bleichlorid und zeigt die Gegenwart von Bleisalzen an. Da das 
Bleichlorid in Wasser nicht vollig unloslich ist, muJ3 auf Blei auch 
in der 2. Gruppe geprUft werden. 

Es konnen ferner weiJ3e Niederschlage von basischen Wismut- oder 
Antimonverbindungen entstehen, sie sind aber in iiberschiissiger Salz
saure los1ich. 

b) Alkalische Losungen. 
1. Es scheidet sich SchwefeI unter gleichzeitiger Entwicklung von 

Schwefelwasserstoff abo Zeigt die Gegenwart von Polysulfiden an. 
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2. Es scheidet sich Kieselsaure in gallertartiger Form ab; sie wird durch 
Erhitzen pulverformig. 

2. Gruppe. 
In das Filtrat von der ersten Gruppe, bzw. in die urspriingliche Losung, 

wenn sie durch Salzsaure keine Fiillung ergeben hat, leitet man so lange 
Schwefelwasserstoffgas, als es aufgenommen wird. Hierdurch werden ge
falIt: 1. Blei: schwarz; 2. Quecksilber, Merkuriverbindungen, Merkuriionen, 
anfangs gelb, dann braunlich, zuletzt schwarz; 3. Kupfer: schwarz; 4. Wis
mut: schwarzbraun; 5. Kadmium: gelb; 6. Arsen und arsenige Saure: gelb; 
7. Antimon: orangerot; 8. Zinnoxydul: schwarzbraun; 9. Zinnoxyd: gelb. 

Aus der Losung kann ferner beim Einleiten des Schwefelwasserstoffes 
Schwefel ausgefaJlt werden: bei Gegenwart von Eisenoxydsalzen (Ferriionen), 
Obermangansaure, starkem Oberschusse von Salpetersaure; ferner bei Gegen
wart von Chlor, J od und Brom u. a. m. 

3. Gruppe. 
Aus dem Filtrat der 2. Gruppe bzw. der nicht gefalIten urspriinglichen 

Losung verjagt man zuerst samtlichen Schwefelwasserstoff durch Kochen; 
man erwarmt dann mit Salpetersaure, um etwa vorhandene Eisenoxydul· 
salze (Ferroionen Fe") in Oxydsalze (Ferriionen Fe''') iiberzufiihren; und 
versetzt nun mit Ammoniumchloridlosung und schlie.Blich mit so viel Am
moniak, daB es maBig vorherrscht. J etzt wird so lange erwarmt, bis alles 
freie Ammoniak verjagt ist. Es werden gefallt: 1. Eisenoxydsalze: rot
braun; 2. Chrom: schmutziggriin; 3. Aluminiumoxyd, phosphorsaures Alu
miniumoxyd, phosphorsaures Eisenoxyd, phosphorsaures und oxalsaures 
Kalzium, Strontium, Barium und phosphorsaure Ammoniakmagnesia: weiB. 

4. Gruppe. 
Die filtrierte Losung von der dritten Gruppe wird wiederum mit Am

moniak versetzt und dann moglichst helle SchwefelammoniumlOsung hinzu
gefiigt. Hierdurch werden gefallt: 1. Mangan: fleischfarben; 2. Zink: weill; 
3. Kobalt und Nickel: schwarz. 

o. Gruppe. 
Aus dem Filtrat der 4. Gruppe, bzw. der nicht gefallten Losung ent

fernt man zuerst das Schwefelammonium durch Kochen; filtriert den aus
geschiedenen Schwefel ab; versetzt das Filtrat zuerst mit Ammoniak
fliissigkeit, dann mit Ammoniumkarbonat und kocht, solange Kohlen
dioxyd entweicht. Es werden ausgefallt: Barium, Strontium und Kalzium, 
alle drei als weiBe Karbonate. 

6. Gruppe. 
Jetzt konnen noch in Losung sein: Kalium-, Natrium- und Magnesium

salze, und endlich ist die urspriingliche Losung auf Ammoniumverbindungen 
zu prillen. 

Trennung der Basen, der Kationen, in den einzelnen Gruppen. 
1. Gruppe. 

Hier konnen, wie wir friiher gesehen haben, durch Salzsaure dauernd 
ausgefallt werden: Silberchlorid, Bleichlorid und Merkurochlorid. Um diese 
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drei voneinander zu trennen, verfahrt man folgendermaBen: Der ent
standene Niederschlag wird zuerst mit Wasser gekocht, dann auf ein 
Filter gebracht und mit heiBem W.~sser nachgewaschen. Bleichlorid geht 
in Losung und laBt sich im Filtrat durch Schwefelsaure nachweisen. Es 
entl!teht, wenn Blei vorhanden, ein weiBer Niederschlag von Bleisulfat. 

Der Filterriickstand wird mit Ammoniakfliissigkeit ausgewaschen; 
Silberchlorid geht in Losung und kann aus dieser durch iiberschiissige Sal
petersaure wieder ausgefallt werden. 

AgCl + NH40H = NHsAgCI + H20 
NHaAgCI + HNOa = AgCI + NH4NOa. 

War Merkurochlorid vorhanden, so schwarzt es sich durch die Ammo
niakfliissigkeit und bleibt ungelost auf dem Filter zuriick als Dimerkuro
ammoniumchlorid, NHsHg2Cl. Es wird durch Kochen mit Salpeter
saure in Losung gebracht und in dieser Losung durch Schwefelwasser
stoff nachgewiesen. 

2. Gruppe. 
Die durch Schwefelwasserstoff ausgefallten Sulfide der 2. Gruppe lassen 

sich durch Behandeln mit Schwefelammonium in 2 Abteilungen bringen. Los
lich in Schwefelammonium sind: die Sulfide von Arsen, Antimon undZinn. 
Unloslich: die Sulfide von Blei, Quecksilber, Kupfer, WismutundKadmium. 

Man iibergieBt den Niederschlag der 2. Gruppe mit Schwefelammonium, 
dem man ein wenig Ammoniakfliissigkeit zugesetzt hat, und digeriert unter 
ofterem Umschiitteln. Lost sich der Niederschlag ganz, so konnen nur die 
Sulfide von Arsen, Antimon und Zinn vorhanden sein. Lost der Nieder
schlag sich nur zum Teil oder gar nicht, so mull er, sehr gut ausgewaschen, 
auf folgende Weise weiter untersucht werden: 

A. Der Niederschlag wird in einem Schalchen mit verdiinnter Salpeter
saure iibergossen, bis zum Sieden erhitzt und mit dem Kochen so lange fort
gefahren, bis die iiberschiissige Salpetersaure groBtenteils entfemt ist. 
Quecksilbersulfid bleibt, wenn vorhanden, ungelost; das schwarze Sulfid 
wird mit Konigswasser in Losung gebracht und dann, nach Verjagen der 
freien Saure, das Quecksilber nachgewiesen. Die von Quecksilbersulfid 
abfiltrierte Losung wird zuerst mit Schwefelsaure versetzt, Blei fallt ala 
weiBes Bleisulfat nieder. Man filtriert ab, iibersattigt mit Ammoniak; Wis
mut fallt als weiBes Hydroxyd aus, Kupfer und Kadmium bleiben in Losung, 
die, wenn Kupfer vorhanden, tiefblau gefarbt ist. Um neben dem Kupfer 
das Kadmium nachzuweisen, wird die blaue Fliissigkeit durch Zusatz von 
Zyankaliumlosung entfiirbt und dann mit Schwefelwasseratoff versetzt; 
Kadmium fiillt als gelbes Schwefelkadmium aus. Blieb dagegen die Losung 
nach Dbersattigen mit Ammoniak farblos, war also kein Kupfer vorhanden, so 
kann das Kadmium unmittelbarmit Schwefelwasserstoff nachgewiesen werden. 

B. Die Trennung der in Schwefelammonium gelosten Sulfide des Arsens, 
Antimons und Zinns wird auf folgende Weise bewerkstelligt: die Sulfide 
werden zuerst durch Salzsaure wieder ausgefiillt, der Niederschlag auf 
ein Filter gebracht, gut ausgewaschen und dann mit einer konzentrierten 
Losung von Ammoniumkarbonat langere Zeit digeriert; Arsensulfid kommt 
in Losung und liiBt sich aus dieser Losung durch iiberschiissige Salzsiiure 
als gelbes Schwefelarsen wieder ausfallen. Bei dem Behandeln mit Ammo
niumkarbonat ungelost gebliebenes Antimon- und Zinnsulfid trennt man 
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dann auf folgende Weise: die Sulfide werden zuerst in maI3ig konzentrierter 
Salzsaure gelost; die Losung wird etwas verdiinnt und mit etwas Zink
metall versetzt: metallisches Zinn und Antimon fallen aus. Die schwammig 
gefallten Metalle werden ausgewaschen und dann mit verdiinnter Salz
saure behandelt: nur das Zinn kommt in Losung. Die Losung gibt mit 
Merkurichlorid, einen wei13en bis grauen Niederschlag von Merkurochlorid 
und etwas metallischem Quecksilber. Das zuriickbleibende ungeloste Anti
mon wird durch Salpetersaure in Losung gebracht und in der verdiinnten 
Losung durch Fallung mit Schwefelwasserstoff als orangerotes Antimon
sulfid nachgewiesen. 

3. Gruppe. 
Der bei der Ausfallung der 3. Gruppe durch Ammoniakfliissigkeit 

erhaltene Niederschlag wird durch verdiinnte Salzsaure in Losung gebracht 
und dann die Losung mit so viel Natriumhydroxyd versetzt, da13 dieses 
reichlich vorwaltet. Hierdurch kommen etwa vorhandenes Aluminium
oxyd und Chromoxyd, letzteres mit griiner Farbe, in Losung. 1st die 
Losung griin, so wird sie bis zum Sieden erhitzt; das Chrom fallt als 
Chromoxydhydrat aus, und in dem jetzt farblosen Filtrat kann das 
Aluminiumoxyd durch Zusatz von Ammoniumchlorid als weiI3es Alu
miniumoxydhydrat ausgefallt werden. 

In dem durch die Natronlauge entstandenen Niederschlage konnen, 
wenn saure Losungen vorhanden waren, auch die Phosphate oder Oxalate der 
Erdalkalien vorhanden sein. Hierauf ist zuerst zu priifen. Zu diesem Zwecke 
wird eine kleine Probe des Niederschlages durch verdiinnte Salpetersaure in 
Losung gebracht und die Losung in 2 Teile geteilt. Die eine Halfte wird 
zuerst mit Ammoniakfliissigkeit und dann mit molybdansaurem Ammonium 
versetzt. 1st Phosphorsaure zugegen, so entsteht ein gelber Niederschlag. 
Die zweite Halfte wird mit einer Losung von Natriumkarbonat gekocht; 
hierbei fallen die gebundenen Basen aus, wahrend etwa vorhandene Oxal
saure in Losung bleibt. Man versetzt diese Losung mit Essigsaure, erwarmt 
und fallt dann die Oxalsaure mit Kalziumchloridlosung aus. 

Nachdem die Gegenwart oder Abwesenheit von Phosphor- und Oxal
saure nachgewiesen, verfahrt man, wenn beide Sauren vorhanden, nach A. 
1st nur Phosphorsaure zugegen, nach B. 1st nur Oxalsaure zugegen, nach C 
und, im FaIle sowohl Phosphate als auch Oxalate fehlen, nach D. 

A. Man lOst den Niederschlag in konzentrierter Salpetersaure und er
hitzt die Losung mit iiberschiissiger Zinnfolie. Die Phosphorsaure wird 
als Zinnphosphat ausgeschieden. Die abfiltrierte Losung wird mit iiber
schiissigem Natriumkarbonat versetzt und gekocht. Die Oxalsaure bleibt 
als Natriumoxalat in Losung; die Basen werden ausgefallt. Die gefallten 
Basen werden in Salpetersaure gelost, die Losung mit Ammoniakfliissigkeit 
und Ammoniumchlorid gefallt. Es fallen, da Oxal- und Phosphorsaure ent
fernt, nur Eisen, Chrom und Mangan als Hydroxyde aus; diese werden 
nach D getrennt. Die yom etwa entstehenden Niederschlag abfiltrierte 
Losung ist nach Gruppe 4, 5 und 6 auf Mangan, Barium, Strontium, Kalzium 
und Magnesium zu priifen. 

B. Wenn nur Phosphorsaure zugegen ist, entfernt man sie nach A 
durch Kochen der salpetersauren Losung mit Zinnfolie. Das Filtrat wird 
mit Ammoniumchlorid und Ammoniakfliissigkeit ausgefalIt, Eisen, Brom 
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und Mangan nach C getrennt. Das Filtrat nach Gruppe 5 und 6 weiter 
untersucht. 

C. 1st nur Oxalsiiure zugegen, so kocht man den durch Natronlauge 
entstandenen Niederschlag mit Natriumkarbonat; die Oxalsiiure kommt 
hierbei in Losung. Der ausgewaschene Riickstand wird in Salpetersaure 
gelost, etwa vorhandene Eisen, Chrom und Mangan durch Ammonium
chlorid und Ammoniakfliissigkeit ausgefiiIlt und nach D getrennt. Das 
Filtrat wird nach Gruppe 5 auf Barium, Strontium und Kalzium ge
priift. 

D. Die Niederschlage, die Chrom, Eisen und Mangan enthalten konnen, 
priift man zuerst auf Chromo Eine kleine Probe des Niederschlages wird 
mit etwas Natriumkarbonat und Salpetersaure gemengt und auf dem Platin
blech geschmolzen; die Schmelze wird mit Wasser ausgelaugt. Die Losung 
ist gelbgefarbt, wenn Chrom vorhanden war; man stelIt dieses noch weiter 
dadurch fest, daI3 man aus der angesiiuerten Losung die entstandene Chrom
siiure durch Bleiazetat aIs gelbes Bleichromat ausfiiIlt. 1st die Gegenwart 
von Chrom in dieser Probe nachgewiesen, so wird der ganze Rest des ur
spriinglichen Niederschlages in gleicher Weise behandelt und dann der 
unIosliche Riickstand der Schmelze auf Eisen und Mangan gepriift. Diese 
heiden trennt man auf folgende Weise: man lost in moglichst wenig Salz
saure und versetzt die Losung so lange mit Natriumazetat, bis die Farbe 
dunkelrot geworden ist; jetzt erhitzt man bis zum Kochen. Das Eisen 
fiilIt als basisch Ferriazetat aus, und in der filtrierten Losung laJ3t sich das 
Ma.ngan dutch Schwefelammonium als fleischfarbenes Manganosulfid, nach
welsen. 

4. Grnppe. 
Der beiAbscheidung der 4. Gruppe durchSchwefelammonium entstandene 

Niederschlag kann bestehen aus den Sulfiden von Mangan, Zink, Nickel und 
Kobalt. Man wascht ihn auf dem Filter zuerst mit schwefelammonium
haltigem Wasser aus und iibergieI3t ihn dann, ebenfalls auf dem Filter, mit 
kalter Salzsaure. Manganosulfid und Zinksulfid kommen in Losung und 
werden auf folgende Weise getrennt: Die Losung wird erhitzt bis zur voll
stiindigen Verjagung des in ihr noch enthaltenen Schwefelwasserstoffes; 
dann versetzt man mit iiberschiissiger Natronlauge. Mangan fiillt als 
weilles Manganoxydulhydrat aus, veriindert sich aber an der Luft sofort 
in braunes Manganoxyd. Zink falIt zuerst ehenfall::: aus, lost sich aber im 
iiberschiissigen Atznatron wieder auf; aus dieser Losung la13t es sich durch 
Schwefelwasserstoff aIs weiJ3es Zinksulfid ausfillen. 

Der nach dem Auswaschen mit Salzsaure auf dem Filter verbliebene 
Riickstand von Schwefelnickel und Schwefelkobalt wird durch Erwarmen 
mit Konigswasser in Losung gebracht; die iiberschiissige Saure durch 
Verdampfen entfernt. Die mit Wasser etwas verdiinnte Losung wird 
nun vorsichtig mit so viel Natronlauge versetzt, bis eine dauemde 
Fallung entsteht; jetzt iibersattigt man mit Essigsaure, fiigt Natrium
azetat und zuletzt reichlioh Kaliumnitrit hinzu. Kobalt falIt sofort oder 
nach einiger Zeit als gelbes salpetrigsaures Kobaltoxydkali aus. In der 
abfiltrierten Losung liiI3t sich das Nickel durch iiberschiissige NatIOn
lauge als apfelgriines Nickeloxydhydrat ausfiiIlen. Dieser Niederschlag 
wird in der Boraxperle (s. Vorpriifung) noch weiter auf Nickel ge
priift. 
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6. Gruppe. 
Die bei der Fii.Ilung der 5. Gruppe vielleicht erhaltenen Karbonate 

von Barium, Strontium und Kalzium werden auf folgende Weise getrennt: 
Man lost die Karbonate zuerst in moglichst wenig Essigsaure und versetzt 
nun eine Probe mit Kaliumdichromat. 1st Barium zugegen, so fallt es als 
gelbes Bariumchromat aus; ist dieses festgestelIt, so fallt man aus der 
ganzen Losnng das Barium durch Kaliumdichromat aus, filtriert ab und 
versetzt das Filtrat mit Ammoniakfliissigkeit und Ammoniumkarbonat. 
Die Karbonate von Strontium und Kalzium fallen aus, werden auf dem 
Filter ausgewaschen und dann in moglichst wenig Salzsaure gelost. Die 
Losung wird in zwei Teile geteilt und in der einen das Strontium durch 
Gipswasser ala Strontiumsulfat ausgefalIt; aus der anderen Hiillte wird, 
wenn Strontium vorhanden, dieses zuerst mit Schwefelsaure ausgefallt, 
das Filtrat mit Ammoniakfliissigkeit versetzt und dann der Kalk durch 
Ammoniumoxalat ausgefallt (Ammonchlorid). 

6. Gruppe. 
Es sind nun noch nachzuweisen Kalium-, Magnesium- und Ammonium

saIze. Ammoniumsalze werden bei der Voruntersuchung durch Kochen mit 
Kalilauge schon erkannt sein. Sind Ammoniakverbindungen vorhanden, so 
zeigt sich der stechende Geruch nach Ammoniak; bei ganz kleinen Mengen, 
wenn der Geruch nicht kraftig auf tritt, bringt man einen mit etwas Salz
saure befeuchteten GIasstab in die Dampfe; es entstehen, wenn auch nur 
die geringsten Spuren von Ammoniumverbindungen vorhanden, sofort 
weH3e Nebel von Ammoniumchlorid. 

Nach dem Ausfallen der ersten fiinf Gruppen konnen in dem jetzt zu 
untersuchenden Filtrat auller den SaIzen von Kalium, Natrium und Magne
sium noch Spuren von Barium und Kalzium zugegen sein. Werden diese 
beiden in einer kleinen Probe festgestellt, so wird das Barium zuerst mit 
Schwefelsaure, dann der Kalk nach dem "Obersattigen mit Ammoniak durch 
Ammoniumoxalat ausgefiilIt. Von dem Filtrat wird jetzt eine kleine Probe 
durch Natriumphosphatlosung auf Magnesium gepriift. Wird durch ent
stehenden weillen NiederSChlag Magnesiumoxyd festgestelIt, so verfiihrt 
man mit dem Reste der Losung nach A, im anderen FaIle nach B. 

A. Die Losung wird, um die Ammoniumsalze zu entfernen, bis zur Trockne 
abgedampft und der Riickstand in Wasser mittels einiger Tropfen Salz
silure gelost; die entstandene Losung wird kochend mit Barytwasser ver
setzt; Magnesiumoxyd und moglichenfalls Schwefelsaure werden ausgefii.llt. 
Der entstandene Niederschlag von Magnesiumoxydhydrat und moglichen
falls Bariumsulfat werden abfiltriert, aus der Losung das noch vorhandene 
Barium durch Ammoniumkarbonat ausgefallt und die filtrierte Losung nun 
nach B auf Kalium und Natrium gepriift. 

B. Die zuriickgebliebene Losung wird bis zur Trockne verdampft und 
gelinde gegliiht, bis aIle Ammoniumsalze verdampft sind. Bleibt iiberhaupt 
kein Riickstand, so sind Kalium und Natrium nicht vorhanden, andernfalls 
lost man den Riickstand in wenig Wasser und teilt diese Losung in zwei 
IDilften. Die eine Hillfte versetzt man mit Natriumazetat und Wein
silurelosung und riihrt stark; sind KalisaIze vorhanden, so entsteht ein 
weiBer kristallinischer Niederschlag von Kaliumbitartrat. 

Bnchhellter·Otterabach. I. 16. AnD. 89 
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Die zweite Halfte wird ziemlich zur Trockne abgedampft und dann 
am Ohre des Platindrahtes im nichtleuchtenden Teile der Flamme gegliiht. 
1st Natrium vorhanden, so farbt sich die Flamme gelb, eine Farbung, die 
auch durch etwa vorhandenes Kalium nicht verdeckt wird. 

Priifnng auf Sinren bzw. Anionen. 
Eine ganze Reihe von Sauren (Kohlensaure, Essigsaure, schweflige 

Saure, arsenige Siiure usw.) werden schon in der Vorpriifung aufgefunden 
sein. Immer aber mu.f3 der Priifung auf die einzelnen Siiuren, auf die 
Anionen, die Feststellung der Basen, der Kationen, voraufgegangen sein. 
Man ist hierdurch meist in der Lage, sichere Schliisse auf die An- und Ab
wesenheit vieler Siiuren machen zu konnen. Ob eine Losung neutral oder 
sauer reagiert~ Ob der zu untersuchende Korper in Wasser oder Siiuren 
lOslich war ~ Alles dieses gibt uns bestimmte Fingerzeige. 

Da.f3 wir bei dem hier zu beschreibenden analytischen Gang, gerade 
wie bei den Kationen, den Basen, die seltenen Anionen, Siiuren unberiick
sichtigt lassen, versteht sich von selbst. 

Man hat fiir die Bestimmung der einzelnen Siiuren 3 Gruppenreagenzien, 
durch welche dieselben erkannt werden konnen. Es sind dies 1. Barium
chlorid, 2. Bleiazetat und 3. Silbernitrat. 

Wir geben nachstehend (Seite 1417), aus "Qualitative Analyse von 
Dr. Ludwig Medicus, Tiibingen, Verlag der Lauppschen Buchhand.lung", 
dem wir auch bei der Analyse der Kationen vielfach gefolgt sind, eine 
Obersichtstafel zur Auffindung der wichtigsten Siiuren. Zu bemerken 
ist jedoch, da.f3 die Sauren stets in neutralen Losungen aufgesucht werden 
miissen; saure Losungen werden daher zuerst mit Natriumkarbonat 
neutralisiert; hierbei fallen eine Anzahl von Basen als Karbonate aus. Diese 
werden abfiltriert, das FiItrat zur Verjagung der Kohlensaure erhitzt und 
dann mit Essigsiiure genau neutralisiert. Umgekehrt werden alkalische 
Losungen so lange mit Essigsiiure versetzt, bis sie genau neutral reagieren. 
Hierbei werden vielfach Ausscheidungen von Kieselsaure oder von Schwefel, 
durch Zersetzung von Sulfiden stattfinden; diese miissen durch Filtration 
entfernt werden. 

Mit Hilfe der Obersichtstafel wird es stets gelingen, die einzelnen Siiuren 
zu erkennen, um so mehr, wenn man beriicksichtigt, dall schon in der Vor
priifung eine ganze Reihe von Siiuren (Kohlensiiure, Essigsiiure, schweflige 
Siiure, Thioschwefelsiiure, Chromsiiure, Borsiiure, arsenige und Arsen
siiure usw.) erkannt sein werden. Die Zahl der iibrigbleibenden ist also 
nicht besonders groll, und obendrein werden wohl nur in den seltensten 
Fallen in einer zu untersuchenden Mischung aIle aufgefiihrten Siiuren vor
handen sein. Selbstverstiindlich werden bei den aufgefundenen Sauren 
auch die iibrigen Identitatsproben, wie sie bei den einzelnen Chemikalien 
stets aufgefiihrt sind, vorgenommen. 

Die wenigen organischen Sauren, die fiir uns in Betracht kommen, 
lassen sich in wasseriger Losung ebenfalls leicht nachweisen. Man priift 
zuerst auf Oxalsaure und Weinsiiure und Zitronensiiure in folgender Weise: 
Man setzt zu einem Teile der urspriinglichen Losung etwas Ammoniumchlorid 
und Ammoniakfliissigkeit bis zur schwach alkalischen Reaktion und fiigt 
dann Kalziumchlorid hinzu. Es entsteht ein wei.f3er Niederschlag = 0 xal-
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saure oder Weinsaure. Um diese beiden zu unterscheiden, gibt man 
zu einer neuen Probe der urspriinglichen Losung Kalkwasser im "Oberschu.13 
und fiigt dann dem entstandenen Niederschlag Ammoniumchlorid hinzu. 
Verschwindet der Niederschlag nicht, so ist Oxalsaure, verschwindet er, ist 
Weinsii.ure zugegen. Die Gegenwart der letzteren kann noch dadurch nach
gewiesen werden, da.13 man zur urspriinglichen Losung Kalziumazetat setzt. 
Es entsteht ein wei.l3er, kristallinischer Niederschlag. 

Entsteht beim ersten Versuche mit Kalziumchloridlosung kein Nieder
schlag, so kocht man die Fliissigkeit langere Zeit, fiigt dann noch etwas 
Ammoniakfliissigkeit hinzu und stellt beiseite. Entsteht dabei oder nach 
einiger Zeit ein kristallinischer, wei.l3er Niederschlag, so ist Zi tro ne nsa ure 
zugegen. 

Um Essigsaure zu erkennen, gibt man zu einer kleinen Probe des 
urspriinglich festen Korpers oder des Abdampfriickstandes ein wenig Wein
geist und Schwefelsaure. Beim Erhitzen zeigt sich sofort der bezeichnende 
Geruch nach Essigather. 

Der oben besprochene analytische Gang macht durchaus keinen An
spruch auf Vollstandigkeit, und zwar um nicht durch "Oberfiille des Stoffes 
zu verwirren. Die Angaben werden aber iiberall dort ausreichen, wo es 
sich um die Analyse von Chemikalien handelt. Sie werden hochstens dort 
versagen, wo Mischungen zahlreicher Stoffe untereinander vorhanden sind. 
Rier reicht ein Selbstunterricht nicht aus; es wird bei der Ausfiihrung der
artiger verwickelter Analysen unbedingt die Unterweisung im Laboratorium 
erforderlich. 

Ma.Banalyse. 
Um in chemischen Verbindungen die einzelnen Stoffe der Menge nach, 

also quantitativ zu ermitteln, benutzt man neben der Gewichtsanalyse die 
MaBanalyse. Bei der Gewichtsanalyse ist man bestrebt, das Gewicht der 
einzelnen Stoffe einer bestimmten Menge der Verbindung durch die Waage 
festzustellen. Man fiihrt die einzelnen Stoffe in unlosliche Verbindungen 
iiber, z. B. Schwefelsaure in Bariumsulfat, wagt diese und berechnet daraus 
das Gewicht des Korpers, hier der Schwefelsaure. Oder man stellt sich aus 
Losungen durch Erhitzen und nachheriges Gliihen wagbare Riickstande her. 

Bei der MaBanalyse aber bestimmt man die Menge eines Stoffes nach 
dem Verbrauch einer Reagenzlosung von bekanntem Gehalte, die erforderlich 
ist, um gewisse chemische Vorgange hervorzurufen, z. B. um eine Saure 
durch eine Lauge oder eine Lauge durch eine Saure zu neutraIisieren. Wagt 
man bei der Gewichtsanalyse, so mu.13 man bei der Ma.l3analyse messen. 
Hierzu bedarf man Me.l3gerate, und zwar: 

1. Me.l3kolben oder MelHlaschen. Es sind dies Stehkolben mit 
langem RaIse, meist mit einem Glasstopfen versehen, die bei bestimmtem 
Warmegrade bis zu einer Marke eine gewisse Raummenge Fliissigkeit fassen. 
Solche Me.l3kolben sind von 50 ccm Inhalt an bis zu 2000 ccm im Randel 
(Abb.659). 

2. Me13- oder Mischzylinder. In Kubikzentimeter eingeteilte Glas
gefii..I3e mit Fu.13 und Ausgu.13 oder mit Hals und Glasstopfen (Abb. 660 u. 661). 

3. Pipetten. Man unterscheidet MeJ3pipetten und Vollpipetten. Me.l3-
pipetten sind unten und oben offene, iiberall gleichweite, in Grade eingeteilte 
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Glasrohren (Abb.662). Man fiillt sie durch vorsichtiges Ansaugen und 
verhindert durch Aufdriicken des Daumens auf die obere Offnung das 

Abb. 659. Abb.660. 
MeBkolben. MeBzylinder mit AusguB. 

Abb. 661. 
Mischzylinder mit Hals 

und Giasstopfen. 

AusflieBen. Durch Loslassen und wieder Aufdriicken des Daumens kann 
man dann eine beliebige Menge der Fliissigkeit ausflieBen lassen, die durch 
die Gradeinteilung angezeigt wird. 

Abb.662. 
MeBpipette. 

Abb. 663. 
Vollpipette. 

n 

Abb.664. 
Bllrette nach Mohr. - a Glasrohre. b AU8' 
iaufspitze mit Quetechhahn. c Quetschhahn. 

Vollpipetten: Glaserne Stechheber mit bauchiger Erweiterung. Sie 
fassen bis zu einer Marke eine gewisse Raummenge Fliissigkeit und dienen 
dazu, bestimmte Mengen FIiissigkeit aufzunehmen und sie wieder aus
flieBen zu lassen (Abb. 663). 
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4. Buretten: Gleichweite glaserne Rohren, die von oben nach unten 
in 1110' lis, 1/2 oder III ccm eingeteilt sind. Von ihnen sind verschiedene 
Formen im Gebrauch, hauptsachlich: 

a) Buretten nach Mohr: oben und unten offen und mit einem Stuck
chen Gummischlauch und glaserner Auslaufspitze versehen. Ein 
Quetschhahn schlieI3t die Offnung des Gummischlauches. Durch 
Druck auf die beiden Platten des Quetschhahnes flieI3t die 
Flussigkeit in dunnem Strahl aus, bis die SchlauchOffnung durch 
Loslassen der Platten wieder geschlossen wird (Abb. 664). 

Abb. 665 und 666. Abb.667. Abb.668. 
Btiretten mit Glashahn. Stehbilrette nach Gay-Lussac. Englische Bilrette. 

b) Buretten mit Glashahn. Hier ist entweder unmittelbar an der 
Burette oder an einem seitlich angebogenen Glasrohr ein Glashahn an
statt des Gummischlauches und des Quetschhahnes angebracht 
(Abb. 665 und 666). 

c) Stehburette nach Gay - Lussac. Sie ist unten geschlossen, steht 
in einem HolzfuI3 und ist mit einem seitlich von unten angebrachten 
dunnen Glasrohre versehen, aus dem die Flussigkeit beim Neigen 
der Burette ausflieI3t (Abb. 667). 

d) E nglische Burette. Eine Stehburette, die oben in eine um
gebogene Spitze auslauft und einen seitlichen Ansatz tragt, der zum 
Einfiillen der Flussigkeit dient. Will man diese ausflieI3en lassen, 
so neigt man die Burette, und nun flieI3t die Fl.ussigkeit aus der 
Spitze ab (Abb. 668). 

Zur Ausfuhrung einer Analyse nach maI3analytischem Verfahren be
darf man weiter der ReagenzlOsungen, Probeflussigkeiten, Maf3flussigkeiten 
oder ti t ri erten Losungen, d. h. Flussigkeiten, die eine ganz bestimmteMenge 
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eines Stoffes in Losung haben. Vor allem verwendet man die sog. Nor mal
losungen oder volumetrischen Losungen, wo in 11 Losung das 
Aquivalentgewicht des Stoffes in Grammen abgewogen enthalten ist, oder 
1/10 bzw. 1/100 Normallosungen, die den 10. bzw. 100. Teil des Aquivalent
gewichtes in Losung haben. 1st Z. B. das Aquivalentgewicht von Kalium
hydroxyd (KOH), 56,11, so sind in 11 Normalkalilauge 56,11 g Kalium
hydroxyd gelost, in 1 ccm also 0,0561 g. Dieses Gewicht des in 1 ccm 
vorhandenen wirksamen Stoffes wird als Titer bezeichnet. 

J e nach dem Korper, der maBanalytisch ermittelt werden soIl, unter
scheidet man verschiedene Verfahren: 

1. Die Azidimetrie. 2. Die Alkalimetrie. 3. Das Oxydationsverfahren. 
4:. Die J odometrie. 5. Das Fiillungsverfahren. 

1. DieAzidimetrie. Hierunterverstehtman die Ermittlungdes Saure
gehaltes einer Fliissigkeit dadurch, daB man sie mit N ormalalkalilauge neutra
lisiert und nach dem Verbrauch an Normallauge den Sauregehalt berechnet. 

Man wagt sich Z. B. 5 g Salzsaure ab oder miBt mit einer Pipette 
5 ccm ab, verdiinnt sie in dem Mischzylinder mit Wasser und bringt dies 
Gemisch in ein Becherglas. Um sicher erkennen zu konnen, wann die Neu
tralisation eingetreten ist, fiigt man der Saure einen Indikator zu, Z. B. 
Lackmustinktur oder Phenolphthaleinlosung oder bei Mineralsauren Di
methylaminoazobenzoI. Auf Zusatz von Lackmustinktur bzw. Dimethyl
aminoazobenzol wird die Fliissigkeit gerotet, durch PhenolphthaleinlOsung 
wird me nicht verandert. Nun fiillt man die Biirette mit Normalkalilauge, 
bringt die Salzsiiure unter die Biirette und laBt so lange Normalkalilauge 
zuflieBen, bis die durch Lackmustinktur gerotete FliiRBigkeit dauernd blau 
bzw. die mit PhenoiphthaleinlOsung versetzte Saure rot geworden ist. 
Zu beachten ist dabei, daB die volumetrische Losung anfiinglich in diinnem 
Strahl unter bestandigem Umriihren mit einem Glasstabe bis fast zur Neu
tralisation zugesetzt wird, dann aber nur tropfenweise. Aucb tut man gut, 
das Becherglas auf ein Stiick weilles Papier zu stellen, um die Farben
erscheinung besser beobachten zu kounen. 

Nehmen wir an, es waren 38,5 ccm Normalkalilauge erforderlich ge
wesen, um die Saure zu neutralisieren, so wiirde die Saure einen Gehalt 
von ungefahr 28 % HOI haben. 

1 ccm Normalkaliiauge enthiilt 0,0561 KOH. Das Aqllivalentgewicht 
des OhlorwaRserstoffes ist 36,47. Nach ~er Gleichung 

KOH + HOI KOI + ~O 
Kaliumhydroxyd + Ohlorwasserstoff = Kaliumchlorid + Wasser 

56,11 + 36,4:7 - 74:,56 + 18,02 

entepricht 1 ccm KOH also 0,0561 g einem Gewichte von 0,0364:7 HOI, da 
diese Gewichtsmengen erforderlich sind, um sich zu siittigen. Sind nun 
38,5 ccm Normalkalilaugl' verbraucht, so muB die Saure 38,5 X 0,0364:7 HOI 
enthalten = 1,404:095. Wird dieses in 5 g enthaltene Gewicht auf 100 g 
berechnet, ergibt dies 28,0819. Wagt man die Salzsaure nicht ab, sondern 
miBt 5 ccm mit der Pipette, so ist das Ergebnis ein anderes, da das spezifische 
Gewicht der Saure in Betracht gezogen werden muB. Wlirde die Salzsaure 
ein spezifisches Gewicht von 1,126 haben, so wiirden diese 5 ccm nicht 5g, 
Bondern 5,63 wiegen und die Saure einem Gehalte von 24,94% HOI ent
sprechen: 
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5,63 : 1,404095 = 100 : x 
x = 24,94. 
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2. Alkalimetrie nennt man die Ermittlung des Gehaltes einer Lauge 
durch Sattigen dieser mit einer Normalsaure, z. B. Normalsalzsiiure. Das 
Verfahren hierbei ist genau dasselbe wie bei der Azidimetrie; man wahlt 
jedoch ala Indikator Lackmustinktur oder Methylorange in Losung (1 : 2(0) 
und beniitzt ala Titrierfliissigkeit die Normalsiiure. Bei Anwendung von 
Methylorange zeigt sich die Endreaktion dadurch aD, daB die blaB
zitronengelbe Fiirbung in Nelkenrot iibergeht. 

3.0xydationsverfahren. Es beruht darauf, daB man Stoffe dumh 
geeignete Oxydationsmittel in hahere Oxydationsstufen iiberfiihrt und 
nach der Menge, die notig war, um diese Oxydationsstufe zu erreichen, 
die Menge des Stoffes berechnet. Will man z. B. den Eisengehalt einer 
EisenoxyduIverbindung wie Ferrosulfat feststellen, lost man sich 1 g Ferro
sulfat in Wasser auf und tropfelt aus einer Gay-Lussacschen Biirette so 
viel einer Kaliumpermanganatlosung 1 : 1000 zu, bis die Losung bleibend 
blaBrot ist. Ein Zusatz eines Indikators ist hierbei iiberfliissig, da die 
Normallosung selbst die Farbenveriinderung anzeigt. Nur ist erforderlich, 
die Ferrosulfatlosung stark zu verdiinnen und sie mit etwas Schwefel
saure zu versetzen, um eine Reaktion zu erhalten. Die SchwefeIsiiure 
wirkt auf das Kaliumpermanganat ein, fiihrt es in farbloses Manganosulfat 
und Kaliumsulfat iiber, wobei Sauerstoff frei wird, der die Eisenoxydul
verbindung oxydiert: 

10 FeS04 + 2 KMn04 + 8 ~S04 
Ferrosulfat + Kaliumpermanganat + Schwefelsaure 

= 5 F~(SOf)8 + 2 MnS04 + K:aS04 + 8 H20 
= Ferrisulfat +Manganosulfat + Kaliumsulfat + Wasser. 

Um 0,1 g rostfreies Eisen zu oxydieren, sind 56 ccm der Losung er
forderlich. Man ermittelt also den Eisengehalt, wenn man die verbrauchten 
Kubikzentimeter Kaliumpermanganatlosung durch 56 teilt. 

4. Jodometrie. Um den Gehalt an Jod, z. B. in der Jodtinktur, zu 
bestimmen, bedient man sich der l/lO-NatriumthiosuIfatlOsung, die man 
durch Auflosen von 24,822 g Natriumthiosulfat in 11 Wasser erhiilt. 1 ccm 
dieser Losung entspricht 0,01269 g J od. Als Indikator verwendet man 
StiirkekIeisterlosung. 

Wir nehmen 2 ccm Jodtinktur, vermischen sie mit einer AuflOsung 
von 0,5 g Jodkalium in 25 g Wasser und fiigen so viel lho-Normal-Natrium
thiosulfatlosung zu, bis die Fliissigkeit nur noch gelblich ist. Jetzt mischen 
wir den Indikator darunter, durch das freie Jod wird er gebliiut, und wir 
titrieren nun tropfenweise die Normallosung weiter hinzu, bis Entfiirbung 
eintritt. 

Wiirden nun 13,4 ccm li1o-Normal-Natriumthiosulfat verbraucht, so 
wiirde dies einem Gehalte von 9,4 % gleichkommen. 

Das spezifische Gewicht der Jodtinktur schwankt zwischen 0,902-0,906. 
Die 2 ccm wiegen im Mittel also 1,808. Da 13,4 ccm verbraucht sind, sind 
in der Jodtinktur 13,4: X 0,01269 g Jod gelost = 0,17004:6 g. Diese Zahl 
auf 100 berechnet und zwar 0,170046 X 100, geteilt dumh 1,808 ergibt 
dann 9,4. 
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Die Umsetzung bei diesem Verfahren geht so vonstatten, daB das 
Natriumthiosulfat mit dem Jod sich umsetzt in Natriumtetrathionat und 
N atriumjodid. 

2 (Na2S20 a + 5 H20) + 2 J = Na2S40 a + 2 NaJ + 10 H20 
Natriumthiosulfat + Jod = Natriumtetra- + Natriumjodid + Wasser. 

thionat 

Auch Ohlor laBt sich auf diese Weise quantitativ ermitteln, da Ohlor 
unter Bildung von Kaliumchlorid aus Kaliumjodid eine aquivalente Menge 
Jod frei macht. 1 ccm 1/10·NatriumthiosulfatlOsung entspricht 0,00346 g 
ChI or. 

2 KJ + 2 01 = 2 KOl + 2 J 
Kaliumjodid + Ohlor = Kaliumchlorid + Jod. 

5. Fall ungsverfahren. Die Halogene konnen in ihren Metall- und 
Wasserstoffverbindungen auf maBanalytischem Wege auch dadurch quan
titativ festgestellt werden, daB man sie mittels einer Zehntel-Normal
SilbernitratlOsung (16,989 g in 11 gelost) als unlosliche Verbindungen aus
fallt. Hierbei benutzt man als Indikator eine kaltgesattigte Kaliumchromat· 
losung. Sind die Halogene als weiBe oder gelbliche Niederschlage vollig 
ausgefallt, so wird auf weiteres Zutropfeln von Zehntel-Normal-Silbernitrat
lOsung rotes Silberchromat entstehen. 

2 AgNOa + K20r04 . Ag20r04 + 2 KNOa 
Silbernitrat + Kaliumchromat = Silberchromat + Kaliumnitrat. 

Ebenso laBt sich in einer SilbernitratlOsung der Silbergehalt erkennen. 
Man fiigt ihr als Indikator Kaliumchromat zu und titriert mit Normal
Natriumchloridlosung, die in 11 5,846 g enthalt. 

Wahrend 1 ccm l/lo-Normal-SilbernitratlOsung 0,005846 g Natrium
chloridlOsung gleichkommt, entspricht 1 ccm Normal-NatriumchloridlOsun/l 
0,016989 g Silber. 

Ag20r04 + 2 NaOl 2 AgOl + Na20r04 

Silberchromat + Natriumchlorid = Silberchlorid + Natriumchromat. 
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a 20. 
Abart 108. 110. 
A. B. C.·Trieb 851. 
Abelmosk-seed. 344. 
Abels Petoleumpriifer 

1064. 
AbfalHette 537. 
Abgabe der Gifte 1311. 

1321. 
AbgieBen 33. 
Abies alba 526. 
- balsamea 431. 
- excelsa 443. 
- pectinata 444. 
- sacha1inensis 522. 
Abietinsaure 425. 
Abkommlinge 636. 
Abkiirzungen 62. 
- derWasserungphotogr. 

Platten 1145. 
Ablauge, gereinigte 872. 
Ableitungsstofie 636. 
Abortivmittel 272. 
Abraumsalze 778. 
Abrin 358. 
AbriB der allgemeinen Bo

tanik 63. 
AhriB der allgemeinen 

Chemie 611. 
Abrotanin 246. 
Abrus precatorius 358. 
Abschlagszahlung auf 

Wechsel 1385. 
Abschniirung 101. 
AbschOpffett 537. 
Abschwachung der Nega. 

tive 1146. 
Abseihen 29. 
Absinth·branntwein 247. 

466. 
- Schweizer 247. 466. 
Absinthiin 247. 
Absolutes Gewicht 11. 51. 
Absolute Siedetemperatur 

50. 
Absoluter Alkohol 993. 
~<\bsorber 821. 
Absorbieren 58. 
Absorption 58. 
Absorptionsverfahren 459. 

Sachverzeichnis. 

Absterben der Bonbons 
1048. 

Abstumpfen 624. 
Abteilungen 110. 
Abwagen von Fliissig-

keiten 1252. 
Absynth 466. 
Abziehen 37. 
Abzug 1146. 
a. c. 1387. 
Acacia Adansonii 384. 
- arabica 383. 
- bambola 382. 
- catechu 581. 
- F.hrenbergiana 382. 
- Famesiana 1268. 
- senegal 383. 
- Burna 581. 
- tortilis 383. 
- vera 384. 
- verek 383. 
Acajou brown 1183. 
Acajou-nut 307. 
Acaroide 405. 
Accepisse 1387. 
Acer saccharinum 1048. 
Acetanilide 1072. 
Acetanilidum 1072. 
Acetate basique de cuivre 

949. 
- d'alumine 936. 
- d'amyle 1026. 
- de chaux 863. 
- de cuivre 949. 
- de fe:.- 919. 
- de morphine 1101. 
- de potassium 776. 
- de soudecristallise812. 
- de zinc 895. 
- neutre de plomb 905. 
- of aluminium 936. 
- of copper 949. 
- of lead 905. 
- of zinc 895. 
Acetic acid 1009. 
- ether 1025. 
Acetone 1007. 
Acetonurn 1007. 
Acetum lOll. 
- concentratum 1010. 

Acetum concentratissi· 
mum 1009. 

- Lignorum 1013. 
- Plumbi 906. 
- pyrolignosum 1013. 
- - crudum 1014. 
- - rectificatum 1014. 
- pyroxylicurn 1013. 
- radicale 1009. 
- Saturni 906. 
Achane 89. 
Achat 757. 
Achillea millefolium 230. 
- moschata247.263.499. 
Achillein 230. 
Achlamydeisch 80. 
Achromate 1134. 
Achse 66. 
Achsenorgan 66. 
- unterirdisches 69. 
Ach!lenpflanzen 109. 
Aobsernstrahl 1133. 
Acide acetique du com-

merce 1013. 
- - cristallisable 1009. 
- acetyl- salicylique 

1088. 
- agaricique 1023. 
- arsenieux 735. 
- arsenique 739. 
- azotique 720. 
- benzoique 1083. 
- borique 748. 
- bromique 693. . 
- carbolique 1074. 
- carbozotique 1077. 
- chloreux 685. 
- chlorhydrique 68l. 
- chlorhydrique diluee 

683. 
- chlorhydrique fumant 

683. 
- - pur 683. 
- chlorique 686. 
- chromique crystallise 

929. 
- citrique 1022. 
- cyanhydrique 757. 
- de Nordhausen 706. 
- de tartre 1020. 



Acide diethylbarbiturique 
1042. 

- disulfurique 706. 
- fiuorhydrique 693. 
- formique 1008. 
- galactique 1017. 
- gallique 1091. 
- gallotannique 1091. 
- hydrobromique 692. 
- hydrofluorique 693. 
- hypochlorique 685. 
- iodhydrique 690. 
- iodique 690. 
- lactique 1017. 
- metaphosphorique 

733. 
- molybdique 931. 
- muriatique 681. 
- nitrique 720. 
- oleinique 1018. 
- oIeique 1018. 
- orthopMnolsulfonique 

1077. 
- osmique 977. 
- oxalique 1019. 
- perchlorique 686. 
- periodique 690. 
- phenique 1074. 
- phosphorique 732. 
- - anhydrique 732. 
- - officinal 732. 
- picrique 1078. 
- picronitrique 1078. 
- prussique 757. 
- pyrogallique 1082. 
- pyroligneux 1013. 
- pyrophosphorique 734. 
- pyrosulfurique 706. 
- salicylacetique 1088. 
- salicylique 1086. 
- selenieux 717. 
- selenique 717. 
- stannique 761. 
- stearique 1015. 
- succinique 1020. 
- sulfhydrique 715. 
- - liquide 716. 
- sulfocarbolique 1077. 
- sulfocarbonique 755. 
- sulfoichtyolique 1070. 
- sulfoleique 1071. 
- sulfureux liquide 704. 
- sulfurique 705. 
- - anhydre 705. 
- - dilue 712. 
- - du commerce 708. 
- - fumant 706. 
- - officinal 712. 
- tannique 1091. 
- tartrique 1020. 
- tellureux 718. 
- tellurhydrique 718. 
- tellurique 718. 

Sachverzeichnis. 

Acide trichloracetique 
1015. 

- vaIerianique 1015. 
- vitriolique 705. 780. 
Acidum aceticum 1009. 
- - dilutum 1010. 
- - glaciale 1009. 
- acetylosalicylicum 

1088. 
- agaricinicum 1023. 
- arsenicicum 739. 
- arsenicosum 735. 
- aseptinicum 750. 
- auricum 971. 
- azoticum 720. 
- benzoicum 1083. 
- - artificiale 1083. 
- - crystallisatum e 

Resina 1083. 
- - sublimatum 1083. 
- boracicum 748. 
- boricum 748. 
- borussicum 757. 
- bromicum 693. 
- butyricum 645. 
- carbolicum 1074. 
- - crudum 1074. 
- - depuratum 1075. 
- - liquefactum 1077. 
- - purissimum 1075. 
- - purum 1075. 
- - recrystallisatum 

1075. 
- chlorhydricum 681. 
- chloricum 686. 
- chloro-nitrosum 725. 
- chlorosum 685. 
- chromicum 929. 
- chrysophanicum 1095. 
- citricum 1022. 
- copaivieum 432. 
- diaethylbarbituricum 

1042. 
- elainicum 1018. 
- Formicarum 1008. 
- formicicum 1008. 
- gallicum 1091. 
- gallotannicum 1091. 
- hydrobromicum 692. 
- hydrochloratum 681. 
- hydrochloricum 681. 
- - crudum 681. 
- - dilutum 683. 
- - fumans 683. 
- - purum 683. 
- - - dilutum 683. 
- hydrocyanicum 752. 

757. 
- hydrofluoricum 693. 
- hydrojodicum 690. 
- hydrosiliciofiuoricum 

694. 
- hydroBulfurosum 703. 

1419 

Acidum hyperosmicum 
977. 

- hypobromicum 693. 
- hypochlorosum 685. 
- hypojodicum 690. 
- bypophosphorosum 

730. 
- jodicum 690. 
- lacticum 1017. 
- malicum 646. 
- molybdaenicum anhy-

dricum 931. 
- muriaticum 6811. 
- nitricum 720. 
- - crudum 720. 
- - dulcificatum 1024. 
- - fumans 722. 
- - purum 722. 
- - vinosum 1024. 
- nitroso-nitricum 722. 
- nitrosum 720. 
- oleaceum 1018. 
- oleinicum 1018. 
- osmicum 977. 
- oxalicum crystallisa-

tum 1019. 
- perboricum 750. 
- perchloricum 686. 
- perjodicum 690. 
- phenylchinolin. carbo 

nicum noo. 
- phenylicum 1074. 
- phosphoricum 732. 
- - anhydricum 732. 
- - crudum 733. 
- - ex Ossibus 733. 
- - glaciale 733. 
- - purum 732. 
- phosphorosum 730. 
- picrinicum 1078. 
- picronitricum 1078. 
- pyrogallicum 1082. 
- pyrophosphoricum 

734. 
- salicylicum 1086. 
- santoninicum 1097. 
- selenicicum 717. 
- selenicosum 717. 
- silicicum anhydricum 

757. 
- stearinicum 1015. 
- succinicum 1020. 
- - depuratum 1020. 
- sulfocarbolicum eru-

dum 1077. 
- sulfoichthyolicum 

1070. 
- sulfoleinicum 1071. 
- sulfuricum 705. 
- - anglicum 708. 
- - anhydricum 705. 
- - crudum 708. 
- - dilutum 713. 
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Acidum sulfuricum 
fumas 706. 

- - nordhusiense 706. 
- - purum 712. 
- sulfurosum 704. 
- - anhydricum 704. 
- tannicum 1091. 
- tartaricum 1020. 
- telluricum 718. 
- trichloraceticum 1015. 
- valerianicum 1015. 
- Vitrioli dulcificatum 

1257. 
- - vinosum 1257. 
- zooticum 757. 
Acipenser GiiIdenstaedtii 

601. 
- huso 601. 
- ruthenus 601. 
- sturio 601. 
Ackerdoppen 382. 
Ackerholunder 336. 
Ackerlattichbliitter 221. 
Ackermennig 249. 
Ackerschachtelhalm 259. 
Ackersenfausrottung 1242. 
Ackerstiefmiitterchen277 . 
a. condition 1387. 
Aconit 248. 
Aconite root 137. 
Aconiti tuber 137. 
Aconitum ferox 137. 
- napellus 137. 248. 
a. conto 1389. 
Acorns 368. 
Acorus calamus 145. 478. 
- root 145. 
Acqui 1387. 
Acrasiales 112. 
Actol 967. 
Adalin 1043. 
Adder's·wort 144. 
Additionsverbindung 842. 
Adeps benzoatus 564. 
- Lanae anhydricus 562. 
- - cum aqua 563. 
- Petrolei 1065. 
- suillus 563. 
Adhiision 59. 
Adiantum capillus veneris 

252. 
Adiatherman 48. 
Adlervitriol 952. 
Adonide 248. 
Adonidin 248. 
Adoniskraut 248. 
Adonisroschenkraut 248. 
Adonis vernalis 248. 
Adressat 1387. 
Adresse 1387. 
Adsorptionskraft 751. 
Adstringens 171. 202. 
adulterated 521. 

Sachverzeichnis. 

Adventivknospe 67. 
Advis 1387. 
~tische Senna 235. 
Ahre 85. 
- zusammengesetzte 85. 
4pfelol 1026. 
Apfelsiiure 185. 646. 
Apfelsaures Eisen 921. 
iiquivalent 618. 
Aquivalentgewicht 618. 
Aerophor 592. 
Aerugo 949. 
- crystallisata 949. 
Xste 67. 
Aethan 637. 640. 
Aethandisiiure 646. 1019. 
Athandiol 1000. 
Ather 642. 647. 1001. 
- aceticus 1025. 
- amylio aceticus 1026. 
- bromatuB 983. 
- butyricus 1026. 
- chloratus 982. 
- einfacher 642. 
- gemischter 642. 
::- hydrobromicus 983. 
Atherische Ole 445. 
- - Darstellung 448. 
- - - Absorption 459. 
- - - Aufbewahrung 

452. 
- - - Destillation449. 
- - - Enfleurage 459. 
- - - Extraktion460. 
- - - Infusion 458. 
- - - Mazeration 458. 
- - - Pressung 449. 
- - harzig gewordene 

verbessern 452. 
- - konkrete 461. 
- - Priifung 452. 
Aether nitrosus 1024. 
- Petrolei 1061. 
- .priifungsrohr 1025. 
- rectificatus 1001. 
- sulfuricus 1001. 
- tetrachloratus 983. 
- zusammengesetzter 

647. 
Atherweingeist 1257. 
Aethiops antimoniaIis 962. 
- mercuriaIis 962. 
- mineraIis 962. 
- per se 955. 
AethoxyazetaniIid 1073. 
Aethusa cynapium 257. 
Athyliither 642. 1001. 
- benzoesaurer 1084. 
- essigsaurer 1025. 
Athylaldehyd 1006. 

I ~thylalkohol 986. 
Athylazetat 1025. 
Athylbromid 983. 

.A.thylbutyrat 1026. 

.A.thylchlorid 982. 

.A.thylen 638. 
Athylenbernsteinsiiure 

1020. 
Aethylenglykol 1000. 
Aethylenum trichloratum 

984. 
Athylformiat 1009. 
Athylglykolsiiurementhol. 

ester 507. 
AthyIidenmilchsiiurelO17. 
Xthylmorphinhydrochlo

rid 1104. 
Aethylmorphinum hydro-

chloricum 1104. 
Aethyloxyd 1001. 
- essigsaures 1026. 
- salpetrigsaures 1024. 
Athylschwefelsaure 648. 

1002. 
Aethyltetrachlorid 983. 
Aethylum bromatum 983. 
- chloratum 982. 
- tetrachloratum 983. 
Aethylurethan 1042. 
Atzammonfliissigkeit 842. 
Atzbaryt 873. 
Atzkali 766. 
Atz~lauge 768. 
- Ubersichtstafel 769. 
Atzkalk 856. 
.A.tznatron 803. 
Atznatronlauge 804. 
- Obersichtstafel 804. 
Atztinte 8. 
Affinitit 614. 617. 
Afrikan. Ingwer 187. 
Agar Agar 131. 
Agaric blanc 129. 
- de chene 128. 
- des chirurgiens 128. 
- purgatif 129. 
Agaricinum 129. 1023. 
Agaricus albus 129. 
- campestris 117. 
Agarizin 129. 1023. 
Agarizinsiiure 1023. 
Agathis australis 411. 
Agatit 400. 
Agent 1387. 
Agenzien 753. 
Aggregatzustand 50. 
- fester 50. 
- fliiesiger 50. 
- gasfOrmiger 50. 
Agio 1386. 
Agrimonia eupatoria 249. 
Agrimony 249. 
Agropyrum repens 156. 
Agrumenfriichte 449. 
Agtstein 426. 
Agumamehl 355. 



Aigremoine 249. 
Airol 747. 
Ajowanfriichte 527. 
AjowanOl 527. 
Akajoulack 1184. 
Akajouniisse 307. 
- iiI 342. 
Akaroidharz 405. 
Akazienbliiten, deutsche 

282. 
Akazienkatechu 581. 
Akkord 1373. 
Akkreditiv 1387. 
Akkumulatore 904. 
Akkumulatorensii.ure 715. 
Akkuratesse 1387. 
Akonitin 137. 248. 
Akonitknollen 137. 
Akonitkraut 248. 
Akonitsii.ure 231. 248. 
Akorin 145. 
Akotyledonen 109. 
Akrakakao 348. 
Akrolein 537. 997. 
Alkrylaldehyd 537. 997. 
Akrylalkohol 642. 
Akrylsaurereihe 646. 
Aktie 1363. 
Aktiengesellschaft 1362. 
Aktinium 882. 
Aktinophor 764. 
Aktionii.r 1363. 
Aktiven 1372. 
Aktiver Sauerstoff 665. 
Akzept 1383. 
Akzeptabel 1387. 
Akzise 1387. 1390. 
Alabaster 856. 87l. 
- ·gips 87l. 
Alantkampher 151. 
Alantol 151. 
Alantolsii.ure 151. 
Alantwurzel 151. 
Alaun 941. 
- basischer 943. 
- ·erde 942. 
- -erz 942. 
- -essig 936. 
- gebrannter 943. 
- konzentrierter 940. 
- kubischer 943. 
- neutr&ler 943. 
- romischer 943. 
- -schiefer 942. 
Alaunstein 942. 
Alban 403. 
Albanan 403. 
Albaresinol 403. 
Albargen 970. 
Albedo Aurantii Fructus 

194. 
Albertol 405. 
Albopannin 167. 

Saohverzeichnis. 

Album hispanicum 746. 
Albumen Ovi siccatum 

660. 
Albuminate 660. 
Albumine 660. 
Albuminoide 660. 1113. 
Albuminpapier 1147. 
Albumosen 660. 
Albumosesilber 970. 
Alcali volatil concret 851. 
- - solute 842. 
Alcanna tinctoria 137. 
Alcohol absolutus 993. 
- aethyIicus 986. 
- amyIicus 996. 
- Ligni 984. 
- methyIicus 984. 
- Sulfuris 755. 
Alcool absolu 993. 
- amyIique 998. 
- anhydre 993. 
- ethyIique 986. 
- methyIique 984. 
- ordinaire 986. 
Aldehyde 643. 656. 
Aldehyde formique 1004. 
Aldehydharzlacke 1230. 
Aldehydmoschus 609. 
Aldehydzucker 650. 1043. 
Aldohexose 650. 1043. 
Aldosen 650. 1043. 
Aleurites cordata 434. 
- laccifer 417. 
Aleuritinsiiure 419. 
Aleuronkorner 99. 
Alexandriner Senna 235. 
Algarobilla 382. 
Algarotpulver 74l. 
Algarrobin 320. 
Algen 108. 
- chlorophyllgriine 113. 
- rosenrote 115. 
- violette 115. 
Aliphatische Homologe 

653. 
AIiphatische Verbindun-

gen 636. 
Alizari 1164. 
Alizarin 603. 657. 1165. 
Alkalien 623. 
- ii.tzende 633. 
- feste 623. 
- fixe 623. 
- fliichtige 623. 
- kaustische 633. 
Alkalierdmetalle 633. 
AlkaIimetalle 633. 
AlkaIimetrie 1415. 
AlkaIische Erden 623. 856. 
- - kaustische 623. 
- Sii.uerIinge 671. 
AlkaIizellulose 1054. 
Alkaloide 658. noo. 
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Alkaloidreagens, Erd-
manns 659. 

Alkane 637. 
Alkannapapier 138. 
Alkanna root 137. 
Alkannasaure 137. 
Alkanna wurzel 137. 
Alkannin 138. 
Alkekengi 306. 
Alkermes 599. 
Alkohol absoluter 993. 
Alkohole 640. 984. 
- einatomige 640. 
- einwertige 640. 
- mehratomige 640. 
- mehrwertige 640. 
- primare 640. 
- sekundare 640. 
- tertiare 640. 
- ungesattigte 640. 
Alkoholgarung 650. 987. 
AlkohoIische Garung 650. 
Alkoholometer 54. 991. 
- Gewichts- 991. 
- Richter 991. 
- Thermo- 991. 
- Tralles 991. 
Alkoholprozent, Uber

sichtstafel 992. 
Alkoholsaure 646. 
Alkoholverdiinnung, fiber-

sichtstafel 992. 
Alkylamine 648. 
Alkyle 640. 
Alkylene 638. 
Allermannsharnisch 186. 
- runder 186. 
Allium sativum 138. 
- victoriaIis 186. 
Allonge 1387. 
Allylaldehyd 997. 
Allylalkohol 642. 
Allylen 638. 
Allylpropyldisulfid 138. 
Allylsenfbl 370. 518. 
Alnus glutinosa 205. 
Aloe 584. 
- africana 584. 
- Barbados 585. 
- caballina 585. 
- capensis 584. 
- Cura9ao 585. 
- ferox 584. 
- -hanf 586. 
- hepatica 584. 
- J afarabad 585. 
- lucida 584. 
- Pferde- 585. 
- socotrina 584. 
Aloeharz 585. 
Aloes 584. 
- de Barbades 585. 
- du Cap 584. 
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Aloe socotrin 584. 
Aloidal 1049. 
Aloin 584. 658. 
Alphanaphtol 656. 
Alphastrahlen 881. 
Alphazinnsii.ure 761. 
Alpinia galanga 153. 
- officinarum 152. 
Alpinin 153. 
Alraun, wilder 186. 
Alsei 246. 
Altersversicherung 1368. 
Althaea atropurpurea 296. 
- narbonensis 139. 
- officinalis 138. 214. 
- rosea 296. 
Altheeblatter 214. 
Altheevrurzel 138. 
Altsilber 965. 
Aludeln 954. 
- -schnur 954. 
Alum 941. 
Alumen 941. 
- ammoniacale 944. 
- ammoniatum 944. 
- chromicum 944. 
- kalicum 942. 
- natricum 944. 
- plumosum 888. 
- romanum 943. 
- ustum 943. 
Alumina hydrata 934. 
Aluminate 935. 
Alumine 933. 
Alumini sulphas 941. 
Aluminium 933. 
- aceticum 936. 
- - polymerisiert 938. 
- ameisensaures 938. 
- Ammonium, schwefel-

saures 944. 
- Ammoniumsulfat 944. 
- -azetat 1J36. 
- - basisch, in Pulver-

form 938. 
- - -losung 937. 
- -bronze 1203. 
- -Berylliumsilikat 882. 
- -chlorat 935. 
- - -losung 935. 
- chloratum 935. 
- chloricum 935. 
- -chlorid 935. 
- chlorsaures 935. 
- essig 936. 
- -formiat 938. 
- hydrochloricum 935. 
- -hydroxyd 933. 934. 
- - kolloidales 1049. 
- -hydroxydatum 934. 
- -Kaliumsulfat 942. 
- -karbid 935. 
- kieselsaures 939. 

Sachverzeichnis. 

Aluminium -N atriumflu
orid 933. 

- -Natrium,schwefeIsau-
res 944. 

- -Natriumsulfat 944. 
- -nitrat 938. 
- nitricum 938. 
- -oxyd 936. 
- palmitinicum 938. 
- -palmitat 938. 
- palmitinsaures 938. 
- -phosphat 727. 
- -rhodanat 939. 
- rhodanatum 939. 
- rhodanicum 939. 
- -rhodanid 939. 
- salpetersaures 938. 
- schwefelsaures 941. 
- silicicum 939. 
- -silikat 939. 
- -sulfat 940. 941. 
- sulfocyanatum 939. 
- sulfocyanicum 939. 
- sulfozyanwasserstoff-

saures 939. 
- sulfozyansaures 939. 
- sulfuricumcrudum940. 
- sulfuricum purum 941. 
- sulphate 941. 
- thiocyanicum 939. 
- thiozyanat 939. 
- thiozyansaures 939. 
Alun 941. 
- calcine 943. 
- d'ammoniaque 944. 
- de chrome 944. 
- de potasse 942. 
- dessecM 943. 
- de soude ou de sodium 

944. 
Alun double d'alumine et 

de potasse 942. 
Alunit 942. 
Alypinhydrochlorid 1111. 
Alypinnitrat 1111. 
Alypinum hydrochloricum 

1111. 
- nitricum 1111. 
Amalgama 963. 
- f. Elektrisiermaschine 

964. 
- f. Spiegel 964. 
- f. Zahne 964. 
- Zinn- 964. 
Amalgame 954. 963. 
Amandes ameres 344. 
- douces 344. 
Amarantrot 1181. 
Amarys balsamifera 516. 
Amber 426. 
- grauer 577. 
- gris 577. 
Amberkraut 266. 

Amber-oil 519. 
Ambra 577. 
Ambra ambrosiaca 577. 
Ambra, gelbe 426. 
- grisea 577. 
- -moschus 609. 
Ambre gris 577. 
- jaune 426. 
Ambrettol 609. 
Ambroid 426. 
Ameisen 599. 
- -eier 599. 
- -puppen 599. 
- -saure 599. 645. 1008. 
- - aldehyd 1004. 
- -saures Aluminium 

938. 
- -spiritus 599. 1256. 
- -tinktur 599. 
- -vernichtung 1241. 
Amerikanische Faulbaum-

rinde 209. 
Amianth 888. 
Amiantus 888. 
Amidam 1056. 
Amidbasen 648. 
Amidderivate der Kohlen-

saure 1042. 
Amido-benzol 654. 1155. 
- -korper 654. 
- -essigsaure 647. 
- -gruppe 647. 
Amidol 1141. 
Amidon 1054. 
Amidonaphthalin 656. 
Amidosauren 647. 
Amidotoluol 655. 
Amidoverbindungen 654. 
Aminbasen 648. 
Amine 648. 654. 1041. 
Amingruppe 647. 
Amino-benzol 654. 
- -essigsaure 647. 
Aminokorper 654. 
Aminosauren 647. 
Ammon 842. 
- schwefelsaures 854. 
- -sulfat 854. 
Ammoniac 388. 
Ammoniacum 388. 
Ammoniak 842. 
Ammoniak-Alaun 944. 
- -flfu!sigkeit 844. 
- - Ubersichtstafel 

845. 
- -eisenalaun 925. 
- -Gummiharz 388. 
- schwefelsaures 1236. 
- -Sodaverfahren 821. 
- -superphosphat 1238. 
Ammonia liquid 842. 
Ammoniaque 842. 
Ammonia-water 842. 



Ammonii bromidum 849. 
- carbonas 851. 
- chloridum 846. 
- iodidum 846. 
- nitras 853. 
- sulfas 854. 
Ammonium 842. 
- -Alaun 944. 
- bichromate 853. 
- bichromicum 853. 
- bikarbonat 851. 
- bromatum 849. 
- -bromid 849. 
- bromide 849. 
- bromwasserstoffsaurcs 

849. 
- carbonate 851. 
- carbonicum 851. 
- - pyrooleosum 852. 
- chloratum 846. 
- - album crytallisa-

tum 847. 
- - purum 847. 
- - sublimatum 846. 
- -chlorid 846. 
- - kristallisiertes, 

reines 847. 
- chlorwasscrstoffsaures 

846. 
- euprico sulfuricum 952. 
- -dichromat 853. 
- dichromicum 853. 
- dichromsaures 853. 
- -disulfid 851. 
- doppeltchromsaures 

853. 
- -ferrisulfat 925. 
- -ferrizitrat 920_ 
- -ferrosulfat 924. 
- fiuoratum 849. 
- fluorid 849. 
-, Fluorwasscrstoff- 849. 
- glyzyrrhizinsaures 166. 
- hydrobromieum 849. 
- hydro chlorate 846. 
- hydrochloricum 846. 
- hydrofluorioum 849. 
- hydrojodioum 848. 
- hydrosulphate 850. 
- -hydroxyd 844. 
- -hypersulfat 855. 
- hypersulfurioum 855. 
- iodide 848. 
- jodatum 848. 
- -jodid 848. 
- jodwasscrstofisaures 

848. 
- -karbaminat 851. 
- karbaminsaures 851. 
- -karbonat 851. 
- kohlensaures 851. 
- - saures 851. 
- -metavanadinat 748. 

Sachverzeichnis_ 

Ammonium molybdaeni-
cum 931. 

- molybdansaures 931. 
- -molybdat 931. 
- -monophosphat 854. 
- -monosulfid 850. 
- muriatioum 846. 
- -nitrat 853. 
- nitrate 853. 
- nitricum 853. 
- -oxalat 854. 
- - neutrales 854. 
- oxalate 854. 
- oxalicum 854. 
- oxalsaurcs 854. 
- -oxydhydrat 843. 
- -perschwefelsaur. 855. 
- -persulfat 855. 
- persulfurioum 855. 
- persulphate 855. 
- -phosphat 854. 
- - - einfaohsaures 854. 
- - zweibasisch 854. 
- -phosphate (bibasic) 

854. 
- phosphorieum 854. 
- phosphorsaures zwei-

basisohes 854. 
- -platinohlorid 974. 
- -rhodanat 850. 
- rhodanatum 850. 
- rhodanioum 850. 
- -rhodanid 850. 
- -Salpeter 853. 
- salpetersaures 853. 
- saures glyzyrrhizin-

saures 166. 
- -sfianniohlorid 763. 
- -sulfat 854. 1236. 
- -sulfhydrat 850. 
- sulfhydrieum 850. 
- -sulfid 850. 
- sulfooyanatum 850. 
- sulfooyanioum 850. 
- sulfoiohthyolioum 

1070. 
- -sulfozyanat 850. 
- -sulfozyanid 850. 

sulfuratum 850. 
- sulfurieum 854. 
- sulphate 854. 
- -sulphide 850. 
- thiooyanioum 850. 
- -thiozyanat 850. 
- -iibersohwefelsaures 

855. 
- -uranat 933. 
- -uranylfluorid 933. 
- va.namnioum 748. 
Ammoresinota.nnol 388. 
Amoben 111. 
Amomum angustifolium 

316. 
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Amomum oardamomum 
316. 

- lobosugm 316. 
- granum paradisi 366. 
Amorph 35. 
Amortisieren 1387. 
Amphoter 935. 
Amygdalae amarae 344. 
- duloos 344. 
Amygdalase 467. 
Amygdalin 282. 345. 355. 

658_ 
Amygdalus oommunis344. 
Amylii.ther-Baldriansaure 

1026_ 
- -Essigsaure 1026. 
- benzoesaurer 1084. 
- -Salpetrigsaure 1025. 
- -Valeriansaure 1026. 
Amylalkohol 641. 996. 
- tertiarer 641. 
Amylazetat 1026. 
Amylene pur 978. 
Amylenhydrat 641. 997. 
Amylenum hydratum 641. 

997. 
Amylester, Essigsaure-

1026. 
Amylio alcohol 996. 
Amylium aoeticum 1026. 
- nitrosum 1025. 
- valerianioum 1026. 
Amyl Nitris 1025. 
- -nitrit 1025. 
Amylogen 1055. 
Amyloid 650. 
Amyloxydhydrat 996. 
Amylum 1054. 
- Marantae 1055. 
- Maydis 1057. 
- nitrosum 1025. 
- Oryzae 1057. 
- Salani tuberosi 1057. 
- Tritici 1056. 
Amylvalerianat 1026. 
Amyrin 415. 
Amyris balsamifera 516. 
- Plumieri 415. 
Amyro1516. 
Anacardium occidentale 

307. 346. 
AnacyoluB officinarum 

170. 
- pyrethrum 170. 
Ana.esthesin 1084. 
Anii.sthetioum 981. 983. 

1110. 
Anakardiasaure 307. 
Analgesin 1098. 
Analgesine 1098. 
Analyse 612. 
- qualitative 612. 
- quantitative 612. 
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AnalytiBcher Gang 1397. 
Anamina cocculus 321. 
Ananasather 1026. 
Ananasfrucht 92. 
Anastigmat 1134. 1135. 
- symmetriBch 1135. 
- nicht verkittet 1135. 
- unsymmetriBch 1135. 
- verkittet 1135. 
Anatas 763. 
Anatomie, Pflanzen- 63. 
AnchoviBkrauter 268. 
Anchusasaure 138. 
Anchusa tinctoria 137. 
Andira araroba 1095. 
Andorn schwarzer 249. 
- weiDer 266. 
Androeceum 83. 
Andropogon citratus 470. 
- muricatus 185. 529. 
- Schoenanthus 493. 
- squarrosus 529. 
Anemonin 271. 
Anemonkampher 271. 
Anemonsaure 271. 
Aneroidbarometer 24. 
Anetho1308. 310. 328. 472. 

492. 
Anethum graveolens 308. 

470. 
Angeblasen 912. 
Angelica root 140. 
- silvestriB 141. 
Angelikaol 470. 
- -saure 140. 164. 
- -samenol 470. 
- -wurzel 140. 
Angestellten-Versiche-

rungsgesetz 1368. 
Angiospermen 120. 
Angostura bark 192. 
- -rinde 192. 
Angosturarinde, falsche 

193. 
Angosturin 192. 
Angusture fausse 193. 
Anhangeschilder 8. 
Anheftung des Blattes 73. 

76. 
Anhydatgerbverfahren 

407. 
Anhydatleder 407. 
Anhydride ars(mieux 735. 
- hypochlorique 685. 
- selenieux 717. 
- sulfureux 704. 
- Bulfurique 705. 
- tellureux 718. 
Anhydrit 696. 856. 87l. 
Anhydrosulfaminbenzoe-

saure 1085. 
Anhydrous phosphoric 

acid 732. 

Sachverzeichnis. 

Ani! 1155. 
Anilide 654. 
Anilin 654. 1155. 
- -farbstoffe 1154. 
- -01 1155. 
- -salz 654. 
- salzsaures 654. 
- -schwarz 1156. 1197. 
- (Teer) -farbenfleck-

entferner 1246. 
- sulfat 654. 
Animalischer Teer 471. 
Anime 406. 
Anime-resin 406. 
Anionen 630. 
- -Nachweis 1410. 
Anis 309. 
- -aldehyd 472. 
- etoile 308. 
- -keton 473. 
- -01 472. 
- vert 309. 
Anise-fruit 309. 
Anisol 1077 
AniBsaure 1077. 
Anker 19. 
Anlachten 424. 
Anmeldepflicht 1280. 
Annalin 871. 
anni currentis 1387. 
Annidalin 1079. 
Annullieren 1387. 
Anode 630. 
Anodenraum 904. 
Anodenschlamm 947. 
Anodynin 1098. 
Anona odoratiBsima 528. 
Anorganische Chemie 619. 
Anotto 1166. 
Antennaria dioica 294. 
Anthemis arvensis 291. 
- aurea 290. 
- cotula 291. 
- floscula 290. 
- nobilis 289. 
- tinctoria 284. 
Anthemol 289. 
Anthere 82. 
Antheridien 114. 118. 
Anthophylli 288. 
Anthozyane 81. 305. 
Antidotum Arsenici 737. 
Antrachinon 657. 
Anthion 793. 
Antrachinonabkommlinge 

174. 
Anthranilsaure 1163. 
- -methylester 474. 497. 
Anthrasol 430. 
Anthrazen 657. 
Anthrazit 751. 
AntichIor 835. 
Antifebrin 654. 1072. 

Antihydropin 595. 
Antihypo 781. 
Antiklopfmittel 918. 
Antimoine 739. 
- metallique 739. 
Antimon 718. 739. 
- -butter 741. 
- -chlorid 741. 
- -chIoriir 741. 
Antimoniate 740. 
Antimonige saure 740. 
Antimonii et potassii tar-

tras 798. 
Antimonit 742. 
Antimonium crudum 742. 
Antimon-Kaliumtartrat 

798. 
- -oxychloriir 741. 
- -oxyd 740. 
- - -Kaliumtartrat 798. 
- -pentachlorid 739. 
- -pentasulfid 743. 
- -saure 740. 
- -saures Bleioxyd 1180. 
- -sulfid 743. 
- -sulfiir 742. 
- -trichlorid 739. 741. 
- -trisulfid 742. 
- -wasserstoff 740. 
- -zinnober 741. 
Antimony 739. 
- -trichloride 741. 
Antimonyl-Kaliumtartrat 

798. 
- -Kalium, weinsaures 

798. 
Antipyretikum 1072. 
Antipyrin 1098. 
Antipyrinum 1098. 
- salicylicum 1098. 
Antiseptikum 750. 1004. 
AntiBeptiBche Mittel 677. 

1260. 
Antithio 793. 
Antizinnober 1187. 
Ants 599. 
Antwortscheine - Post 

1375. 
AnweiBung 1384. 1387. 
Apatit 728. 
Apfelfrucht 92. 
Apfelsinenol 473. 
Apfelsinenschale 194. 
Aphis chinensis 380. 
Aphrodisiacum 156. 601. 
Apiin 168. 332. 
Apiol 508. 658. 1083. 
Apiolum 508. 658. 1083. 
Apis mellifica 565. 1045. 
Aplanate 1134. 
- symmetrische 1134. 
Apomorphinum hydro-

ohlorioum 1102. 



Apomorphinum, salz-
saures 1102. 

Apparate, Atelier· 1128. 
- Hand- 1128. 
- kontinuierliche Destil· 

lations- 451. 
- Landschafts- 1128. 
- Moment- 1128. 
- photographische 1128. 
- Reise· 1128. 
- Stativ- 1128. 
Appel-oil 1026. 
Appretieren 1058. 
Aprikosenkerniil 542. 
Aqua 668. 
Aqua Amygdalarum 

amararum 467. 469. 
- Bromi 691. 
- Calcariae 857. 858. 
- Calcis 857. 858. 
- chIorata 679. 
- ChIori 679. 
- destillata 669. 670. 
- Florum Aurantii 475. 
- - Naphae 475. 
- fortis 720. 
- hydrosulfurata 716. 
- Laurocerasi 467. 
- Menthae crispae 229. 
- mineralis 671. 
- Nicotianae 232. 
- Picis 428. 
- Regis 725. 
Aquae destillatae 671. 
- minerales 671. 
Aquila alba 957. 
- Regis 958. 
Ar 20. 
Arabinsaure 385. 
Arabisches Gummi 383. 
Arachideiil 543. 
Arachis hypogaea 543. 
Arachisiil 543. 
Araometer 54. 
Araroba 1095. 
Arbitrage 1387. 
Arbutin 231. 244. 245. 658. 
Arcanum duplicatum de-

puratum 795. 
Archangelica officinalis 

140. 470. 
Archegoniatae 117. 
Archegonien 118. 
Archichlamydeae 122. 
Arctium lappa 143. 
Arctostaphylos uva. ursi 

244. 
Areca catechu 346. 583. 
- nut 346. 
Arekaidin 346. 
ArekanuB 346. 
Arekasamen 346. 
Arekolin 346. 

Saohverzeichnis. 

Argent 964. 
- en coquille 1205. 
Argentan 909. 
Argenti Nitras 967. 
- sul£at 969. 
Argentum 964. 
- bromatum 966. 
- chIoratum 965. 
- chromicum 967. 
- citricum 967. 
- colloidale 965. 
- dichromicum 967. 
- foliatum 964. 
- jodatum 966. 
- Kalium cyanatum 970. 
- lacticum 967. 
- nitricum 967. 
- - fusum 968. 
- - cum Kallo nitrico 

968. 
- proteinicum 970. 
- sulfuricum 969. 
- tartaricum 970. 
- vivum 953. 
Arghelblii.tter 235. 
Argilla alba 940. 
Argon 662. 882. 
Argyrodit 764. 
Arillus 94. 
Arion empiricorum 600. 
Aristol 1079. 
Aristoloche siphon 141. 
Aristolochia clematitis 87. 
- longa 141. 
- rotunda 141. 
- serpentaria 141. 149. 
Aristolochiales 122. 
Aristolum 1079. 
Aristopapier 1147. 
Armagnac 994. 
Armleuchtergewachsel14. 
Armoise 249. 
Arnica flowers 283. 
- montana 142. 283. 
- root 142. 
Arnikabliite 283. 
- -wurzel 142. 
Arnique 142. 
Amizin 142. 284. 
Aromatische Homologe 

653. 
- Reihe 651. 
- Sii.ure 656. 
- Verbindungen 636. 
Aronwurzel 141. 
Arrak 365. 996. 
-Arrow root 1055. 
- - brasilianisches 

1056. 
- - ostinWsches 1056. 
- - westindisches 1055. 
ArsaniIsil.ure 655. 
Arsen 718. 734. 

Buchheister-Ottersbach. I. IS. Auf). 
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Arsenate 739. 
Arsenbliite 734. 
Arsenfluorid 735. 
Arsengegengift 737. 
Arsenhaltiges Fliegenpa-

pier 1312. 1323. 
Arseniate de potassium 

776. 
Arsenio 734. 
- acid 739. 
- blanc 735. 
- metallique 734. 
- trioxide 785. 
Arsenicum album 735. 
Arsenide 735. 
Arsenige Saure 735. 
Arsenigsaureanhydrid 

735. 
ArsenigsauresKalium 776. 
- Natrium 813. 
Arsenikglas 736. 
Arsenik, schwarzer 734. 
- -seife 736. 
- weiBer 735. 
Arsenious acid 735. 
Arsenite 736. 
Arsenite de soude 813. 
Arsenium 734. 
Arsenkies 734. 
- -mehI 736. 
- -metalle 734. 
- pentoxyd 735. 739. 
- -reduktionsriihrchen 

738. 
- -saure 739. 
- - -anhydrid 735. 739. 
- - Meta- 735. 
- - Ortho- 735. 
- - Pyro- 735. 
- ·saures Kalium 776. 
- -spiegel 735. 738. 
- -suboxyd 734. 
- -tribromid 735. 
- -trichlorid 735. 
- -trijodid 735. 
- -trioxyd 735. 
- ·wasserstoff 735. 
Art 108. 110. 
Artemisia abrotanum 246. 
- absinthium 246. 
- cina 291. 
- dracuncuIus 490. 
- glacialis 247. 
- Lercheana 293. 
- maritima 247. 291. 
- pauciflora 293. 
- pontica 247. 
- ramosa. 293. 
- spioata 247. 
- turkestanica 291. 
- vallesiaca 247. 
- vulgaris 142. 249. 
Artemisin 292. 

90 



1426 

Artificiale Sassafras oil 
516. 

Arum maculatum 141. 
- root 141. 
Arzneimittel-Aufbewah-

rung 1305. 
- -Bezeichnung 1305. 
Asa dulcis 408. 
- foetida 389. 
Asaresinotannol 389. 
Asaron 142. 145. 478. 
Asarum europaeum 142. 
Asbest 888. 
Asbeste 888. 
Asbestine 889. 
Asbestos 888. 
Aschwurzel 150. 
Asci 117. 
Asclepias vincetoxicum 

143. 
Ase fetide 389. 
Asellinsaure 540. 
Aseptol 1077. 
Askaridol 482. 
Asklepiadin 143. 
Asparagin 138. 149. 166. 

215. 
- -saure 647. 
Asperifoliaceae 125. 
Asperula odorata 266. 
AsperuIe 266. 
Asphalt 406. 
Asphalte 406. 
- Kunst- 407. 
Asphalt-Lack 1222. 1226. 
- -mastix 407. 
- -mehl 406. 
Asphaltum 406. 
Aspidinolfilizin 152. 
Aspidium athamanticum 

167. 
Aspidosperma quebracho 

207. 
Aspidospermin 208. 
Aspirin 1088. 
Assignation 1384. 1387. 
Assimilation des Kohlen-

stoffs 71. 99. 1232. 
Associe 1387. 
Assortieren 1387. 
Ast 67. 
AstacUB fluviatilis 603. 
Asthmakril.uter 238. 
- papier 788. 
Astigmatismus 1135. 
Astragalus oreticus 385. 
- gummifer 385. 
- verus 385. 
Astraspeisefett 539. 
Atelierkamera 1128. 
AtemhOhle 103. 
Atmosphii.rendruck 24. 
Atmung der Pflanze 71. 

Saohverzeiohnis. 

Atom 614. 
- -gewicht 616. 
- -gruppen 614. 618. 
- -komplex 621. 
Atophan llOO. 
Atoxyl 655. 
Atractylis gummifera 587. 
Atropa belladonna 143. 

215. 
Atropin 144. 215. 372. 

1109. 
Atropine 1109. 
Atropinum 1l09. 
- sulfuricum 1110. 
- valerianicum 1110. 
Attar 496. 
Attest 1387. 
Attich 336. 
- -beeren 336. 
Attichwurzel 146. 
Attigwurzel 146. 
Attraktion 10. 
Aufbau, innerer, der Pflan

zen 96. 
Aufbewahrung der feuer-

gefil.hrl. Stoffe 9. 
- - Gifte 1309. 1319. 
Aufbiirstfarben 1278. 
Auffindung der Sauren 

bzw. Anionen durch 
die Gruppenreagenzien 
1417. 

Aufgezogene Bilder ab
losen 1149. 

Aufheben des Dienstver
haltnisses von Hand
lungsgehilfen 1364. 

Auflclehen der Positive 
1149. 

- - Schilder 6. 
Auflosung 57. 
Aufnahme des Bildes 1123. 
Aufnehmen 58. 
Aufsaugen 58. 
AufschlieBen 868. 1402. 
- v. Diingemitteln 1235. 
AufschlieBfett 537. 
Auftrieb 52. 
Augen 70. 
Augennichts 893. 
Augit 888. 1195. 
Aurantioammn 193. 310. 
Aurantioammnsaure 193. 
Aurate 971. 
Aureoline 1179. 
Auriculae Judae 130. 
Aurin, wilder 260. 
Auripigment 734. 1178. 
Auro-Kalium chloratum 

973. 
- -Natrium chloratum 

971. 973. 
Aurum 970. 

Aurum chloratum 972. 
- - acidum 972. 
- - chlorhydricum 972. 
- - flavum 972. 
- - fuscum 972. 
- - neutrale 972. 
- colloidale 971. 
- foliatum 971. 
- fulminans 972. 
- Kalium cyanatum 973. 
- musivum 763. 
- oxydatum 971. 
- paradoxum 717. 
- -pigmentum 1178. 
Ausbildung der Lehrlinge 

1366. 
Ausfii.llen 625. 
Ausgangszoll 1379. 1388. 
AusgieBen von Fliissig-

keitl'n 59. 
Auskopierpapier 1147. 

1151. 
Auslii.ufer 68. 
Aussalzen 1029. 
Ausseigem 696. 742. 
AuBenanstrich-Lack 1223. 
AuBenhiille 78. 
AuBenwiichsige 109. 
Aussuchen 60. 
AusaiiBen 34-
Austernschalen, priipa-

rierte 603. 
Auswaschen 34. 
Auswasserung abzukiir-

zen 1145. 
Ausziehen 38. 
Autan 1005. 
Autoklav 988. 
Automat 1387. 
Automatenphotographie 

1126. 
Automobilbenzin 1063. 
Autorisieren 1387. 
Avance 1387. 
Avertissement 1387. 
Avis 1387. 
Avisieren 1387. 
Axenorgan 66. 
Axenpflanzen 109. 
- -strahl 1133. 
Axillarknospe 66. 
Axonge 563. 
Axungia Porci 563. 
Azeliaol 502. 
Azetaldehyd 644. 1006. 
Azetanilid 654. 1072. 
Azetatseide 1054. 
Azeton 1007. 
Azetparaphenetidin 655. 

1073. 
Azetphenetidin 1073. 
Azetylen 861. 
Azetylene 638. 



AzetylenknaJlgas 862. 
Azetylsalizylsaure 1088. 
Azetylzellulose 1053. 
Azidifikationsglyzerin 

998. 
Azidimetrie 1414. 
Azofarbstoffe 1157. 
Azoimid 718. 
Azolitmin 1166. 
Azotate d'alumine 938. 
- d'ammoniaque 853. 
- d'argent 967. 
- de baryum 876. 
- de cuivre 950. 
- - - ammoniacal 951. 
- - fer 921. 
- - plomb 907. 
- - potasse 787. 
- - Bonde 827. 
- - strontiane 880. 
- - strychnine 1108. 
- d'urane 932. 
- d'uranyle 932. 
Azote 718. 
Azotite d'amyle 1025. 
Azulen 481. 
Azurblau 1190. 
Azure blue 1190. 
Azurit 1190. 
Azyklische Verbindungen 

635. 

B 1387. 
Bablah 382. 
Bacca 91. 
Baccae Alkekengi 306. 
- Jujubae 328. 
- Lauri 330. 
- Myrtillorum 330. 
Bacillariophyta 113. 
Bacillus nitrificans 788. 
Bacillus radicicola 1233. 
Backpulver 831. 1278. 
- Horsford 869. 
Backsteintee 240. 
Backwachs 567. 
Bactyrilobium fistula 318. 
Badesalz 808. 
Badeschwamm 592. 
Badiaga 594. 
Badian 308. 
Badiane 308. 
Badiar,Ol. 471. 
Barendill 166. 
Barendreck 586. 
Birenfenchelwurzel 166. 
Barentraubenblitter 244. 
Birenwurzel 166. 
Birenzucker 586. 
Barlappgewii.chse 120. 
Bii.rlapp-Samen 376. 
- -sporen 376. 
Bahnversand 1378. 

Sachverzeichnia. 

Baies de genievre 328. 
- - laurier 330. 
- - myrtille 330. 
- - nerprun 335. 
Baisse 1387. 
- -Klausel 1387. 
Bakelite 405. 
Bakerguano 1238. 
Bakterien no. 
Balagutta 404. 
Balanopsidales 122. 
Balata 404. 
Baldrianol 529. 
Baldriansaure 140. 1015. 
Baldriansiure -Amylither 

1026. 
Baldriansaures Zinkoxyd 

896. 
Baldrianwurzel 183. 
Balgfrucht 90. 
Balkenwage n. 
Ballon 1387. 
- -element 892. 
- -kipper 8. 
Ballot 1387. 
Ballota nigra 249. 
Ballote noir 249. 
Ballotin 249. 
Balm-gentle-leaves 228. 
Balota 249. 
Balsame echte 430. 
Balsamfichte 431. 
Balsamharz 424. 
Balsamo de cascara 436. 
- - trapo 436. 
Balsamodendrom gilea-

dense 435. 
Balsam of copaiba 431. 
- - fir 431. 
- - Peru 435. 
- - Tolu 439. 
Balsamterpentinole 520. 
Balsamum 430. 
- canadense 431. 
Balsamum Copaivae 431. 
- de Mecca 435. 
- gurjunicum 433. 
- Hartwickiae 435. 
- indicum 435. 
- judaicum 435. 
- Mecca 435. 
- nigrum 435. 
- Nucistae 363. 474. 
- peruvianum 435. 
- - album 438. 
- Styracis 440. 
- tolutanum 439. 
Balsam von Gilead 435. 
Bambukbutter 577. 
Bandoline 386. 1266. 
Bang 251. 
Banka-Zinn 760. 
Bankerott 1373. 

Banknote 1380. 
Barbados Aloe 585. 
- Ingwer 187. 
Barbitursaure 1043. 
Barbotine 291. 
Barilla 687. 
Ba.rium 873. 
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- carbonicum 873. 875. 
- -chlorat 875. 
- chloratum 874. 
- chloricum 875. 
- -chlorid 874. 
- chlorsaures 875. 
- chromat 1179. 
- hydrochloricum 874. 
- -hyperoxyd 873. 
- hyperoxydatum 873. 
- -karbonat 873. 875. 
- kohlensaures 875. 
- -nitrat 876. 
- nitricum 876. 
- -oxyd 873. 
- oxydatum 873. 
- -oxydhydrat 873. 
- -oxyd, schwefelsaures 

876. 1171. 
- -peroxyd 873. 
- peroxydatum 873. 
- -platinzyaniir 976. 
- salpetersaures 876. 
- schwefelsaures 876. 
- -sulfat 873. 876. 
- -sulfid 874. 
- sulfuratum 874. 
- sulfuricum 873. 876. 
- -superoxyd 873. 
Barometer 24. 
Baroskampher 534. 
Barosma betulina 217. 
- crenulata 217. 
- serratifolia 217. 
Barras 1387. 
Barrel 1387. 
Bartbefestigungsmittel 

1265. 1266. 
Bartbindenwasser 1266. 
Burtgrasol 487. 
Baryt 873. 
Baryta carbonica 875. 
- caustica 873. 
-- chlorica 875. 
- muriatica 874. 
- nitrica 876. 
- aulfurica 876. 
Baryt chlorsaurer 875. 
- chromsaurer 1179. 
- kohlensaurer 875. 
- salpetersaurer 876. 
- Bchwefelsaurer 876. 
- -weill 876. U71. 
- -zinkweiB U76. 
Baryte 873. 
Baaeler Griin ll96. 

90· 
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Basen 619. 620. 622. 630. 
- Bezeichnungen, alte, 

623. 
- ·Nachweis 622. 1404. 
- organische 658. 
Basidien 117. 
Basil 250. 
Basilikumkraut 250. 
basisch 629. 
Basisch Ferriazetatlosung 

919. 
Basizitiit der Siiuren 622. 
Bassia latifolia 577. 
- longifolia 577. 
- .O! 577. 
- Parkii 577. 
Bassinwagen 1387. 
Bassorin 130. 386. 395. 
Bastardoni 321. 
Bastfasern 106. 
Bastkorper 104. 105. 
Bastschicht, sekundiire 

106. 
Batidales 122. 
Batterie, galvanische 891. 
- - hintereinander 

geschaltet 891. 
- - konstante 892. 
- - nebeneinander 

geschaltet 892. 
- - parallel geschaltet 

892. 
Bauchnaht 83. 
Bauchseite des Blattes 72. 
Baudouinsche Farben· 

reaktion 560. 
Bauernrosenbliitter 296. 
Baum 67. 
Baumkopale 410. 
Baume d'ambre 440. 
- de copahu 431. 
- - gurjun ou de gurgu 

ou de gurgum 433. 
- - hardwickie 435. 
- - Mecque 435. 
- - momie 406. 
- - Perou 435. 
- - Tolu 439. 
- du Canada 431. 
- liquidambar 440. 
Baume vert de Mada· 

gascar 427. 
Baume·Grade 54. 
- Ubersichtstafel von 

Fliissigkeiten 56. 
Baumkopale ,no. 
Baumol 552. 553. 
Baumol, weiBes 554. 
Baumwachs 1253. 
- - fliissiges 1253. 
Baumwolle, kurzstaplige 

1054. 
Baumwollsaatkuchen 546. 

Sachverzeichnis. 

Baumwollsaatmehl 546. 
BaumwollsamenO! 545. 
Baumwollstearin 546. 
Bauxit 933. 
Bay-cherry-leaves 227. 
- -leaves 226. 
-- ·01 509. 
Bayrum, kiinstl. 510. 
Bazillen 1l0. 
Bdellium 394. 
Beans 366. 
Bear.berry-leaves 244. 
Beau·tressel 273. 
Bebeerin 168. 
Becherglas 1395_ 
Becquerelsche Strahlen 

881. 
Bedecktsamige 120. 
Beenol 552. 
Beere 91. 
Beerenzapfen 93. 
Befruchtung 86_ 
Befruchtungsstoff 82. 
Behenniisse 552. 
BehenO! 552. 
Beifu13kraut 249. 
BeifuBwurzel 142. 
Beinschwarz 1198. 
Beinwellwurzel 149. 
Beinwurzel 149. 
Beize fiir Holz 1273. 
Beizenfarbstoffe 1157_ 
Bel-argus 248_ 
Belichtungs-dauer 1124. 

1139. 
- ·messer 1140. 
Belladonna-bliitter 215. 
- leaves 215. 
- root 143. 
- -wurzeln 143. 
Belmontin 1066. 
Benetzungsverfahren (Ge-

treidebeize) 1239. 
Bengalkatechn 582_ 
Bengal Ingwer 187. 
Bengalische Flammen 

1275. 
Bennet 146. 
Benzaldehyd345. 467. 482. 

656. 
Benzanilid 656. 
Benzidin 980. 
Benzin 1062. 
- Automobil- 1062. 
- Handels- 1062. 
- Luxusautomobil·l062. 
- Schwer· 1062_ 
- Wasch· 1062. 
- geruchlos machen 

1063. 
Benzinoform 981. 
Benzinum Petrolei 1062. 
Benzoate de soude 813. 

Benzoe 408_ 
Benzoe amygdaloides 408_ 
Benzoesiiure 408. 439_ 

1083. 
- . benzylaether 437.439. 
- kiinstliche 1084_ 
- .methylester 1084_ 
- -Schmalz 564. 
- -Bulfinid 1085. 
- -saures Natrium 813. 
Benzoetinktur mit Rosen-

wasserzumischenl259. 
Benzoevorharz 409. 
Benzoic acid 1083. 
Benzoil-sulfonic-imide 

1085. 
Benzol 651. 1071. 
Benzoldisulfonsaure 1080. 
Benzolring 651. 
Benzolum 1071. 
Benzophenol 1074. 
Benzoylaethy ltetra-

methyldiaminoiso
propanol-hydrochlorid 
1111. 

- nitrat lUI. 
Benzylazetat 497. 
Benzylbenzoat 1027. 
Berberin 158. 
Berberitzenrinde 206. 
Bereitung von Salben 43. 
Bergamiol 1027. 
Bergamottol 475. 
- kiinstliches 477. 
Bergamottpomeranze 475. 
Bergapten 476. 
Bergblau 1188. 1190. 
Bergflachs 888. 
Berggold 970. 
Berggriin 1194. 
Bergholunder 336. 
Bergholz 888. 
Bergkork 888. 
Bergkristall 757. 
Bergleder 888. 
Bergmehl 758. 
Bergi:ile 1060. 
Bergpapier 888. 
Bergreis 364. 
Bergrot 1182_ 
Bergtee 492. 
Bergteer 406. 
Bergzinnober 1185. 
Berippung des Blattes 76. 
Berlin blue 1188. 
Berliner Blau 1188. 
Berliner Lack 1164. 
- rot 1181. 
- Salz 824. 
Bernstein 426. 
- geschmolzener 427. 
- -kolophonium 426. 
- ·lack 1219. 1221. 



Bernstein-iiI 519. 
- -saure 247. 426. 1020. 
Bertramwurzel 170. 
Beryll 882. 
Beryllium 882. 
- -chlorid 883. 
- -oxyd 883. 
- -silikat 882. 
- -suHat 883. 
Besenkrautblumen 301. 
Besinge 330. 
Bessemerbirne 911. 913. 
BeBBemerverfahren 911. 

913. 
Bestellung von Waren 

1377. 
Bestimmung des Erstar

rungspunktes 48. 
- - Schmelzpunktes 

47. 
- - Siedepunktes 48. 
- - spezifischen Ge-

wichtes fester Kor
per 55. 

Betanaphthol 656. 1094. 
- -athylather 475. 
Betastrahlen 881. 
Beta vulgaris 1048. 
Betazinnsaure 761. 
Betelnull 346. 
Betel-nut 346. 
Bettendorfsches Reagens 

762. 
Betula lenta 492. 
- pubescens 216. 
- verrucosa 216. 
Betuloretinsaure 216. 
Beurre d'antimoine 741. 
- de bismuth 745. 
- - cacao 570. 
- - cocos 57!. 
- - muscade 574. 
- - viol 497. 
Bezeichnung der Glas-

gefalle 6. 
-- - Salze 626. 
Bianchetti 320. 
Bibergeil 604. 
Biberklee 243. 
Bibernelle 168. 
Bicarbonate de potasse 

780. 
- - soude 824. 
Bichlorure de mercure 

958. 
- - methylene 978. 
Bichromate d'ammoni-

aque 853. 
- d'argent 967. 
- de potasse 783-
- de Bonde 826. 
Bickbeeren 330. 
Bickbeerenblii.tter 231. 

Sachverzeichnis. 

Bienenharz 567. 
Bienenvorwachs 567. 
Bieressig 1011. 
Bierhefe, entbitterte 580. 
Bi-iodure de mercure 961. 
Bikarbonate 752. 
Bikuhibafett 574. 
Bilanz 1372. 1387. 
- rohe 1372. 
Bilanzieren 1371. 
Bilanzkonto 1372. 
Bilberry-Ieaves 231. 
Bilderreihe 113!. 
Bildungsgewebesystem 

102. 
Bilsenkrautblatter 223. 
- -Bamen 358. 
Bimsstein 940. 
Binii.re Nomenklatur 108. 
Binden 1261. 
Bioxalate de potasse 789. 
- of potassium 789. 
Bioxyde de baryum 873. 
- - cuivre 947. 
- - mangan&!e 926. 
Birchleaves 216. 
Birkenblatter 216. 
Birkenteer 429. 
Birniil 1026. 
Birth-wort 141. 
Bisabol Myrrhe 508. 
Bisam 605. 
Bisamkiirner 344. 
Bismit 744. 
Bismut 744. 
Bismuth 744. 
Bismuthi CarbonRs 745. 
- subnitras 746. 
- VaIerianas 745. 
Bismutum 744. 
- bitannicum 746. 
- bromatum 745. 
- carbonicum 745. 
- chloratum 745. 
- jodatum 745. 
- lacticum 745. 
- metallicum 744. 
- nitricum 746. 
- - basicum 746. 
- - praecipitatum 746. 
- oxychloratum 745. 
- oxydatum hydratum 

745. 
- oxyjodatum 745. 
- oxyjodogallicum 747. 
- subcarbonicum 745. 
- subgallicum 747. 
- subnitricum 746. 
- tribromphenolicum 

745. 
- valerianicum 745. 
Bismutyl 745. 
- -chlorid 745. 
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Bisrectificatum 452. 
Bisrektifikat 37. 452. 
Bisrektifikation 37. 452. 
Bissyniisse 352. 
Bisterbraun 1184. 
Bistre 1184. 
Bisulfat 840. 
BisuHate 709. 
- de potassium 795. 
- de soude 839. 
BisuHite 704. 
- de potassium 796. 
Bisulphate of quinine 

1105. 
Bitartrate de potasse 799. 
Bitter almonds 344. 
Bitter-apple 323. 
Bitterdistel 252. 
Bittererde 883. 
Bittere Fieberwurzel 

104. 
Bitterholz 191. 
Bitterklee 243. 
Bitterkleesalz 789. 
Bittermandeliil 467. 
- kiinstliches 468. 
Bittermandelwasser 467. 

469. 
Bitter orange peel 193. 
- purging salt 889. 
Bitterquelle 671. 
BittersaIz 889. 
BittersaIzform 839. 
Bittersiillstengel 188. 
Bitterstoffe 658. 
Bittersweet-stalks 188. 
Bitterwii.Bser 671. 
Bitter-wood 191. 
Bitume de Judea 406. 
Bitumen 406. 
bituminos 1070. 
Bituminoses Harz 406. 
Bixa orellana 1166. 
Bixin 1166. 
Black and white pepper 

333. 
- beetle 595. 
- catechu 581. 
- grain of corn 127. 
- Lake 1199. 
- lead 753. 
- mint 506. 
- mustard-seeds 370. 
- older-bark 205. 
- oxide of manganese 

926. 
- sulphide of mercury 

962. 
- -thorn flowers 282. 
Bladder-kelp 135. 
Blatter 214. 
Blatterkautschuk 399. 
Blii.ttertraganth 385. 
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Blanc de cachelot ou de 
baleine 569. 

- - perles 746. 1177. 
- - plomb ll71. 
- - zinc 893. 1177-
- fixe 876. ll71. 
- - en pAte 876. 
Blanco, in blanco 1387. 
Blankenheimer Tee 260. 
Blankett 1387. 
Blase 36. 
Blasengriin 336. 
Blasenkafer 596. 
Blasenpapier 1254. 
Blasentang 135. 
Blatt 71. 
Blattanheftung 73. 76. 
Blatta orientalis 595. 
Blattdorne 76. 
Blatt, durchwachsenes 77. 
- einfaches 73. 
- -film 1125. 
- -fliiche 72. 
- -form 72. 73. 
- gestieltes 76. 
- -gold 971. 
- -gold, unechtes 1205. 
- -griin ll18. 
- -grund 73. 75. 
- herablaufendes 77. 
- -insertion 73. 76. 
- -konsistenz 73. 76. 
- ·lack 420. 
- -lausvernichtung 

1241. 
- -narbe 67. 
- ·nerven 73. 76. 
- ·rand 73. 76. 
- ·ranke 68. 
- .rippen 73. 76. 
- -rosette 67. 
- -scheide 72. 
- -schminke ll68. 
- ·silber 964. 
- - unechtes 760. 
- sitzendes 72. 76. 
- -spindel 73. 
- -spitze 73. 76. 
- -stellung 73. 77. 
- stengelumfassendes 

77 
- -stiel 72. 
- -teilung 73. 
- -umfang 73. 75. 
- zusammengesetztes 

73. 
- zusammengewach-

senes 77. 
Blatte 595. 
Blaubeerblatter 231. 
Blaubeeren 330. 
Blaudruck ll53. 
- -holz 1157. 

Sachverzeichnis. 

Blauholzextrakt ll58. 
- - - ·fleckentferner 

1246. 
- - ·tinte 1271. 
Blaue Erde 426. 
Blausaures Rali (falsch-

lich) 785. 
Blausaure 752. 757. 
Blaustein 951. 
Blei 900. 
- ·akkumulatoren 904. 
- -antimoniat ll80. 
- -asche 901. 
- -azetat 905. 
- - basisches 905. 
- -baum 901. 
- ·borat 907. 
- borsaures 907. 
Bleichromat 1178. 
- - basisches 1178. 

1188. 
- - neutrales ll78. 
Bleidioxyd 904. 
Bleierz 900. 
Bleiessig 905. 906. 
Blei-Extrakt 906. 
- -firnis 1214. 
- -gelb 1178. 
- .glatte 902. 1178. 
- -glanz 753. 900. 
- .glas 1178. 
- -gruppe 633. 900. 
- harzsaures 908. 
- .jodid 905. 
- jodwasserstoffsaures 

905. 
- ·kammerkrlstalle 710. 
- -kammern 710. 
- .karbonat, neutrales 

900. 
- -kitt 902. 
- -kratze 901. 
- -linoleat 1210. 
- -mennig 903. 
- -molybdat 930. 
- -muhle 754. 
- -nitrat 907. 
- -oxyd 901. 902. 903. 

1178. 
- - antimonsaures 

1180. 
- - chromsaures, basi· 

sches 117S. l1S8. 
- - essigsaures 905. 
- - -, neutrales 905. 
- - gerbsaures 90S. 
- - -kali 625. 
- - rotes 903. 
- - salpetersaures 907. 
- - schwefelsaures, ba· 

sisches 1174. 
- -oxydul 901. 
- -papier 1254. 

Bleipflaster 1041. 
- -resinat 908. 1210. 
- rot 903. 
- -saum 901. 
- -schrot 901. 
- -schwamm 901. 
- schwefelsaures 907. 
- .sesquioxyd 901. 
- -sikkativ 1210. 
- -stifte 754. 
- -suboxyd 901. 
- -sulfat 907. 
- -sulfid 900. 
- - basisches 1174. 
- -superoxyd 904. 
- -tannat 90S. 
BleiweiB 1171. 
BleiweiB, deutsches 1172. 
- englisches 1172. 
- -ersatz 1174. 
- franzosisches 1172. 
- giftfreies 1174. 
- hollandisches 1171. 
- Patent· 1174. 
- Pattison 1174. 
- sublimiertes ll74. 
Bleizucker 905. 
Bleichen der Schwamme 

593. 
- des Wachses 565. 
Bleicherde 759. 
Bleichmittel 1273. 
Blenden 1134. 1136. 
- Iris· 1136. 
- ·offnung 1136. 
- Revolver- 1136. 
- Rotations· 1136. 
- Schieber· 1136. 
- Steck- 1136. 
Blessed·thistle 252. 
Bleu d'azur 1190. 
- de Berlin 118S. 
- de Breme 1188. 
- de cobalt 1190. 
- de Paris 1188. 
- de Prusse ll8S. 
- de roi 1190. 
- mineral l1SS. 
- nouveau ll90. 
- d'outremer 1191. 
- TMnard ll90. 
Blisting flies 596. 
Blitzlampe ll40. 
Blitzlichtaufnahme 1140. 
Blitzlichtpulver 376. 1140. 
bloc, en bloc 1387. 
Blockade 1387. 
Blockgambir 5S2. 
- ·schellack 420. 
- -zucker 1044. 
Blood-stone 916. 
Blue-berries 330. 
- ·bottle 293. 



Blue verditer 1188_ 
- vitriol 951. 
Bhihen des Bodens 787_ 
Bliite 78_ 
- diklinische 80_ 
- eingeschlechtige 80_ 
- einhausige 80_ 
- gipfelstandige 84_ 
- mannliche 80_ 
- monokline 80_ 
- nackte 80_ 
- oberweibige 79_ 
- polygame 80_ 
- umweibige 79_ 
- unterweibige 79_ 
- vielgeschlechtige 80_ 
- weibliche 80. 
- winkelstandige 84. 
- zweihausige 80. 
BlUten 278. 
Bhitenachse 78. 
- -blatter 71. 78. 
- -boden 78. 
- -scheide 78. 
- -stand 84. 
- - traubig 85. 
- - trugdoldig 85. 
- -staub 82. 
Bliitentee 239. 
Blumen bei Seifen 1032_ 
Blumen-Blatter 78. 81. 
- -diift,e 1264. 1268. 
- -hiiUe 79. 
- -krone 81. 
- -kronenartig 80. 
- -kronlose Pflanzen 109. 
BIumen, kiinstliche 1333. 
- -iiI 460. 
Blut-Egel 600. 
- -fibrin 660. 
- -holz 1157. 
- -kohle 751. 
- -kraut 144. 
- -lack 420. 
- -laugensalz, gelbes 785. 
- - rotes 786. 
- -laus-Vernichtung 

1241. 
- -mehl 1236. 
- -ruhrwurzel 183_ 
- -stein 916. 
- -triebbliiten 283. 
- -wasseralbumin 660_ 
- -wurzel 183. 
Blookschellack 420. 
Bocksblut 608. 
Bookshol'llSll.men 356. 
Bookspetersilienwurzel 

168. 
Bodendruok 52. 
Boehmeria. Divea 277. 
Bohmisohe Erde 1195. 
Bohnenkra.ut 273. 

Sachverzeichnis_ 

Bohnen-mehl 366_ 
- -schalentee 332_ 
- -tee 332. 
Bohnen, weiBe 366_ 
Bohnerwachs 1269. 
- festes 1270_ 
- fliissiges 1270_ 
Bohnermasse 1270_ 
- farbige 1270_ 
Bohrole 1069. 
Bohrfliege 283_ 
Bois blanc des Antilles 

210_ 
- de campeche 1157. 
- - fustet 1160_ 
- - gayac 190. 
- - Pernambouc 1159_ 
- - quassia 191. 
- - santal 1168. 
- rouge du Bresil 1159_ 
Bol blanc 940_ 
- d' Armenie 940_ 
Boldin 217. 
Boldoa fragrans 217_ 
Boldoblatter 217_ 
Boldogluzin 217_ 
Bolet cervin 128_ 
Boletus cervinus 128. 
- igniarius 128. 
- Laricis 129_ 
Bologneser Leuchtsteine 

874. 
Bolus 940_ 
- alba 940_ 
- armena 940. 
- rubra 940_ 
Bombayniisse 363_ 
Bombay-Senna 235_ 
Bombonnes 721. 
bona fide 1387_ 
Bonbon 1048_ 
Bone brown 1198_ 
Bonifikation 1387_ 
Bonitat 1387_ 
Bootslack 1221. 
Bor 748. 
Borage 248. 
Borate 749_ 
- de manganese 927. 
- - plomb 907_ 
- - sodium 814. 
- - soude 814_ 
Borax 748_ 814. 
- calcinata 814. 
- gebrannter 814_ 
- -glas 814_ 
- Juwelier- 818. 
- oktaedrischer 815_ 
- -perlenreaktion 814_ 

1401. 
- prismatisoher 81S, 
- usta 814_ 
- veneta 814_ 
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Boraxweinstein 817_ 
Borazit 748_ 814. 
Bordelaiser Kupfer-Kalk-

briihe 1240_ 
Bordiamanten 748_ 
Bore 748_ 
Boretsch 250. 
Boric acid 748_ 
Borkalk 748. 814_ 
Borke 104. 
Borkreide 814. 
Borneokampfer 529_ '534_ 
Borneol 185_479_514_515_ 

519. 527_ 534_ 
Borneolazetat 466_ 
Borneolester 185. 
Bornylazetat 466. 
Bornyloxydhydrat 534_ 
Borokalzit 748_ 
Boron 748. 
Boronatrokaizit 814. 
Borrago officinalis 250. 
Borsaure 748. 
- -anhydrid 748. 749. 
- -hydrat 748. 
- -lagunen 749. 
Borsaures Blei 907. 
- Manganoxydul 926. 
Borstpiusel 1231. 
Bortrioxyd 748. 
Borts 751. 
Borylsalizylsaures Zink 

898. 
Borum 748. 
Boswellia Carteri 394. 
- serrata 394. 
Boswellinsaure 395. 
Botanik, allgemeine 63. 
Botanybayharz 405. 
Bougie 135. 
Bouillon-Tafeln 580. 
- ~iirfel 580_ 
Bourdons Metallik 25. 
Bourgeons de peuplier213. 
- - pin 213. 
Bourrache 250_ 
Bouteille 1387_ 
Bractea 71_ 77_ 
Brahmtee 260_ 
Brakteen 71. 77_ 
Branche 1281. 
Brand. Pflanzen 1239. 
Brandy 994_ 
Branntwein 987_ 1344. 
- -essig 1011_ 
- -gesetz 1344. 
Brasilein 1159. 
Brasiletterotholz 1159. 
Brasilienholz 1159. 
- gelbes 1160_ 
Brasilin 1159. 
Brasil wood 1159. 
Bramca juncea 370. 



1432 

Brassica napus 556. 
- nigra 370. 
- rapa 556. 
Braunalgen 115. 
Brauneisenerz 1182. 
Bra uneisenstein 911. 
Brauner Dost 268. 
Braune Rinden 202. 
Braunkohle 751. 
Braunkohlenpech 1066. 
Braunkohlenteerpeche 

407. 
Braunschweigergriin 1188. 

1196. 
Braunstein 925. 926. 
Brauselimonade 676. 
- -pulver 1256. 
Brayera 284. 
- anthelmintica 284. 
Brazil-tea-Ieaves 225. 
Brebesol 539. 
Brechniisse 373. 
Brechweinstein 798. 
Brechwurzel 160. 
Bremen blue 1188. 
Bremer Blau 1188. 
- Griin 1188. 
Bremsenol 471. 
Brennesselhiicksel 276. 
Brennesselkraut 276. 
Brennesselsamen 277. 
BrennOl 1061. 
Brennpetroleum 1063. 
- -Priifung 1064. 
Brennpunkt 27. 1133. 
Brennweite 27. 1133. 
Brenzkatechin 653. 1079. 
Brenzkateohinmonome-

thylather 1082. 
Brenzlige Korper 38. 
Brenz·Traubensaure 1020. 
- -weinsaure 1020. 
Brevi manu 1387. 
Brianzoner Kreide 888. 
Briefwechsel 1375. 
Brillantine 1265. 1266. 
Brisante Verbrennung 

1247. 
Britanniametall 740. 760. 
Brokatfarben 1205. 
Broken Cinnamom 197. 
Brom 678. 691. 
Bromate de potassium 

774. 
Brom-Athyl 983. 
- -ammonium 849. 
Bromate 693. 
Brombeerblatter 233. 
Bromdiaethylazetylkarb-

amid 1043. 
Brome 691. 
Bromhydrate d'ammo

niaque 849. 

Sachverzeichnis. 

Brom-Kadmium 899. 
- -kalium 773. 
- -kalzium 860. 
- -kupfer 948. 
- -lithium 841. 
- -natrium 810. 
Bromic acid 693. 
Bromide 627. 691. 
- i- und 0- 691. 
- of copper 948. 
- of pot,assium 773. 
Bromine 691. 
Bromisovalerianylharn -

stoff 1042. 
BromOldruok 1152. 
Bromoforme 981. 
Bromoformium 981. 
Brom-Quelle 671. 
- -saure 693. 
- -saures Kalium 774. 
- -silber 966. 
- -silberpapier 1150. 
- -strontium 879. 
Bromiire 627. 691. 
Bromum 691. 
- solidificatum 691. 
Bromural 1042. 
Bromure d'ammonium 

849. 
- d'argent 966. 
- de bismuth 745. 
- - cadmium 899. 
- - calcium 860. 
- - ouivre 948. 
- - potassium 773. 
- - sodium 810. 
- - strontium 879. 
- d'ethyle 983. 
Bromwasser 691. 
Bromwasserstoff 692. 
Brom wasserstoffsaures 

Ammonium 849. 
- Kadmium 899. 
- Kalium 773. 
- Kalzium 860. 
- Natrium 810. 
- Kupfer 948. 
Brongniart-System 109. 
Bronze 946. 1203. 
- Patent. 1204. 
- -Tinktur 1204. 
- vegetabilische 1205. 
Bronzeocker 1181. 
Bronzieren, kalt 763. 
Brookit 763. 
Brou de noix 207. 
Brun d'acajou 1183. 
- de mangan~e 1184. 
- - marron 1183. 
- - nouveau 1183. 
- - velours 1184. 
- fauve 1184. 
- Van Dyck 1185. 

Bruchkraut 262. 
Briicke 14. 
Briickenwaage 14. 
Brust 912. 
Brustbeeren 328. 
Brustlattiohblatter 221. 
Brutto 16. 
- -Ertrag 1372. 
Brutzwiebeln 70. 
Bruzin 193. 373. n08. 
- igasursaures 373. 
Bryoidin 415. 
Bryonia alba 144. 
- dioica 144. 155. 
Bryoniawurzel 155. 
Bryonidin 144. 
Bryonin 144. 
Bryony root 144. 
Bryophyten 66. 118. 
Buchdruckerwalzenmasse 

1279. 
Buchenholzteerkreosot 

1081. 
Buch- und Steindruckfar-

ben 1201. 
Buchfiihrung 1369. 
- doppelte 1370. 
- einfache 1370. 
Buchsbaumblatter 244-
- -spane 191. 
Buchublatter 217. 
- leaves 217. 
Buckbean 243. 
Buokthorn-berries 335. 
Biichsenfrucht 90. 
Biirette 1413. 
- englische 1413. 
- Glashahn- 1413. 
- nach Gay Lussac 1413. 
- - Mohr 1413. 
Biischelwurzeln 65. 
BiittenruB 1198. 
Bukett 1268. 
Bukkoblatter 217. 
Bulbe de colchique 148. 
- - Scille 180. 
- d'oignon marin 180. 
Bulbi 70. 
Bulbus 70. 
- Allii sativi 138. 
- Colohici 148. 
- Scillae 180. 
- Squillae 180. 
- Viotorialis longi 186. 
- - rotundi 186. 
Bulbotuber 70. 
Bullrichs Salz 824. 
Bulnesia Sarmienti 513. 
Bunsenbrenner 1399. 
Bunsenelement 892. 
Buntfarbige Tinten 1271. 
Burdock root 143. 
Burgunderpeoh 424. 



Burgundy pitch 424. 
Burnt Alum 943. 
- Sienna 1184. 
Burows Losung 937. 
Bursasaure 251. 
Bursera aloexylon 502. 
- delpechiana 502. 
Bursin 25l. 
Buteo. frondosa 418. 584. 
- Kino 584. 
Butterblumenwurzeln 

182. 
Butterbohne 577. 
Butterfarbe 1275. 
Butter of cacao 570. 
- - nutmeg 574. 
- - zinc 894. 
Butterpulver 1279. 
- -saure 536. 645. 
- - -athylather 1026. 
Butylalkohol 641. 
Butylsenfol 255. 
Butyrate d'ethyle 1026. 
Butyrum Antimonii 741. 
- Bismuti 745. 
- Cacao 570. 
- Stanni 762. 
Buxin 168. 
Buxus sempervirens 244. 

C (siehe auch K bzw. Z.) 
Cablan 508. 
Cacao 347_ 
Cacao-beans 347. 
Cachou 583. 
- aromatique 583. 
- pectorale 588. 
- PBgu 581. 
Cadmie 899. 
Cadmium 899. 
- bromatum 899. 
- bromide 899. 
- chloratum 899. 
- chloride 899. 
- hydrobromicum 899. 
- hydrochloricum 899. 
- hydrojodicum 900. 
- iodide 900. 
- jodatum 900. 
- metallicum 899. 
- nitrate 900. 
- nitricum 900. 
- suHuratum ll80. 
- suHuricum 900. 
- sulphate 900_ 
Cadmium yellow llSO. 
Caesalpinia brasiliensis 

1159. 
- coriaria 382. 
- crista. 1159. 
- echinata ll59. 
- melanocarpa 382_ 
- sapan 1159. 

Sachverzeichnis . 

Caesalpinioideae 123. 
Caesium 802. 
- carbonicum 802. 
- nitricum 802. 
- Platinum chloratum 

802. 
- sulfuricum 802. 
Cafe 350. 
- de glands 369. 
Ca£eine 1104. 
Calabar-beans 366. 
Calabarine Illl. 
Calamine 896. 
Calamus draco 413. 
Calcaria carbonico. pura 

863. 
- chlorata 864. 
- chlorinica 864. 
- hypochlorosa S64. 
- hypophosphorosa 869. 
- oxymuriatica 864. 
- subchlorosa 864. 
- sulfurata 862. 
- sulfurica usta 871. 
- usta 856. 
- usta e Marmore 858. 
- viennensis 857_ 
Calcaroni 696. 
Calcii bromidum 860. 
- carbonas praecipitatus 

863. 
- hypophosphis 869. 
- iodidum 859. 
- phosphas 867_ 
Calcium 856. 
- acetate 863. 
- aceticum 863. 
- biphosphoricum 869. 
- bisulfurosum 871. 
- bromatum 860. 
- bromide 860. 
- carbonicum praecipi-

tatum 863. 
- carburetum 861. 
- chloratum crystallisa-

tum 858. 
- - fusum 859. 
- chloratum siccum 859. 
- chloricum 859. 
- chloride 858. 
- - anhydrous 859. 
- fluoratum 860. 
- hydrofluoricum 860. 
- hypochlorosum 864. 
- hypophosphorosum 

869. 
- iodide 859. 
- jodatum 859. 
- lacticum 1017. 
- monosulfuratum 862. 
- oxyda.tum 856. 
- phosphate 867. 
- phosphoricum 867. 
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Calcium phosphoricum 
acidum 869. 

- subchlorosum 864. 
- sulfuratum 862. 
- sulfuricum 870. 
- sulfurosum 87l. 
- sulphide 871. 
- cyanatum 757. 
Calendula officinalis 284. 

285. 
Callitris articulata 425. 
- quadrivalvis 425. 
Calomel a 10. vapeur 957. 
Calomelas 957. 
Calophyllum tacamahaca. 

427. 
Calumba root 148. 
Calx 856. 
Calx chlorata 864. 
- chlorinata 864. 
- usta 856. 
Calyptra 118. 
Calyx 80. 
Camelina sativa 560. 
Campanulatae 126. 
Campeachy wood ll57. 
Camphora 530. 
- artificialis 533. 
- trita 534. 
Camphre du Japon 530. 
Canada turpentine 431. 
Cananga odorata 528. 
- -01 528. 
Canarium luconicum 415. 
Cancrelat 595. 
Candelae Regis 304. 
Candelite 539. 
Candolle, de -System 109. 
Canella alba 194. 
Canelle de Ceylon 195. 
- - Chine 197. 
Cannabinon 252. 
Cannabinum purum 252. 
- tannicum 252. 
Cannabis sativa 251. 311. 
Canna speciosa 150. 
Cantharides 596. 
Capita Papaveris 331. 
Capitule de pied-de-chat 

302. 
Capitules de pavot 331. 
Capitulum 85. 
Capsella bursa pastoris 

250. 
Capselle bourse a pasteur 

250. 
Capsicum annuum 312. 
- fastigiatum 313. 
- frutescens 313. 
- minimum 313. 
Caput Mortuum 707. ll82. 
Caravonica-Baum 1260. 
Caraway-fruit 317. 
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Carbamate d'ethyle 1042. 
Carbo animalis 751. 
- Sanguinis 751. 
- Spongiae 594. 
- Tiliae 751. 
Carbon 750. 
Carbonate d'ammoniaque 

851. 
- de baryum 875. 
- - bismuth 745. 
- - chaux precipiM 

863. 
- - magnesie 886. 
- - potasse 776. 
- - potasse pur 779. 
- - - sature 780. 
- - soude du commerce 

817. 
- - - anhydre 823. 
- - - cristallise 817. 
- - strontiane 880. 
- of barium 875. 
- - strontium 880. 
Carbone 750. 
Carboneum 750. 
- chloratum 981. 
- sulfuratum 755. 
Carbonic disulphide 755. 
Carbure de calcium 861. 
Cardamome du Malabar 

313. 
Cardamomi longi 316. 
- malabarici 315. 
- minores 315. 
Cardamom-seeds 313. 
Cardamomum rotundum 

316. 
Card oleum pruriens 307. 
- vesicans 307. 
Carex arenaria 146. 
Carica papaya 1117. 
Carlina acaulis 146. 
~ vulgaris 146. 
Carlinethistle root 146. 
Carmin 1163. 
Carminum 1163. 
Carnaubin 569. 
Carob-bean 319. 
Caroube 319. 
Carrageen 132. 
Carrel-Dakinsche LOsung 

866. 
Carthamus tinctorius 

1167. 
Carton de montagne 888. 
Carum carvi 317. 479. 
- gracile 489. 
Caryophylli aromatici 

286. 
Cascara 200. 
Cashew-nut 307. 
Cassel earth 1183. 
Casse officinale 318. 

Sachverzel chnis. 

Cassia acutifolia 234. 
337. 

- angustifolia 234. 337. 
- auriculata 237. 
- -bruch kurant 198. 
- buds 288. 
- cinnamom 197. 
- fistula 318. 
- holosericca 237. 
- lanceolata 235. 
- lenitiva 235. 
- lignea 198. 
- - selected 198. 
- obovata 235. 337. 
- tigablas 198. 
- vera 198. 
- white 194. 
Cassu 583. 
Castilloa elastica 398. 
Castor americanus 604. 
- fiber 604. 
- -oil 557. 
Castoreum 604. 
- anglicum 604. 
- canadense 604. 
- moscoviticum 604. 
- sibiricum 604. 
Catechu 581. 
Cat's-foot 262. 294. 
Cat-thyme 266. 
Catties 606. 
Caustic potash 766. 
- soda 803. 
Cayenne-pepper 313. 
cbdm 18. 
cbm 18. 
Cearawachs 567. 
Cellit 1053. 
Cellonlack 1224. 
Celsius Thermometer 48. 
Cendre bleue 1188. 
Centaurea cyanus 293. 
Centrospermae 122. 
Cephaelis acuminata 161. 
Cera alba 565. 
- Candelillae 567. 
- Carnauba 567. 
- flava 565. 
- japonica 569. 
- sinensis 567. 
Cerasus Mahaleb 241. 
Cerata 1252. 
Ceratonia siliqua 319. 
Ceratum labiale 1253. 
- N ucistae 574. 
Ceresine 1067. 
Cerises de Juif 306. 
Cerium 945. 
- Ammonium nitricum 

oxydulatum 946. 
- - - oxydatum 946. 
- chloratum 946. 
- nitricum 946. 

Cerium sulfuricum oxy-
datum 946. 

- - oxydulatum 946. 
Ceroxychlorid 946. 
Ceroxylon andicola 568. 
Cerussa 1171. 
Cervus elaphus 602. 
Cetaceum 569. 
Cetraria islandica 130. 
Ceylon cinnamom 195. 
- -moos 132. 
- -zimt 195. 
cg 15. 
Chalk 1174. 
Chamaleon, mineralisch. 

791. 
Chamaenerion angusti-

folium 255. 
Chamomile flowers 289. 
Champakabliitenol 481. 
Champignons 117. 593. 
Chance 1387. 
Change 1387. 
Chanvre batard 260. 
Chara fragilis 114. 
Chardon Mnit 252. 
- Notre Dame 337. 
Chardonnetseide 1054. 
Charlton WeiB 1176. 
Charophyta 114. 
Charta cerata 1253. 
- exploratoria 1254. 
- nitrata 1253. 
- pergamena 1254. 
- piceata 1253. 
- sinapisata 371. 
Chartern 1387. 
Chasse diable 262. 
Chatinin 185. 
Chaux commune ou vive 

856. 
Chavica officinarum 335. 
Chavikol 510. 
Chavique 335. 
Chavizin 334. 
Chef 1362. 
Chelerythrin 255. 
Chelidoine 255. 
Chelidonin 255. 
Chelidonium majus 255. 
Chemie, Allgemeines 61l. 
- anorganische 619. 
- organische 619. 635. 
- der Kohlenstoffverbin--

dungen. 619. 
Chemische Farben 1170. 
- LOsung 57. 
Chene-marin 135. 
Chenopodium ambrosio-

ides 250. 482. 
cheo 611. 
Cherry-laurel-leaves 227. 
Cherry-stalks 189. 



Chestnut brown 1183. 
Cheveux de Venus 252. 
Chico~ root 147. 
Chiendent rouge 146. 
Chiffre 1387. 
Chilesalpeter 827. 
Chilisalpeter 827. 1235. 
Chillies 313. 
China Clay 1174. 
- -gerbsaure 203. 
- -gras 277. 
- -ink 1198. 
- -rinde 198. 
- root 147. 
- -rot 203. 
- -saure 203. 
- -weiB 1177. 
- -wurzel 147. 
Chinesische Gallen 380. 
- Tusche 1198. 
Chinesischer Ingwer 187. 
- Rhabarber 173. 
- Talg 577. 
- Tee 238. 
- Zimt 197. 
- Zinnober 1186. 
Chinesisches Holzol 434. 
- Wachs 567. 
Chinidin 203. 
Chinin und s. Salze 203. 

1105. 
Chinin n05. 
- -bisulfat 1105. 
- doppelt schwefel-

saures 1105. 
- -eisenzitrat 1106. 
- -hydrochlorid 1106. 
- salzsaures 1106. 
- schwefelsaures 1106. 
- - saures 1105. 
- -sulfat 1106. 
Chininum et eius salia 

1105. 
Chininum 1105. 
- bisulfuricum n05. 
- ferro-citricum 1106. 
- hydrochloricum 1106. 
- muriaticum 1106. 
- sulfuricum 1106. 
Chinioidin 1107. 
Chinioidinum 1107. 
Chinolin 659. 
Chinolinum chlorojoda-

tum 1100. 
Chinon 1177. 
Chinonimide 1157. 
Chinonimidfarbstoffe 

1157. 
Chinosol 1100. 
Chinovagerbsaure 203. 
Chinovasiiure 183. 
Chips 197. 484. 
ChIor 678. 

Sachverzeichnis. 

Chlorathyl 982. 
Chloral 644. 1007. 
Chloralalkoholat 1007. 
Chioralformamid 644. 

1007. 
Chloral hydras 1006. 
- -hydrat 1006. 
- hydrate 1006. 
Chloralium 935. 
Chloralum 935. 
Chlor-Alum 935. 
Chlor-Alumlosung 935. 
Chloralum formamidatum 

1007. 
- hydratum crystallisa-

tum 1006. 
Chloralum-powder 935. 
Chloramin 681. 1086. 
Chlorammon 846. 
- antimon 74l. 
Chlorarme Verbindungen 

679. 
Chlorate 686. 
- de baryum 875. 
- - potasse 78l. 
- - soude 826. 
- of baryta 875. 
Chloratum 935. 
Chior-barium 874. 
- -brom 773. 
- -bromsilberpapiere 

1150. 
- -dioxyd 685. 
Chiore 678. 
Chlorgeruch-Entfernung 

866. 1246. 
Chlorgold 972. 
Chlorgoldchiornatrium 

97l. 
ChlorgoIdkalium 973. 
Chlorgoldnatrium 973. 
Chlorhydrate d'ammoni-

aque 846. 
- d'apomorphine 1102. 
- d'ethylmorphine 1104. 
- d'heroine 1103. 
- de morphine 1102. 
- - quinine basique 

1106. 
Chioric acid 686. 
Chloride 627. 679. 
- i- und 0- 679. 
- of barium 874. 
- - iron 917. 
- - lime 864. 
- - platina 975. 
- - silver 965. 
- - sodium 806. 
- - strontium 878. 
Chlorige Saure 685. 
Chlorine 678. 
- water 679. 
Chlorite 685. 
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Chlorkadmium 899. 
Chiorkalium "170. 
Chlorkalk 864. 
- ,Aufbewahrung 866. 
- Gerueh entfernen 1246. 
- ,VorsiehtsmaBnahme 

866. 
Chlor-kalzium 858. 
- - kristallisiert 858. 
- -kobalt 910. 
- -kohlenstoff 981. 
- -kupfer, einfach 948. 
- - zweifach 948. 
- -lithium 841. 
- -magnesium 885. 
- - wasserfrei 886. 
- -mangan 927. 
- -methylment,hylather 

1027. 
- -monoxyd 685. 
- -natrium 806. 
- -nickel 909. 
Chloroform 979. 
Chloroforme 979. 
Chioroformium 979. 
- e chloralo 979. 
- Piktet 980. 
- -Salizylid 980. 
Chloroformum 979. 
Chlorophyll 71. 99. 1ll8. 
Chlorophylle 1ll8. 
Chlorophyllgriine Algen 

113. 
Chlorophyllkorner 99. 
Chlorophyllum lll8. 
Chioroplasten 99. 
Chloroplatinite de potas-

sium 976. 
Chlorosan 1119. 
Chlorous acid 685. 
Chlorphenolq uecksilber 

959. 
Chlorphosphor, dreifach 

730. 
- fiinffach 730. 
Chlorreiche Verbindungen 

679. 
Chlorsaure 686. 
Chlorsalpetrige Saure 725. 
Chlorsaurer Baryt 875. 
Chlorsaures Aluminium 

935. 
- Barium 875. 
- Kalium 780. 
- Kalzium 859. 
- Natrium 826. 
ChlorschwefeI, einfach 

702. 
- vierfach 702. 
- zweifach 702. 
Chlorsilber 965. 
- -gelatinepapier1l47. 
- -kollodiumpapier 1147. 
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ChlorsilberpflanzeneiweiB-
papier 1147. 

Chlorstrontium 878. 
Chloriire 627. 679. 
Chlorum 678. 
Chlorure d'aluminium 

935. 
- d'ammonium 846. 
- d'antimoine 741. 
- d'argent 965. 
- de baryum 874. 
- - cadmium 899. 
- - carbone 981. 
- - chaux anhydre 859. 
- - - cristallisee 858. 
- - - liquide 859. 
- - - sec 864. 
- - cuivre 949. 
- d'ethyle 982. 
- de fer 917. 
- - magnesie 885. 
- - manganese 927. 
-- - methyle trichlore 

979. 
- - platine 975. 
- - potassium 770. 
- - sodium 806. 
- - strontiane 878. 
- - zinc 894. 
- d'or 972. 
- - et de sodium 973. 
- - - - potassium 

973. 
- ferreux 917. 
- ferrique 917. 
- mercureux 957. 
- - precipite 958. 959. 
- mercurique 958. 
- stanneux 762. 
- stannique 762. 
Chlorwasser 679. 
- Darstellung 680. 
Chlorwasserstoff, trocken 

683. 
Chlorwasserstofisii.ure 

681. 
Chlorwasserstoffsaures 

Ammonium 846. 
- Kadmium 899. 
- Kalium 770. 
- Magnesium 885. 
Chlorwismut 745. 
- basisch 745. 
Chlorzink 894. 
- roh 894. 
Chlorzinn 762. 
Cholesterin 536. 548. 562. 
Cholin 145. 357. 1028. 
Chondodendron tomento-

sum 168. 
Chondrin 1113. 
Chondrus crispus 115. 

132. 

Sachverzeichnis. 

Christbaume kiinstliche 
1332. 

Christikreuztee 253. 
Christmas root 157. 
Christwurz 157. 
Chrom 928. 
- -alaun 944. 
- alum 944. 
Chromate 929. 
- d'argent 967. 
- de potasse 783. 
Chromatophoren 98. 
Chrome 928. 
Chromeisenstein 784. 928. 
Chromfluorid 929. 
Chrom, fluBsaures 929. 
Chromgelb 1178. 
Chrom.gelbersatz 1179. 
- -imitation 1179. 
- green 1194. 
- -griin 1194. 
Chromhydroxyd 928. 
Chromic acid 929. 
ChromikaliumsuHat 944. 
Chromite 929. 
Chromium 928. 
Chromium fluoratum 929. 
- hydrofluoricum 929. 
Chromium Kalium suHu-

ricum 944. 
- trioxydatum 929. 
Chromleim 1116. 
Chromoplasten 99. 
Chrom-ocker 1181. 
- -orange 1179. 
- -oxyd 928. 
- -oxydhydrat 1195. 
- -oxydkali 625. 
- -oxyd-KaliumsuHat 

944. 
- -oxydkalium,schwefel-

saures 944-
- red 1184. 
- -rot 1187. 
- -sii.ure 929. 
- -saure-anhydrid 929. 
- - -element 892. 
- -saurehydrat 929. 
- ·saures Bleioxyd, 

basisch 1188. 
- -saures Kalium, gelb 

783. 
- - Kali, rot 783. 
- - Silber 967. 
- -schwarz 1199. 
- -tinte 1271. 
- -trioxyd 929. 
- yellow 1178. 
- -zinnober 1188. 
Chrysanthemum inodo

rum 291. 
- -saure 299. 
- suaveloens 291. 

Chrysarobin 1095. 
Chrysarobinum 1095. 
Chrysen 651. 
Chrysin 213. 
- -saure 213. 
Chrysoberyll 882. 
Chrysoidin 1157. 
Chrysophan 174. 
- -saure 174. 205. 210. 

236. 1095. 
Chrysotil 889. 
Churrus 252. 
Cibotium Baromez 380. 
Cichorium intybus 147. 
Cif 1387. 
Cigue aquatique 333. 
- officinale 256. 
Cinabre 1185. 
- vert 1196. 
Cinchona bark 198. 
- calisaya 198. 
- Exostamma 203. 
- lanceolata 198. 
- Ledgeriana 198. 
- Ladenbergia 203. 
- micrantha 198. 
- officinalis 198. 
- purpurea 198. 
- succirubra 198. 
Cineres clavella.ti 776. 
Cinis Jovis 761. 
- Stanni 761. 
Cinnabar 1185. 
- Antimonii 741. 
- green 1196. 
Cinnabaris 1185. 
Cinnamom-flowers 288. 
Cinnamomum camphora 

530. 
- cassia 197. 
- ceylanicum 195. 
- Loureirii 288. 
Cinnamylkokain 218. 
Cinquantinomais 360. 
Cire de "Ca.rnauba 567. 
- - pedilanthe 567. 
- - Pe-Ia 567. 
- - myrica 568. 
- - palmier 568. 
- du Japon 569. 
- jaune et blanche 565. 
- minera.le 1067. 
Cistus ladiniferus 422. 
Citrate d'argent 967. 
- de fer 919. 
- - fer ammoniacal 

920. 
- - quinine et de fer 

1006. 
- de sesquioxyde de fer 

919. 
- of iron 919. 
Citric acid 1022. 



Citrophen 1073. 
Citrullus colocynthis 323. 
Citrns aurantium amara 

193.215.284.310.473. 
- - dulcis 194. 
- - sinensis 473. 
- bergamia 475. 
- bigaradia 473. 
- limetta 487. 
- limonum 203. 320. 
- medica 203. 320. 484. 
- - cedra 203. 
- - acida 487. 
- spataf-ora 194. 
Civet 609. 
Civette 609. 
cl 18. 
Claus-Chance-Verfahren 

699. 
Clavelli Cinnamomi 288. 
Claviceps purpurea 116. 

127. 
Clous de cinnamome 288. 
- - girofle 286. 
Clove-pepper 306. 
Cloves 286. 
Clupanodonsaure 536. 
cm 20. 
Cnicus benedictus 252. 
Cobalt blue 1190. 
- green 1195. 
Cobaltum 910. 
- chloratum 910. 
- crystallisatum 735. 
- linolicum 911. 
- nitricum 910. 
- oxydatum 910 .. 
- oxydulatum 910. 
- oxydulatum oxyda-

tam 910. 
- resinacicum 911. 
- sulfuricum 911. 
Cocaina 1110. 
Cocaine 1110. 
Cocainum 1110. 
- hydrochlorium 1110. 
- salicylicum 1110. 
Coca leaves 217. 
Coccionella 597. 
Coccus cacti 597. 
- ceriferns 567. 
- ilicis 599. 
- lacca 417. 
- pe-la 567. 
- pila 418. 
Cochenille sauvage ou sil-

vestre 597. 
Cochenilles 597. 
Cochineal 597. 
Cochlearia 255. 
Cochlearia officinalis 

255. 
Cockles 321. 

Sachverzeichnis. 

Cockroach 595. 
Coconut-oil 571. 
Cocos nucifera 571. 
Codeine 1103. 
Codeinum 1103. 
- phosphoricum 1103. 
Cod-liver-oil 546. 
Coffea arabica 350. 
- liberica 350. 
CoHee· bean 350. 
Coffeino-Natrium 

benzoicum 1105. 
- - salicylicum 1105. 
Coffeinum 1104. 
- citricum 1105. 
- salicylicum 1105. 
- sulfuricum 1105. 
Cokales 218. 
Cola acuminata 352. 
- -seed 352. 
- vera 352. 
Colavu 435. 
Colchicum autumnale 

148. 353. 
- -root 148. 
- -seed 353. 
Colchizin 148. 354. 
Colcothar VitrioIi 707. 

1182. 
Coldcream 1259. 
Colla animalis 1116. 
- Piscium 6Ol. 
- - in Filis 602. 
Collargolum 965. 
Colle 1113. 
- de poi~son 601. 
'Collodium 1053. 
- triplex 1053. 
Colocynth 323. 
Colophane 424. 
Colophony 424. 
Coloquinte 323. 
Colts foot leaves 221. 
Comfrey root 149. 
Commiphora abyssinica 

393. 
- erythrea 508. 
- molmol 393. 
- Schimperi 393. 
Common black pitch 428. 
- broom 301. 
- celandine 255. 
- centaury 253. 
- marjoram 268. 
- pumpkin-seed 354. 
- round 174. 
Compositae 126. 
Comptant 1390. 
Conchae praeparatae 603. 
Conditum Aurantii 194. 
- Zingiberis 188. 
Condurango bark 204. 
Cones de houblon 295. 
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Confectio Aurantiornm 
194. 

- Calami 145. 
- Citri 203. 
- Zingiberis 188. 
Coniinum BOO. 
Conium leaves 256. 
- maculatum 256. 326. 
Conjugatae 113. 
Contortae 125. 
Contremuster 1388. 
Convallaria majalis 293. 
Convolvulus scammonia 

395. 
- scoparius 510. 
Convolvulus floridus 510. 
Copaifera coriacea 431. 
- guyanensis 431. 
- Jacquinii 431. 
- Langsdorfii 431. 
- officinalis 431. 
Copa1409. 
Copale 409. 
Copal-gum 409. 
- limon 502. 
Copernicia cerifera 567. 
Copper 946. 
- phosphate 951. 
- sulfate 951. 
Copperas 896. 
Coppicing-Verlahren 201. 
Coques du Levant 321. 
Coquerelle 271. 
Coquerets 306. 
Coriander seeds 324. 
Coriandrnm sativum 

324. 489. 
Coriaria myrtifolia 265. 
Cork bark 211. 
- black 1198. 
Corn flowers 293. 
- -poppy·flowers 300. 
Come de cerl calcinee 603. 
- - - rapee 602. 
Cornu Cervi raspatum 602. 
- - tornatum 602. 
- - ustum 603. 
Corolla 81. 
Corrosive Sublimate 958. 
Cortex Angosturae 192. 
- - spurius 193. 
- Aurantii Frnctus 193. 
- - - expulpatus 193. 
- - - sine Parenchy-

mate 193. 
- Cacao 349. 
- Canellae albae 194. 
- Caryophyllati 194. 
- Cascarae sagradae 209. 
- - - examaratus210. 
- Cascarillae 194. 
- Cassiae caryophylla. 

tae 194. 
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Cortex Cassiae cinna-
momi 197. 

- - variae 195. 
- Chinae 198. 
- - calisaya 202. 
- - Cartagena 202. 
- - flavus 202. 
- - - durus 202. 
- - fuscus 202. 
- - Guajaquil 202. 
- - Huanuco 202. 
- - Loxa 202. 
- - Maracaibo 202. 
- - peruvianus 202. 
- - regius 202. 
- - - convolutus 202. 
- - ruber 202. 
- - - durus 202. 
- Cinnamomi ceylanici 

195. 
- - chinensis 197. 
- Citri 203. 
- Citri Fructus 203. 
- Condurango 204. 
- Coto 204. 
- Eluteriae 194. 
- Eucalypti 220. 
- Frangulae 205. 
- Fructus Phaseoli sine 

seminibus 332. 
- Granati Fructuum 205. 
- - Radicum 206. 
- Juglandis Fructuum 

207. 
- Mezerei 207. 
- Nucum Juglandis 207. 
- Quebracho blanco 207. 
- Quercus 208. 
- Quillaiae 208. 
- Rhamni Purshianae 

209. 
- Salicis 210. 
- Sassafras 180. 
- Simarubae 210. 
- Suberis 211. 
- Thymiatis 441. 
- Ulmi interior 212. 
- Winteranus spurius 

194 
- Yohimbe 213. 
- YohimMM 213. 
Cortices 192. 
Coryanthe yohimbe 213. 
Corydothymus capitatus 

527. 
Corylus avellana 377. 
Corypha cerifera 567. 
Coryphin 507. 
Coryphinum 507. 
Coryphol 539. 
Costus dulcis 194. 
Cotarninum chloratum 

ll04. 

Sachverzeichnis. 

Coto bark 204. 
Cotton-oil 545. 
Cotyledo 71. 
Cotyledones Colae 352. 
- Quercus 368. 
Cougourde 354. 
Coumarine 1093. 
Coumarouna odorata 375. 
Couperose blanche 896. 
- bleu 951. 
- vert 923. 
Coupon 1388. 
Courbarine 406. 
Couronne du soleH 357. 
Courtage 1391. 
Cousso 284. 
Cowberry-Ieaves 245. 
Cowri-Kopal 411. 
Cowslip 297. 
Crab's eyes 603. 
Craie 1174. 
Craie preparee 863. 
- de BrianQon 888. 
Crayon de mine 753. 
Credit 1369. 
Creme 1263. 
Creme de tartre 799. 
- - - soluble 817. 
- -farbe 1275. 
- -starke 1058. 
Cremor Tartari 799. 800. 
Creolin 1119. 
Creolinum 1U9. 
Creosote 1081. 
Crepe (Kautschuk) 397. 
Cresolum crudum 655. 

1074. 
Cresyl 1U9. 
Creta U74. 
Crocus 278. 
- electus 278. 
- Martis adstringens 915. 
- naturalis 279. 
- odorus 280. 
- orientalis 278. 
- sativus 278. 
- Solis 971. 
Cross-flower 269. 
Crotalaria erythrocarpa 

380. 
Croton eluteria 195. 
- lacciferus 417. 
- -oil 544. 
- -seed 354. 
- tiglium 354. 544. 
Crotonylen 638. 
Cruciferae 123. 
Cubebae 325. 
Cubebe 325. 
Cubebs 325. 
Cucurbitales 126. 
Cucurbita pepo 354. 
Cudbear 1167. 

Cudweed-flowers 302-
Cuir fossile 888. 
Cuivre 946. 
Cumarinum 1093. 
Cumin des pres 317. 
- seeds 326. 
Cuminum cyminum 326. 

489. 
Cupressus lusitanica 489. 
- sempervirens 489. 
Cupri acetas 949. 
- sulphas 951. 
Cupric chloride 949. 
Cupric oxide 947. 
Cuprum 946. 
- aceticum 949. 
- - basicum 949. 
- Ammonium nitricum 

950. 
- bichloratum 949. 
- bromatum 948. 
- chloratum oxydatum 

949. 
- - oxydulatum 948. 
- hydrobromicum 948. 
- monochloratum 948. 
- nitricum 950. 
- - ammoniatum 950. 
- oxychloratum 948. 
- oxydatum (nigrum) 

947. 
- oxydatum nitricum 

950. 
- oxydulatum 948. 
- phosphoricum 951. 
- sulfuratum 952. 
- sulfuricum 951. 
- - ammoniacale 952. 
- - ammoniatum 952. 
- - crudum 951. 
- - purum 952. 
- vitriolatum 971. 
Curacaoschale 193. 
Curcuma angustifolia 

1056. 
- leucorrhiza 1056. 
- longa 149. 
- root 149. 
- rotunda 149. 
- zedoaria 186. 
Curledmint 229. 
Currands 344. 
Currypowder 150. 313. 
Cuscus 185. 529. 
Cusparia officinalis 192. 
- trifoliata 192. 
Cutch 582. 
Cuticula 103. 
Cuttlebon 603. 
Cyan 757. 
Cyanide of potassium 774. 
Cyanogene 757. 
Cyanure de mercure 961. 



Cyanure de potassium 
774. 

Cydonia vulgaris 354. 
Cymbopogon albescens 

470. 
- flexuosus 470. 
- Martini Stapf 493. 
- nardus 487. 
- Winterianus 487. 
Cynanchum arghel 235. 
- monspeliacum 395. 
Cynips tinctoria 380. 
- quercus calicis 382. 
Cynoglossum officinale 

257. 
Cynorrhodon 326. 
Cynosbata 326. 
Cytiscus scoparius 301. 

Daemonorops draco 413. 
Dampfer 561. 988. 
dag 15. 
Dagirrg 413. 
dal 18. 
Dalmatiner Insekten-

pulver 299. 
Damar-gum 412. 
Damarland-Guano 1236. 
Damaszener Rosinen 344. 
Dammara 412. 
- -harz 412. 
- - schwarzes 413. 
- orientalis 413. 
Dammar-Iack 1225. 
- -resin 412. 
- tendre 412. 
- weiBes 413. 
Damno 1388. 
Dampftran 547. 
Dandelion 182. 
Daniellsches Element 892. 
Daphne mezereum 207. 
Daphnin 207. 
Datolith 748. 
Datura stramonium 237. 

371. 
Daturin 1109. 
Daturine 1109. 
Dauer der Lehrzeit 1366. 
Dauergewebe 103. 
Dauerlager 128. 
Dauermyzelium 128. 
Davy's Sicherheitslampe 

1247. 
Dead-nettle-flowers 294. 
Debet 1371. 
Debitor 1371. 
Debitorenbuch 1370. 
Decharge 1388. 
Dechenit 748. 
Deckelka psel 90. 
Deckglas 29. 
Deckkraft 1170. 

Sachverzeichnis. 

Deckschuppe 93. 
Deckspelze 121. 
DeckweiB 1176. 
Deer colour 1184. 
Defekt 7. 1388. 
Defektbuch 7. 1388. 
Defekte 1388. 
Definitiv 1388. 
Defizit 1373. 
Defiagration 1246. 
Defraudation 1388. 
Degras 530. 
Dekagramm 15. 
Dekahydronaphtalin1095. 
Dekalin 657. 1095. 
Dekaliter 18. 
Dekameter 20. 
Dekantieren 34. 
Dekantiertopfe 33. 
Deklarieren 1379. 
Dekorationsmalerei, Far-

ben fiir 1200. 
Dekortieren 1388. 
Delbrlicksches Verfahren 

f. EiweiB f. Futter
zwecke 1112. 

Delphinidin 81. 
Delphinin 371. 
Delphinium staphisagria 

371. 
Delphinoidin 371. 
Delphisin 371. 
Demijohn 1388. 
Denaturieren 60. 
Denitrieren 1054. 
Dent-de-lion 182. 
Dephlegmator 989. 
Depilatorien 863. 1267. 
Deplazierungs-gefaB 38. 
- -verfahren 38. 1225. 

1229. 
Deponieren 1388. 
Deport 1388. 
Depot 1388. 
Derivate 636. 
Dermatol 747. 
Desinfektion 1273. 
Desinfektionsmittel 1273. 
Desodorierungsmittel 

1004. 
Desoxydation 620. 
Destillat 35. 
Destillation 35. 449. 987. 
- fraktionierte 38. 
- ohne Kiihlvorrichtung 

37. 
- trockne 38. 
- unterbrochene 38. 
Destilled water 670. 
Destillier-Apparat 36.669. 
Destillieren 35. 
Destillierkessel 36. 
Destilliertes Wasser 670. 
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Detailhandel 1368. 
Detonation 1247. 
Deutochlorure de mercure 

958. 
Deuto-iodure de mercure 

961. 
Deutojoduretum Hydrar

gyri 961. 
Deutoxyde de plomb 903. 
Deutsche Bertramwurzel 

170. 
Deutsche Meile 20. 
- Sarsaparillwurzel 146. 
Deutscher Ingber 141. 
- Terpentin 443. 
Devil's-bit root 166. 
- -dung 389. 
Dextrin 1059. 
- rein 1060. 
- -sirup 1059. 
- in Stiicken 1059. 
Dextrinum 1059. 1060. 
Dextrose 649. 1043. 
Dezigramm 15. 
Deziliter 18. 
Dezimalwaage 13. 
Dezimeter 20. 
Dg 15. 
dg 15. 
Diacetylmorphinum hy-

drochloricum 1103. 
Diatetische Mittel 579. 

1263. 
Diathylbarbitursaure 

1042. 
Diathylmalonylharnstoff 

1042. 
Diathylsulfonmethyl

athylmethylmethan 
1003. 

Diathylsulfondimethyl-
aethylmethan 1003. 

Diathylendiamin 1041. 
Diathylketon 643. 
Dialysator 63l. 
Dialyse 631. 
Diamant 751. 
- splitter 75l. 
Diamantine 857. 
DiamantweiB 1176. 
Diamid 718. 
Diamin 618. 649. 718. 
Diammoniumoxalat 854. 
Diammoniumphosphat 

854. 
Diapensiales 125. 
Diaphragmen 767. 
Diapositive 115il. 
Diapositivfilm 1131. 
- -platten 1153. 
Diastase 99. 66l. 
Diatherman 48. 
Diatomeen 113. 'i 58. 



1440 

Diatomin 113. 
Diazetylmorphinhydro. 

chlorid 1103. 
Diazoverbindungen 1157. 
Dibromide 691. 
Dichasium 86. 
Dichlorathylendichlorid 

983. 
Dichlorbenzol 632. 653. 
Dichloride 679. 
Dichlormethan 978. 
Dichromate 929. 
Dichromsaure 784. 929. 
Dichromsaures Ammo-

nium 853. 
- Kalium 783. 
- Natrium 826. 
- Silber 967. 
Dichte 51. 1142. 
Dichtigkeits-messer 54. 
- -zustand 50. 
- - fester 50. 
- - fiiissiger 50. 
- - gasformiger 50. 
Dickenwachstum 97. 
Dickes Extrakt 39. 
Dickol 526. 1219. 
Dicksaft 1049. 
Dicotyledoneae 122. 
Dictamnus a1bus 150. 
Dicypelium caryophylla-

tum 194. 
Didiers Gesundheitssenf-

korner 356. 
Didym 613. 
Diethylenimine 1041. 
Diethylmalonyluree 1042. 
Diffundiercn 631. 
Diffusion 59. 
Diffusor 1049. 
Digerieren 38. 
Digestivsalz 770. 
Digitalin 220. 
Digitalis leaves 219. 
- purpurea 219. 
Digitoxin 220. 
Dihydrooxykodeinon-

chlorhydrat 1103. 
Dijodide 690. 
Dijodparaphenolsulfon-

siime 1077. 
Dikafett 571. 
Dikaliumoxalat 790. 
Dikalziumphosphat 867. 
Diklinisch 80. 
Dikotyledoneen 71. 95. 
Dikotyledonen 109. 
Dill-friichte 308. 
- -01 470. 
Dillsamen 308. 
Diluted sulfuric acid 713. 
Dimethylathylkarbinol 

947. 

Sachverzeichnis. 

Dimethylamin 649. lllI. 
Dimethylaminoazo

benzol 1414. 
Dimethylamino-Antipyrin 

1099. 
- -phenyldimethylpyra

zolon 1099. 
- -phenyldimethylpyra-

zolonum 1099. 
Dimethyl-benzol 653. 
- -butadien 400. 
- -keton 643. 1007. 
- -oxychinizin 1098. 
- -xanthin 348. 
Dimorph 34. 
Dinatriumkarbonat 817. 
Dinatriumorthophosphat 

831. 
Dinatriumphosphat 831. 
Dinitroazetobutyl-toluol 

609. 
- -xylol 609. 
Dinitrobutylmethylkresol 

609. 
Dinitrokresolkalium 282. 
Dinitrozellulose 1053. 
DinoHagellatae 112. 
Diozisch 80. 
Dioine 1104. 
Dionin 1104. 
Dioskorides 251. 
Diosma succulenta 217. 
Diosmin 217. 
Diosmose 631. 
Dioxyanthrachinon 657. 

1097. 
Dioxyanthrachinonum 

1097. 
Dioxybenzine 1080. 
Dioxybenzoesaure 1089. 
Dioxybenzole 653. 
Dioxybernsteinsaure 646. 

1020. 
Dioxyde 620. 
- d'etain 761. 
Dioxymethylanthrachi • 

non 174. 
Dipenten 476. 479. 489. 

503. 508. 535. 
Diphenylamin 654. 
DippelOl 471. 
Dipropylmalonylharn-

stoff 1043. 
Diptamwurzel 150. 
Dipterix odorata 375. 
- oppositifolia 375. 
Dipterocarpus alatus 433. 
- angustifolius 433. 
- tuberculatus 434. 
- turbinatus 433. 
Disaccharide 649. 
Diaagio 1388. 
Dischwefelsaure 703. 706. 

Diskont 1388. 
Diskontieren 1388. 
Diskret 1388. 
Dispersion 1133. 
Disponibel 1388. 
Disponiel'en 709. 1239. 
Dispositionsware 1388. 
Dissoziation, elektrolyti-

sche 629. 
Dissoziieren 668. 
Dissougas 862. 
Disulfid 695. 
Disulfonathyldimethyl-

methan 1414. 
Diterpene 448. 
Dithionigsaures Natrium 

835. 
Dithionsaure 703. 
Dithymoldijodid 1079. 
Dittany root 150. 
Diureticum 597. 
Dividende 1388. 
Dividivi 382. 
m 18. 
dl 18. 
dm 20. 
Dm 20. 
dm8 18. 
Dobereinersches Feuer-

zeug 975. 
Donum 512. 
Dog'a-tongue 257. 
Dolde 85. 
- zusammengesetzte 85. 
Doldenpflanzen 86. 
Doldentragende Gewachse 

125. 
Dolichos soja 355. 560_ 
Dolldill 358. 
Dollkraut 256. 
Dolomit 883. 887. 
Domingo-Blauholz 1158. 
Domizilwechsel 1384. 

1385. 
Doppelachane 90. 
Doppeladler 951. 
Doppelessig 1013. 
Doppelfluorkalium 774. 
Doppelkamillen 289. 
Doppelkassetten 1126. 
Doppelobjektive 1134. 
Doppelsalze 628. 
Doppelte Buchfiihrung 

1370. 
Doppeltchromsaures 

Ammonium 853. 
Doppeltfiuorwasserstoff

saures Natrium 812. 
Doppelt kohlensaures 

Kalium 780. 
- - Natron 824. 
- -schwefeligsaurer Kalk 

871. 



Doppelt-schwefelsaures 
Chininin 1105. 

.- -schwefelsaures Kali
um 795. 

- schwefligsaures Natri-
nm 837. 

Doppelvitriol 951. 
Doppelwahrung 1380. 
Doppelwasserglas 793. 
Doppelzentner 15. 
Dorema ammoniacum388. 
- aureum 388. 
Dorn 68. 
Dornstein 807. 
Dorsch 546. 
Dorschtran 549. 
Dosenbarometer 25. 
Dost, brauner 268. 
Dostenbl kretisch 508. 
Dotterol 560. 
Dracaena draco 414. 
Drachenblut 413. 
Drachenwurz 144. 
Drachme 15. 1381. 
Dranage 1239. 
Dragontil 490. 
Dragons-blood 413. 
Drahtausloser 1137. 
Drakorubin-harz 414. 
- -reagenzpapier 414. 
Drehpunkt 12. 
Dreibasisch 622. 
Dreiblatt 243. 
Dreieck, Ton- 1395. 
Dreieinigkeitswurzel 140. 
Dreifachchlorphosphor 

730. 
Dreifaltigkeitskraut 277. 
DreifuB 1395. 
Driefkrautwurzel 167. 
Drittelungsverfahren 485. 
Droge oder Drogue 1. 
Drogenhandlung, Begriff 

d. 1. 
Drogist 1. 1281. 
Drogistenrinde 199. 
Drohnen 599. 
Droseraceae 123. 
Drosera intermedia 258. 
- longifolia 258. 
- rotundifolia 257. 258. 
Drosere 257. 
Druck 1146. 
- kritischer 50. 665. 
Druckfirnis 1214. 
Druckgrun 1194. 
Drucksachen 1376. 
Druggist-Opium 589. 
Drummonds Kalklicht 

858. 
Drupa 91. 
Drusen 530. 
- -til 530. 

Saohverzeiohnis. 

Dryobalanops aromatica 
534. 

Dryopteris filix mas 151. 
Dungemittel 1232. 1234. 
- aufgeschlossene 1235. 
- Erhaltung 1234. 
- hitzig 1234. 
- kalihaltige 1237. 
- kalt 1234. 
- Konservierung 1234. 
- kiinstliche 1234. 
- mittelbal'e 1233. 
- Nachwirkung 1235. 
- natiirliche 1234. 
- phosphorsaurehaltige 

1237. 
- stickstoffhaltige 1235. 
- Topfpflanzen- 1238. 
Diinnes Extrakt 39. 
Diinnsaft 1049. 
Dulcin 1073. 
Dulkamarin 188. 
Dulzin 1073. 
Dungbad 1171. 
Dunkelkammer 1127. 
- -lampe 1127. 
Dunkeltuch 1124. 
Duotal 1082. 
Duplikatsalz 795. 
Duraluminium 934. 
Durchseihen 29. 
Durchseihrahmen 29. 
Durchtranken 1294. 
Durrha 364. 
Durutol 539. 
Duwok 259. 
Dyer'S alkanna 137. 
Dynamit 758. 
Dysenterie 161. 
dz 15. 

Earthmoss-seeds 376 
East Indian 161. 
Eau 668. 
Eau chloree 679. 
- de chaux 857. 
- - Cologne 1268. 
- -- Javelle 866. 1273. 
- - Labarraque 866. 

1273. 
- destillee 670. 
- de vie 994. 
- forte 720. 
- oxygenec 676. 
- regale 725. 
Eaux minerales 671. 
Ebenales 125. 
Ebereschenbeeren 338 
Eberraute 246. 
Eberwurz 146. 
Ebur ustum 751. 
Ecailles d'huitre 603. 
Echium humile 138. 

Buchheister-Ottersbach. I. 15. Auf!. 
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Echteritis praealta 505. 
Echte Pilze 116. 
Echtrot 1181. 
Ecorce d'angusture vraie 

192. 
- de bois gentil 207. 
- de bourdaine ou 

d'aune-nair 205. 
- de cannelle blanche 

194. 
- - - giroflee 194. 
- - cascarille 194. 
- - chacrille 194. 
- - chene 208. 
- de chene-liege 211. 
- - citron ou limon203. 
- - Condurango 204. 
- - coto 204. 
- - daphne mezereon 

207. 
- - granade 205. 
- - limon 203. 
- - Panama ou de quil-

laja 208. 
- - Quebracho 207. 
- - quercitron 1167. 
- - quillaja 208. 
- - quina ou de quin-

quina 198. 
- - racines de grenadier 

206. 
- - rhamnus purshiana 

209. 
- - sassafras 180. 
- - saule blanc 210. 
- d'orange amere 193. 
- d'orme 212. 
- simaruba 210. 
- de yohimbeM 213. 
Edelbaumwolle 1260. 
Edelerde 764. 
Edelgase 662. 
EdelguB 913. 
- -stahl 913. 
Edeltannennadeltil 465. 
Edeltannenol 456. 
Edeltannenzapfendl 526. 
Edinol 1141. 
Edle Metalle 633. 
Effekten 1388. 
Effektiv 1385. 
Effektuieren 1388. 
Ehrenpreis 277. 
Eibischblatter 214. 
Eibischbluten 215. 
Eibischwurzel 13S. 
Eichelkaffee 369. 
Eicheln 368. 
Eichengallen 380. 
Eichenrinde 208. 
Eichenrot 208. 
Eichung 19. 
Eieralbumin 660. 

91 
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Eier frisch halten 794. 
Eieral 556. 
Eikonogen 1141. 
Eilboten-Sendungen 1377. 
Einbasisch 622. 
Einblumenblattrige Pflan-

zen 109. 
Einfachchlorschwefel 702. 
Einfache Buchfiihrung 

1370. 
Einfach Schwefelnatrium 

806_ 
Einfassen der Standgefalle 

7. 
Eingangszoll 1379_ 1388. 
Eingedickte Pflanzensafte 

und Pflanzenausziige 
578. 

Eingeschlechtige Bliiten 
80. 

Einhiiusige Pflanze 80. 
Einheitsflasche 53. 
Einkaufsbuch 1370. 
Einkaufswert-Berech-

nung 1379_ 
Einkeimblii.tter 71. 
Einkeimblattrige 120. 
Einmacheessig 1013. 
Einrichtung d. GeschiiJts 3. 
- der Vorratsriiume 8. 
Einsaurig 623. 
Einsammeln der Pflanzen-

teile(Vegetabilien) 1248. 
Einschreibebrief 1375. 

1386. 
Einstellung, fixe 1132. 
- unendliche 1132. 
Einteilung der Pflanzen 

108. 
Einwirkung, chemische 

612. 
Einzelhandel 1368. 
Einzelpersonen 592. 
Eisen 911. 1234. 
- apfelsaures 921. 
- -albuminat 921. 
- -ammonium, zitronen-

saures 920. 
- -azetat 919. 
- -beize 919. 921. 
- - essigsaure 919. 
- -bromiir 773. 
- -chininzitrat 1106. 
- -chlorid 917. 
- -chloriir 917. 
- -disulfid 911. 
- -feile 914. 
- -flecke zu entfernen 

833. 
- gepulvertes 915. 
- -gruppe 633. 
- Gull- 911. 
- holzessigsaures 919. 

Sachverzeichnis. 

Eisen-hutknollen 137. 
- -hutkraut 248. 
- -hydroxyd 916. 
- -jodiirjodid 771. 
- -karbonyl 918. 
- -kies 911. 
- -kraut 277. 
- -laktat 920. 
- -lebertran 549. 
- -mennig 1182-
- metallisches 914. 
- -meteorit 911. 
- milchsaures 920. 
Eisenoxyd 914. 
- -ammonium, schwefel-

saures 925. 
- essigsaures 919. 
- -hydrat 916. 
- - braunes 916. 
- - hydratisches 915. 
- - -Kaliumoxalat 

790. 
- phosphorsaures 922. 
- pyrophosphorsaures 

922. 
- Tot -Ersatz 1183. 
- rotes 915. 
- salpetersaures 921. 
- -schwarz 1197. 
- zitronensaures 919 
Eisenoxydul 914. 
- -ammonium, schwefel-

saures 924. 
- milchsaures 920. 
- oxalsaures 1184. 
- phosphorsaures 922. 
- schwefelsaures 923. 
- -sulfat 923. 
Eisen-peptonat 921. 
- reduziertes 915. 
- -rhodanid 770. 
- Roh- 911. 
- -rot 1182. 
- -sauerlinge 671. 
- -saure 914. 
- salpetersaures 921. 
- Scbmiede- 911. 913. 
- Schwefel- 916. 
- Stab- 913. 
- -sulfid 916. 
- -sulfur 916. 
- -vitriol 923. 
- - roher 924. 
- -zyaniirzyanid 1188. 
eiserne Marser 21. 
Eisessig 1009. 
Eisphosphorsaure 733. 
Eispore 114. 
Eispunkt 49. 
EiweiB f. Futterzwecke 

1112. 
EiweiBkarper 98. 104. 

, EiweiBstoffe 659. 1111. 

EiweiBstoffe, einfache 660. 
- phosphorhaltige 660. 
- zusammengesetzte660. 
Eizelle 114. 
Ekbolin 128. 
Ekelle 197. 
Ektogan 894. 
Elii.opten 446. 
ElaeoBaccharum 457. 
Elaidin-probe 539. 
- -sii.ure 1018. 
Elain 1018. 
- -saure 538. 1018. 
- weiBes 1018. 
Elais guineensis 574. 
Elaphomyces granulatus 

128. 
Elaphrium tomentosum 

427. 
Elastin 660. 
Elder-flowers 300. 
- -fruits 336. 
Elefantenlause, orien-

talische 307. 
- ostindische 307. 
- westindische 307. 
Elegieren 60. 
Elektrisch, positiv 630. 
- negativ 630. 
Elektrisiermaschinen-

amalgam 964. 
Elektrizitiitsatom 614. 
Elektrititii.ts-EinfluB 615. 
Elektroden 629. 891. 
Elektrolyt 629. 
- amphorteres 935. 
- -kupfer 947. 

- Elektron 614. 881. 
Elemente 612. 
- galvanische 891. 
- - Ballon- 892. 
- - Bun~n- 892. 
- - Chromsaure- 892. 
- - Daniell- 892. 
- - Meidinger- 892. 
- - Leclansches 893. 
- - Salmiak- 893. 
- - Trocken- 893. 
Elemi 414. 
- -harz 414. 
- -saure 415. 
-, unechtes 414. 
Elemi d' Amerique 414. 
- bAtard 414. 
- du Bresil 414. 
- de l'Inde 414. 
- oriental 414. 
Elettaria cardamomum 

314. 315. 
- major 316. 
Elfenbeinersatz 356. 
Elfenbeinschwarz 1198. 
Elk-Traganth 386. 



Ellagengerbsaure 382. 
Ellagsaure 183. 38l. 
el Rezacata 343. 
Elutionsverfahren 1049. 
el Zacata 343. 
Emailschwarz 1199. 
Emailweil3 1176. 
Emanation 881. 
Emballage 1388. 
Embryo 87. 94. 103. 120. 
- .pflanzen 117. 120. 
- ·sack 84. 87. 
Embryophyta asiphono-

gama 117. 
- siphonogama 120. 
Emerald green 1194. 
Emerie 936. 
Emery 936. 
Emetin 161. 
Emetique 798. 
Emodin 174. 210. 236. 585. 
Empfang vonWaren 1377. 
Empfindlichkeit 1124. 
Empirisch 54. 
Empirische Formel 617. 
Emplastra 1040. 1254. 
Emplastrum adhaesivum 

1041. 
- anglicum 1254. 
- Galbani crocatum 392. 
- Lithargyri 104l. 
- Plumbi 104l. 
- saponatum 104l. 
Emplatre 1040. 
Empleurum ensatum 217. 
Empyreumatische Harze 

427. 
Empyreumatische Korper 

38. 
Empyreumatisches 01 

1070. 
Emulgieren 59. 
Emulsin 227.345.355.365. 

661. 
Emulsion 59. 1124. 
Emulsions-Maschine 58. 
- MlIrser 58. 
Encens 394. 
Encre de Chine 1198. 
Endknospe 66. 
Endlicher, Stephan, -Sy-

stem 109. 
Endogen 64. 
Endokarp 88. 
Endosmose 631. 
Endosperm 84. 94. 120. 
Endsprosser 109. 
Endumsprosser 109. 
Energie, chemische 615. 
Enfleurage 459. 
EngelsiiBol 470. 
EngelsiiBwurzel 169. 
Engelwurzel 140. 

Sachverzeichnis. 

Engler, System 1l0. 
Englische Burette 1413. 
Englische Meile 20. 
- -Schwefelsaure 708. 
Englisches Gewiirz 306. 
- Pflaster 1254. 
- Rot 1182. 
- Salz 889. 
- - fliichtiges 851. 
Enstatit 888. 
Enthaarungsmittel1267. 
Entscheinungspulver 

1093. 
Entseuchungsmittel 1273. 
Entwickeln 114l. 
Entwickler 1122. 1141. 
- alkallsche ll4l. 
- gemischte ll42. 
- langsame II 42 .• 
- Rapid- 1142. 
Entwicklungspapiere 

1147. 1150. 
- -substanzen 837. 114l. 
Entziindungstemperatur 

619. 
Enveloppe 1388. 
Enwekain 563. 
Enzaler 155. 
Enzianbranntwein 996. 
Enzianklauber 154. 
Enzianschnaps 155. 
Enzianwurzel 154. 
Enzym 583. 661. 987. 
Eosin 1157. 
Ephidatia f1uviatilis 594. 
Epidermis ] 03. 
- -zellen 103. 
Epilepsie 249. 
Epilobium roseum 24l. 
Epithelzellen 107. 
Eponge a. la cire 594. 
- - - ficelle 594. 
- brftlee 594. 
- vegetale ou Torchon 

vegetale 595. 
Epongea 591. 
Epsomit 889. 
Epsomsalz 889. 
Equisetum arvense 259. 
- hiemale 259. 
- palustre 259. 
- silvaticum 259. 
Erbium 945. 
Erdalkalimetalle 633. 856. 
Erdbeerblatter 222. 
Erdbeere 92. 
Erde, blaue 426. 
- bOhmische 1195. 
- gelbe 1180. 
- griine ll95. 
- - kiinstliche 1195. 
- sachsiche Wunder-

940. 
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Erije, Tiroler 1195. 
- tiirkische 940. 
- Veroneser 1195. 
- zyprische 1195. 
Erden, Gruppe der selte

nen 634. 945. 
Erd-Farben ll70. 
- -flohe-Vernichtung 

1241. 
- -galle 260. 
- -harz 406. 
- -holler 336. 
- -mandelol 543. 
Erdmanns Alkaloid-

reagens 659. 
Erd-NuBkuchen 543. 
- - -01 543. 
- -01 1060. 
- -pistazienol 543. 
- -rauch 259. 
- -schwarz 1199. 
- -wachs 1067. 
Ergosterin 650. 
Ergot de seigle 127. 
Ergotin 128. 1110. 
Ergotinin 127. 
Ergotinum 1110. 
Ergot of Rye 127 
Ergotoxin 127. 
Erhaltungsmittel 1234. 

1274. 
Ericales 125. 
Erikolin 244. 331. 
Erlangerblau 1190. 

. Erlenmeyerkolben 1395. 
Erlenrinde 205. 
Ernii.hrung d. Pflanzen 66. 

102. 
Ernolith 1113. 
Erregung 1122. 
Erscheinungen 611. 
- chemische 611. 
- physikalische 611. 
Erstarrungspunkt 46. 
- Bestimmung 48. 
Er und Sie 186. 
Erysiphe 1240. 
Erytaurin 254. 
Erythraea centaurium 

253. 
- pulchella 254-
Erythren 400. 
Erythroxylon coca 217. 
- novogranatense 217. 
Erythrozentaurin 254. 
Erzmetalle 633. 
Esbachs Reagens 1079. 
Escargots 600. 
Escayole 3.11. 
Eschel 119I. 
Eschenwurzel 150. 
Eschwegerseife 1035. 
Eseresamen 366. 

91* 
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Eseridin 367. 1ll1. 
Eseridinum UU. 
Eserin 367. UU. 
Eserine Ull. 
Eserinum lUI. 
- salizylsaures UU. 
- schwefelsaures lUI. 
Esprit de bois 984. 
- de nitre 720. 
- de sel 681. 
- de vin 986. 
Essence 1269. 
- d'abelmosch 465. 
- d'absinthe 466. 
- d'acorus calamus 478. 
- d'aiguilles de pins 465. 
- d'amandes ameres 467. 
- d'ambre jaune 519. 
- d'aneth 470. 
- d'angelique 470. 
- d'anis 472. 
- d'aspic 502. 
- de badiane 471. 
- de baies de genievre 

49S. 
- de baies de laurier 

499. 
- - baume de copahu 

475. 
- - bay 509. 
- - bergamotte 475. 
- - betula 492. 
- - bois de genievre 

499. 
- - bois de rose 510. 
- - cajeput 477. 
- - canelle de Ceylon 

484. 
- - - - Chine 482. 
- - camomille 481. 
- - cardamome 479. 
- - carvi 479. 
- - champac 481. 
- - citron 484. 
- - citronelle 487. 
- - cognac 530. 
- - coriandre 4S9. 
- - corn de cerf 471. 
- - de cubebe 489. 
- - cumin 489. 
- - cypres 489. 
- d'ecorces d'oranges 

ameres 473. 
- - - douces 473. 
- d'estragon 490. 
- d'eucalyptus 490. 
- de fenouil 492. 
- - feuillesdeceleri473. 
- - feuilles de laurier 

499. 
- - geranium 493. 
- - geranium des Indes 

493. 

Sachverzewhnis. 

Essence de gingembre 530. 
- - girofles 480. 
- de graine d'ambrette 

465. 
- de jasmin 497. 
- d'iris concrete 497. 
- d'ive 499. 
- de laine de foret 465. 
- de lavande 499. 
- - lemongrass 470. 
- - licari 502. 
- - linaloe 502. 
- - macis 503. 
- - marjolaine 503. 
- - melisse 503. 
- - menthe crepue 504. 
- - - poivree 504. 
- - mirbane 46S. 
- - .moutarde ou Iso-

sulfocyanate d'allyle 
517. 

- - muscade 507. 
- - neroli 474. 
- - - Portugal 473. 
- d'opopanax 508. 
- d'orange bigarade 473. 
- d'origane de Crete 50S. 
- de patschouli 50S. 
- - persil 509. 
- - petit grain 474. 
- - piment 509. 
- - poire 1026. 
- - pommes de reinette 

1026. 
- - reseda 510. 
- - romarin 514. 
- - roses 510. 
- - rue 515. 
- - sabine 515. 
- - santal 516. 
- - sassafras 516. 
- - sauge 515. 
- - serpolet 517. 
- - succin 519. 
- - tanaisie 519. 
- - Mrebenthine 520. 
- - thyme 527. 
- - valeriane 529. 
- - verveine des Indes 

470. 
- - vetiver 529. 
- - Winter-green 492. 
- - ylang-ylang 528. 
Essenzen 1263. 
Essig 1011. 
- -ather 1025. 
- -ale 1013. 
- -bildner 1011. 
- Doppel- 1013. 
- dreifacher 1013. 
- -essenz 1013. 
- Estragon- 1013. 
- -ferment 1011. 

Essig-gut 1012. 
- -mutter 1012. 
- -naphtha 1025. 
- -saure 645. 
- - ·athylather 648. 
- - -Amylather 1026. 
- - -Amylester 1026. 
- - -Bornylester 466. 
- - -hydrat 1009. 
- -saure Eisenbeize 919. 
- - Tonerde 936. 
- -saurer Kalk 863. 
- saures Bleioxyd 905. 
- - - neutrales 905. 
- - Kalium 776. 
- - Kupfer neutrales 

949. 
- - Kupferoxyd basisch 

949. 
- -- Manganoxydul928. 
- - Morphium llOI. 
- - Natrium S12. 
- - - Zinkoxyd 895. 
- -sprit 1013. 
- wohlriechender 1264. 
Estagnons 473. 
Ester 647. 1024. 
- -lacke 1223. 
- -sauren 648. 
- saure 648. 
Eston 938. 
Estragol 490. 
Estragonessig 490. 1013. 
Estragoniil 490. 
Etain 759. 
Ethane 637. 
Ether 1001. 
- acetique 1025 
- amylnitreux 1025. 
- azuteux 1024. 
- bromhydrique 983. 
- chlorhydrique 982. 
- chlormethyl mentique 

1027. 
- nitrique 1024. 
- - alcoolise 1024. 
Ethiops antimonial 962. 
- mineral 962. 
Ethyl bromide 983. 
- chloralurethane 1042. 
- chloride 982. 
- tetrachloride 983. 
Etikette 1388. 
Etui 1388. 
Eubacteria llO. 
Eucalyptolum 491. 
Eucalyptus amygdalinus 

491. 
- australiana 490. 491. 
- cebra 491. 
- dives 490. 
- globulus 220. 490. 
- -leaves 220. 



Eucalyptus odorata 491. 
- plybractea 490. 
- resinifera 49l. 
- rostrata 491. 
Eucerin 563. 
Eucerinum anhydricurn 

563. 
Eugenol 180. 288. 478. 

480. 484. 499. 509. 
510. 516. 655. 

Eugenolum 480. 
Eugensaure 288. 480. 
Eukairit 717. 
Eukalypten 490. 
Eukalyptol 490. 491. 
Eukalyptus-blatter 220. 
_. -Kampfer 49l. 
- -01 490. 
Eukasin 1112. 
Eukodal 1103. 
Eumycetes 116. 
Euphorbia resinifera 390. 
Euphorbium 390. 
Euphorbon 391. 
Euryangium sumbul 182. 
Euspongia officinalis 592. 
Euxanthinsaures Magnesi-

um 1180. 
Euxanthon 1180. 
Exidia auriculae judae 

130. 
Exkremente 1236. 
Exogen 64. 
Exogonium purga 158. 

416. 
Exokarp 88. 
EXObmose 631. 
Expansionskraft 50. 
Explosion 1247. 
Explosive Gemische 1246. 
Exponieren 1124. 
Export 1388. 
Exposition 1124. 1139. 
Exsikkatur 1256. 
Ex tempore 679. 
Extract of ergot 1110. 
- - liquorice 586. 
- - malt 578. 
- - meat 579. 
- orjuiceofliquorice586. 
Extractum Camis 579. 
- Ferri pomatum 92l. 
- Filicis aethereum 152. 
- fluidum 39. 
- Graminis liquidum 

156. 
- - Lactucae virosae 264. 
- Ligni campechiani 

1158. 
- Liquiritiae 588. 
- - Radicis 588. 
- Malti 578. 
- - siccum 578. 
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Extractum Pini silvestris I Farben·mischiibersichts· 
465. WeI 1209. 

- Pulsatillae 271. 
- Ratanhiae 171. 
- Satumi 906. 
- siccum 40. 
- spissum 39. 
Extrahieren 38. 
Extrait 460. 1268. 
- de boeuf 579. 
- - malt 578. 
- - Satume 906. 
- - seigle ergote 1110. 
- - Tuberose 1269. 
Extrakt 39. 
Extraktion 38. 460. 
ExtraktionsgefaBe 38. 
Extraktionsverfahren457. 

460. 
Exzentrisch 99. 

F. 1133. 1370. 
Fabae albae 366. 
- Calabaricae 366. 
- Ignatii 374. 
- Tonco 375. 
Fabrikationssalze 1237. 
Fabrikrinde 199. 
Fadenflechten 117. 
Fadengeflecht 112. 
Fadengewirr 98. 
Faecula 1056. 
Fakaliendiinger 1236. 
Fallen 34. 625. 
Fallungsverfahren 1416. 
Farber·distel 1167. 
- ginster 260. 
- -ochsenzungenwurzel 

137. 
- -rote 1164. 
Faulnisbewohner 110. 
Fagales 122. 
Fahne 82, 123. 
Fahrenheit, Thermometer 

49. 
Faktis 400. 
- braun 400. 758. 
- schwimmend 400. 
- weiB 400. 
Faktura 1388. 
Fakturenbuch 1370. 
FaIlkrautblumen 283. 
FaIlkrautwurz 142. 
FaIlverschluB 1137. 
False Bay 509. 
Familien 110. 
Farben fiir Backwaren 

1275. 
- - Farberei 1154. 
- - Fette 1274. 
- - Malerei und Druk. 

kerei 1169. 

- fiir Spirituosen 1274. 
-- blaue 1188. 
- braune 1181. 
- gelbe 1178. 
- giftige 1312. 
- griine 1194. 
- rote 1181. 
- schwarze 1197. 
- violette 1193. 
- weiBe 1171. 
Farbentrager 1200. 
Farbenzerstreuung 1134. 
Farblacke 934. 1199. 
Farbmischtafel 1209. 
Farbmiihlen 1207. 
Fardehlen 197. 
Farina Fabarum 366. 
- Lini 359. 550. 
Farine fossile 758. 
Farinosae 121. 
Farinzucker 1050. 
FarngewachBe 108. 118. 
Famwurzel 151. 
Fasergips 870. 
Faserwurzeln 65. 
Fasson 1388. 
Fassonarrak 996. 
Fassonrum 995. 
Fastage 1388. 
Faulbaumrinde 205. 
- amerikanische 209. 
Faulbriichig 913. 
Fausse scammonee 395. 
Fayence 939. 
Federalaun 888. 
Federharz 396. 
Fehlergrenzen bei Ge· 

wichten 16. 
- - Wagen 17. 
Fehlingsche Losung 947. 
Feige 92. 316. 
Feigenkaffee 317. 
Feigenkaktus 598. 
Feine Margareth 356. 
FeinbrennproseB 1192. 
Feingehalt 97l. 
Feinseife 1038. 
Feinsoda 818. 
Feldbriketts 759. 
Feldkamillen 290. 
Feldkoschenille 579. 
Feldkiimmel 274. 
Feldspat 707. 933. 
Feldthymian 274. 
FelsenmooB 132 
Fel Tauri inspissatum61O. 
Female aganc 129. 
Feminell 280. 
Fenchel 327. 
- -holz 180. 
- -honig 1047. 
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Fenchelol 492. 
Fenchon 328. 492. 
Fennel-fruits 327. 
Fenouil 327. 
- aquatique 333. 
- bAtard 308. 
Fensterglas 758. 
Fenugreek-seed 356. 
Fer 911. 
Fermente 661. 
- chemische 661. 
- geformte 661. 
- niOOt organisierte 660. 

1117. 
- organisierte 661. 
- ungeformte 661. 
Fernambukholz 1159. 
Fernzone 1376. 
Fer reduit 915. 
Ferri-albuminat 921. 
- -ammoniumsulfat 925. 
- -ammoniumzitrat 920. 
- -azetatlosung 919. 
- - basisch 919. 
- -chlorid 917. 
- -chloridum 917. 
- -cyanure de potassium 

786. 
Ferrid-Ammoniumzitrat 

920. 
- -zyankalium 786. 
Ferri-Kalium cyanatum 

786. 
- monohydroxyd 915. 
- -nitrat 921. 
- -oxydhydrat 916. 
- -phosphat 922. 
- -pyrophosphat 922. 
- -sulfid 916. 
Ferrit 911. 
Ferriverbindung 914. 
Ferri-zitrat 919. 
- -zyanwasserstoffsa.ure 

785. 
Ferrizyanide 785. 
Ferroammoniumsulfat 

924. 
Ferroammonium sulfuri-

cum 924. . 
Ferro-chlorid 917. 
- -cyanure de potassium 

785. 
- -cyanure de soude 827. 
- -ferriferrozyarid 786. 
- -ferrizyanid 1188. 
- -laktat 920. 
- -legierungen 914. 
- -mangan 925. 
- -oxalat 1184. 
- -phosphat 922. 
- -sulfat 923. 
- -sulfid 916. 
- -typplatte 1126. 

Sa.chverzeichnis. 

Ferro-verbindung 914. 
- -wolframat 931. 
- -zyanwasserstoffsa.ure 

785. 
- -zyanide 785. 
Ferrum 911. 
- aooticum 919. 
- - lamellatum 919. 
- - siccum 919. 
- alcohollsatum 915. 
- chloratum 917. 
- - oxydatum 917. 
- - oxydulatum 917 
- chloratum siccum 917. 
- citricum 919. 
- - ammoniatum 920. 
- - cum ammonio ci-

trico 920. 
- - (oxydatum) 919. 
- hydricum 916. 
- Hydrogenio reductum 

915. 
- lacticum 920. 
- limatum 914. 
- malicum 921. 
- metallicum 914. 
- murlaticum 917. 
- nitricum 921. 
- oxyda.tum crudum 915. 
- - fuscum 916. 
- - hydratum 916. 
- - rubrum 915. 
- peptonatum 921. 
- phosphoricum oxyda-

tum 922. 
- - oxydulatum 922. 
- pulveratum 914. 915. 
- purum in Fills 914. 
- pyrophosphoricum 

oxydatum 922. 
- raspatum 914. 
- reductum 914. 915. 
- sesquichloratum 917. 

918. 
- sulfuratum 916. 
- sulfuricum 923. 
- - Alcohole praecipi-

tatum 923. 
- - ammoniatum 924. 
- - crudum 924. 
- - oxydatum ammo-

niatum 925. 
- - oxydulatum 923. 
- - praecipitatum 923 
- - purum 923. 
- - siccatum 923. 
Ferula assa foetida 389. 
- communis 388. 
- erubescens 391. 
- foetida 389. 
- galbaniflua 391. 
- narthex 391. 
- -siiureester 389. 

Ferula Schair 391. 
FesthaltendesBildes 1144. 
Festigkeit, innnere, der 

Pflanzen 104. 
Festucae Caryophyllorum 

288. 
Fette 535. 648. 1028. . 
- feste und halbweiche 

562. 
- Gewinnung der 536. 
- hydrogensierte 539. 
- Ole 537. 
Fettlasliche Teerfarbstoffe 

1157. 
Fettreiheverbindungen 

636. 
Fettsi!.ureglyzeride 536. 
Fettsa.urereihe 536. 644. 
Fettschminke 1265. 
Fettseife 1038. 
Fettspaltung 1030. 
Feuchtigkeit anziehen 58. 
Feuerbliiten 300. 
Feuergefiihrliche Korper, 

Abfiillen 1244. 
Feuer-loschung 1247. 
- -mohnbliiten 300. 
- -schwamm 128. 
- -stein 757. 
FeuerwerkskOrper 1244. 

1257. 
Feuilles d'airelle ponctuee 

245. 
- de belladone 215. 
- - boldo 217. 
- - bouleau 216. 
- - buchu 217. 
- - busserole 244. 
- - cassis 233. 
- - citronelle 228. 
- - coca 217. 
- - digitaIe 219. 
- d'eucalyptus 220. 
- de frawer commun 

222. 
- - framboisier 233. 
- - guimauve 214. 
- - henne 222. 
- d'bepatique 222. 
- de houx commun 224. 
- - jaborandi 224. 
- - jusquiame noire 

223. 
- - laurier 226. 
- - - cerise '1:27. 
- - mate 225. 
- - matico 228. 
- - mauve 227. 
- - melisse 228. 
- - menyanthe 243. 
- - millefeuille 230. 
- - moreIle furieuse 

215. 



Feuilles de myrtille 231-
- - nQyercommun225. 
- d'oranger 215. 
- - pas d'ane 22l. 
- - pomme epineuse 

237. 
- de romarin 233. 
~ - ronce 233. 
- - sanicle 234. 
- - sauge 234. 
- - sene 234. 
- - stramoine 237. 
- - sumac veneneux 

242. 
- - tabac 23l. 
- - the 238. 
- - trefle d'eau 243. 
- - tussilage 22l. 
Feves 366. 
- de cacao 347. 
- - cafe 350. 
- - Calabar 366. 
- - cochon 358. 
- d'epreuve 366. 
- - Malac 307. 
- - Malaca 307. 
- - Saint-Ignace 374. 
- - Tonca 375. 
Fiasko 1388. 
Fibrine 660. 
Fibrinferment 660. 
Fibrinogen 660. 
Fibrovasalstrange 104. 
- geschlossene 106. 
- offene 106. 
- -system 102. 104. 
Fichten-harz 424. 
- -nadelextrakt 465. 
- -nadelbl 465. 
- -sprossen 213. 
Ficus carica 316. 
- elastica 398. 
- indica 417. 
- religiosa 417. 
Fieberbaumblatter 220. 
Fieber-klee 243. 
- -rinde 198. 
- -thermometer 49. 
- -wurzel, bittere 154. 
Fiederblattchen 73. 
Fiederformiges Blatt 73. 
Fiel de boeuf 610. 
Figs 316. 
Figues 316. 
Filament 82. 
Filasse bii.tarde 260. 
Filiale 1388. 
Filix-rot 152. 
- -saure 152. 
Filmaron 152. 
Filme 1125. 
- Blatt- 1125. 
- -entwickler 1143. 

Saohverzeichnis. 

Filme-packkassette 1126. 
- Papier- 1126. 
- -patronen 1125. 
- Plan- 1125. 
- Roll- 1125. 
Filtration von Lacken 

1228. 
Filtration von Sauren und 

Laugen 1246. 
Filtrieren 30. 
Filtrierstander 32. 
Fingerhutblatter 219. 
Firma 1280. 1360. 
- abgeleitete 1361-
- Wahrheit der 1361-
Firmenregister 1280. 

1361-
Firnis 1210. 1213. 
- -Bereitung 1214. 
- - auf kaltem Wege 

1216. 
- Bleichung 1217. 
- Blei- 1214. 
- Druck- 1214. 
- Ersatz 1218. 
- -extrakt 1211-
- farbloser 1217. 
- geblasener 1216. 
- gekochter 1215. 
- Harzol- 1218. 
- Leinol- 1214. 
- Mangan- 1216. 
- Oleat- 1214. 
- praparierter 1216. 
- Priifung 1217. 
- Resinat- 1214. 
- verschiitteten aufneh-

men 1245. 
Fisohbein, weiBes 603. 
Fisoh-guano 549. 1236. 
- -komer 321-
- -leim 602. 
- -talg 550. 
- -tran 549. 
lfisetteholz 1160. 
Fixen 1388. 
Fixierbader, saure 1134. 
Fixieren 1144.1148.1159. 

1261. 1388. 
Fixiermittel 1261. 
Fixiematron 835. 1134. 
Fixiersalz 835. 
Flachsdotterol 559. 
- -samen 359. 
Flacheneinheit 20. 
Flachenwachstum 97. 
Flagellatae 112. 
Flakon 1388. 
Flamme 1399. 
- helleuohtende 1399. 
- nichtleuchtende 1399. 
Flammen, bengalische 

1275. 
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Flammenfarbung 1402. 
Flammen-ofen 682. 777. 
- -of en stahl 913. 
- -ruB 1198. 
- -schutzmittel 1274. 
Flaschenglas, griinlich 758. 
Flaschen-kautsohuk 397. 
- -lack 1276. 
- - durchsichtiger 1276. 
- -reinigung 1276. 
Flaue Negative 1145. 
Flavaspidoinin 152. 
Flavedo Corticis Aurantii 

193. 
Flavine 1167. 
Fla vopannin 167. 
Flavouring extraits 462. 
Flechten 108. 117. 
- heteromere 117. 
- homoomere 117. 
Fleckenreinigung 1273. 
Fleischbriiheersatz 581. 
- -wiirfel 580. 
Fleischbriihetafeln 580. 
Fleischbriihe-wiirfel 580. 
- -extrakt 579. 
- - Pflanzen- 580. 
Fleischpepton 1117. 
Fleischextrakt, vegetabili-

sches 580. 
Fleurs d' Allemagne 290. 
- d'arnica 283. 
- de benjoin 1083. 
- de bluet 293. 
- de brayera 284. 
- de Calendule 285. 
- de camomille commu-

ne 290. 
- - - romaine 289. 
- de carthame H67. 
- - coquelicot 300. 
- - cousso 284. 
- - garance H65. 
- - genet a. balais 301. 
- - gnaphale des sables 

302. 
- - gnaphale, dioique 

294. 
- - graminees 294. 
- - grand chandelier 

304. 
- - lamier blanc 294. 
- - laurier-casse 288. 
- - lavande 294. 
- - mauve 296. 
- - millefeuille 296. 
- - molene 304. 
- - muguet 293. 
- - pivoine 296. 
- d'oranger 284. 
- de passe-rose 296. 
- - primevera 297. 
- - prunelle 282. 



1448 

Fleurs de prunier epineux 
282. 

- - pyrethre 297. 
- - rose 300. 
- - soufre 696. 
- - sureau 300. 
- - tanaisie 302. 
- - tilleul 303. 
- - tous les mois 285. 
- - trefle blanc 304. 
- - violette odorante 

305. 
Fliederbeeren 336. 
Fliederblumen 301. 
Fliederkreide 336. 
Fliedermus 336. 
Fliedersalze 336. 
Fliegenholz 191. 
Fliegenleim 189. 
Fliegenpapier, arsenhalti-

ges 1312. 1323. 
Fliegenstein 734. 
Fliehkraft 60. 
Flimmerlarven 592. 
Flintglas 758. 
Flockenleim I1l5. 
Flohkraut 264. 
Flohsamen 368. 
Flomen 536. 563. 
Florentiner Flasche 451. 
- Lack Il64. ll83. 
Flores 278. 
- Acaciae 282. 
- Althaeae 215. 
- Arnicae 283. 
- Aurantii 284. 
- Brayerae 284. 
- Calendulae 280. 284. 
- Carthami 280. ll67. 
- Caryophylli 286. 
- Cassiae 288. 
- Chamomillae roma-

nae 289. 
- Chamomillae vulgaris 

2!!9. 
- Chrysanthemi 297. 
- Cinae (falschlieh Se-

men) 291. 
- Convallariae 293. 
- Cyani 293. 
- Farfarae 221. 
- Genistae 301. 
- - scopariae 301. 
- Gnaphalii 294. 
- Graminis 294. 
- Granati 206. 
- Helichrysi aurei 302. 
- Koso 284. 
- Lamii albi 294. 
- Lavandulae 294. 
- Lupuli 295. 
- Malvae arboreae 296. 
- - silvestris 296. 

Sachverzeichnis. 

FloresMalvae vulgaris 296. 
- Millefolii 230. 
- Naphae 284. 
- Paeoniae 296. 
- Primulae 297. 
- Pruni spinosae 282. 
- Pyrethri 297. 
- Rhoeados 300. 
- Rosarum pallidarum 

et rubrarum 300. 
- Sambuci 301. 
- Spartii scoparii 301. 
- Stoechados citrini 302. 
- Sulfuris 696. 
- Tanaceti 302. 
- Tiliae 303. 
- Tineariae 302. 
- Trifolii albi 304. 
- Verbasci 304. 
- Violae tricoloris 278. 
- Violarum 305. 
- Zinci 890. 
Floridaol 546. 
Florizin 539. 
Flotationsiil 490. 
Flour spar 860. 
Flowers of Sulphur 696. 
Fluavil 403. 
Fluavilresinol 403. 
Fliichtiges Salz 851. 
Fliigel 82. 123. 
Flughii.ute 94. 
Flugstaub 908. 
Fluidextrakte 40. 
Fluor 678. 693. 
- -ammonium 849. 
- - -Fluorwasserstoff 

850. 
- -hydrate de fluorure 

de potassium 774. 
Fluorhydric acid 693. 
Fluoreszenz 976. 1093. 
Fluoride 627. 
Fluorine 693. 
Fluorit 860. 
Fluorkalium 774. 
- -Fluorwasserstoff 774. 
Fluorkalzium 856. 860. 
Fluornatrium 811. 
- -Fluorwasserstoff 812. 
Fluorsilicium 694. 
Fluor spar 860. 
Fluoriire 627. 
Fluorum 693. 
Fluorured'ammonium849. 
- de calcium 860. 
- de chrome 929. 
- de sodium 8Il. 
Fluorwasserstoffammo

nium 849. 
Fluorwasserstoffsaure 693. 
Fluorwasserstoffsaures 

Kalium 774. 

Fluorwasserstoffsaures 
Kalzium 860. 

Fliissiges Extrakt 39. 40. 
Fliissige Fette 537. 
Fliissige Kohle 1060. 
FluBkrebs 603. 
FluBsaure 693. 
FluBschwamm 594. 
FluBspat 693. 856. 860. 
FluBstahl 913. 
Fob 1388. 
Foeniculum dulco 328. 
- vulgare 327. 492. 
Foie de Soufre 769. 
Fokus 27. 1133. 
- -differenz 1134. 
- negativer 27. ll33. 
Folia 71. 214. 
- Althaeae 214. 
- Anthos 233. 
- Aurantii 215. 
- Barosmae 217. 
- Belladonnae 215. 
- Betulae 216. 
- Boldo 217. 
- Bucco 217. 
- Coca 217. 
- Digitalis 219. 
- Eucalypti 220. 
- Farfarae 221. 
- Fragariae 222. 
- Hamamelidis 222. 
- Henna 222. 
- Hepaticae 222. 
- Hibisci 214. 
- Hyoscyami 223. 
- Ilicil3 aquifolii 224. 
- - paraguayensis 225. 
- Jaborandi 224. 
- Juglandis 225. 
- Lauri 226. 
- Lauro-Cerasi 227. 
- Malvae 227. 
- mate 225. 
- Matico 228. 
- Melissae 228. 
- Menthae crispae 229. 
- - piperitae 229. 
- Menyanthis trifoliatae 

243. 
- Millefolii 230. 
- Myrtilli 231. 
- Nikotianae 231. 
- Pilocarpi 224. 
- Rhois toxicodendri 

242. 
- Ribium 233. 
- - idaei 233. 
- - nigrorum 233. 
- Rubi fruticosi 233. 
- Rutae 272. 
- Rorismarini 233. 
- Salviae 234. 



Folia Saniculae 234. 
- Sennae 234. 
- - deresinata 236. 
- - parva 235. 
- - sine Resina 236. 
- - Spiritu extracta 236. 
- Stramonii 237. 
- Theae 238. 
- Toxicodendri 242. 
- TrifoIii fibrini 243. 
- Uvae Ursi 244. 
- Vitis idaeae 245. 
Folium 71. 1370. 
Follicules de slme 337. 
Folliculi Sennae 337. 
Folliculus 90. 
Fomes fomentarius 128. 
- igniarius 129. 
Fontanellen 162. 311. 
Force majeure 1388. 
Forcieren 1388. 
Formaldehyd 1004. 
- -kasein 1005. 
- -IOsung 1004. 
Formaldehydum solutum 

1004. 
Formaldehydus solutus 

1004. 
Formalin 1004. 
Formaline 1004. 
Formalith 1004. 
Forman 1027. 
Formane 1027. 
Formanilid 654. 
Formanum 1027. 
Formel 613. 617. 
Formene trichlore 979. 
Formic acid 1008. 
Formicae 599. 
Formica rufa 599. 
Formol 1004. 
- d'ethyle 1004. 
] ormolite 405. 
Formular 1388. 
Formyl·tribromid 981. 
- -trichlorid 979. 
- -trijodid 982. 
Formylum chloratum 979. 
- trichloratum 979. 
- jodatum 982. 
- trijodatum 982. 
Fortpflanzungsorgane 80. 
Fossile Harze 404. 
- Reste 751. 
Fourmis 599. 
Frachtbrief 1378. 
Fragaria vesca 222. 
Fraktionierte Destillation 

38. 
Fragmente 198. 
Frangulasaure 205. 
Frangulin 658. 
Frankatur 1388. 

Sachverzeichnis. 

Frankfurter Schwarz 1 199. 
Franko 1388. 
Franzbranntwein 994. 
Franzosenholz 190. 
FranzosenOl 471. 
Frasera carolinensis 148. 
Fraueneis 870. 
Frauenflachs 264. 
Frauenglas 870. 
Frauenhaar 252. 
Fraxinus chinensis 567. 
- omus 1000. 
Freie Zellbildung 101. 
Freihafen 1388. 
Freisamkraut 277. 
Fremdbestiiubung 86. 
Frischherd 912. 
FrischprozeJl 912. 
Frischschlacke 912. 
Froschisotonische Ringer-

IOsung 808. 
Frostalla 926. 
Frostspannervernichtung 

1241. 
Frucht 86. 
- -ather 1027. 
- -blatter 78. 80. 83. 
- der NadelhOlzer 93. 
- -essig 1011. 
- Halb- 92. 
- -haufen 115. 118. 
- -knoten 83. 
- -korper 117. 
- -safte 1257. 
- - mit Nachpresse 

1257. 
- saftige 88. 
- -schale 88. 
- Schein- 92. 
- SchIieJl- 88. 
- -schuppe 93. 
- -sirupe 1257. 
- - kiinstliche 1258. 
- Spalt- 89. 
- Spring- 89. 
- trockne 88. 
- unechte 92. 
- -zucker 649. 
Fructol 1009. 
Fructus 306. 
- Alkekengi 306 
- Amomi 306. 326. 
- Anacardii occidenta-

les 307. 
- - orientales 307. 
- Anethi 308. 
- Anisi stellati 308. 
- - vulgaris 309. 
- Aurantii immaturi 

310. 
- canarienses 311. 
- Cannabis 311. 
- Capsici annui 312. 
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Fructus Capsici minoris 
313. 

- Cardamomi 313. 
- Cardui Mariae 337. 
- Caricae 316. 
- Carvi 317. 
- Cassiae fistulae 318 •. 
- Ceratoniae 319. 
- Citri 320. 
- Cocculi 321. 
- Colocynthidis 323. 
- Coriandri 324. 
- Cubebae 325. 
- Cumini 326. 
- Cydoniae 355. 
- Cynosbati 326. 
- Foeniculi 327. 
- - aquatici 333. 
- Helianthi 357. 
- Jujubae 328. 
- Juniperi 328. 
- Lauri 330. 
- Maidis 360. 
- Myrtillorum 330. 
- Oryzae 364. 
- Papaveris immaturi 

331. 
- Passulae 344. 
- Petroselini 332. 
- Phaseoli 332. 
- - sine Seminibus 

332. 
- Phellandrii 333. 
- Pimentae 306. 
- Piperis 333. 
- - longi 335. 
- Rhamni catharticae 

335. 
- Sambuci 336. 
- Sennae 337. 
- Silybi mariani 337. 
- Sorbi 338. 
- Spinae cervinae 326. 

335. 
- Stizolobii 338. 
- Tamarindi 339. 
- Vanillae 340 
- Vitis viniferae 344. 
Friichte 306. 
Frilhlingsadoniskraut 248. 
Fruits d' alkekenge 306. 
- d'anacardier 307. 
- d'anamirte 321. 
- de casse fistuleuse 318. 
- - coriandre 324. 
- - cumin 326. 
- - fenouil 327. 
- - persil 332. 
- - sene 337. 
- - sureau 336. 
- - vanille 340. 
- du sorbier des oise-

leurs 338. 
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Fruits du vomiquier 
ignatier 374. 

Fruktose 649. 
Fuchsinrot lI56. 
Fucus amylaceus 131. 
- vesiculosus 135. 
Fuder 19. 
Fiin££ach Chlorphosphor 

730. 
- Schwefelkalzium 702. 
Fuhrmannsche Fettmi-

schung 1241. 
Fukose 136. 
Fuligo septica lIl. 
Fullen 399. 
Fullererde 759. 
Fulmicoton 1052. 
Fumaria officinalis 259. 
Fumarolen 749. 
Fumarsaure 259. 
Fumeterre 259. 
Fuming- sulfuric acid 706. 
Fumitory 259. 
Fundamentalabstand 49. 
Fungus cervinus 128. 
- Chirurgorum 128. 
- Lancis 129. 
- Sambuci 130. 
Furfural 480. 535. 649. 
Furfurollosung 541. 54.4. 
Fusanus spicatus 516. 
Fuselol 996. 
Fusicladium dendriticum 

1240. 
- pirinum 1240. 
FuBblattwurzel 169. 
FuBpunkt des Lotes ll. 
FuB, rheinischer 20. 
Fusti 1388. 
Fustic 1160. 
Fustikholz 1160. 
- alt 1160. 
- jung 1160. 
Fustin 1160. 
Futter-eiweiB 1112. 
- -kalk 868 

G 1387. 
g 15. 
r 15. 
Gadolinit 945. 
Gadus aeglefinus 546. 
- callarias 546. 
- morrhua 546. 
Gii.nsekraut 249. 
Gii.rrohr 1258. 
Gii.rung 650. 987. 
Garungsamylalkohol 641. 

996. 
Gii.rungserreger 661. 
Garungsmilchsaure 1017. 
Gagat 751. 
Gaiacol 1082. 

Bach verzeichnis. 

Galaktose 132. 649. 
Galalith 1005. 
Galambutter 577. 
Galanga de la Chine 152. 
- root 152. 
Galangin 153. 
Galangol 153. 
Galbanum 391. 
Galbaresinotannol 392. 
Galeopsis ladanum 260. 
- ochroleuca 260. 
Galgantwurzel 152. 
Galilei 24. 
Galipidin 192. 
Galipin 192. 
Galitzenstein 896. 
- blauer 951. 
Gallae 380. 
- halepenses 380 
- menses 381. 
GallapfeI 380. 
Gallate basique de bis· 

muth 747. 
Gallen 380. 
- chinesische 380. 
- Eichen 380. 
- japanische 381. 
Gallertnechte 117. 
Galles ou cecidies 380. 
- de chene 380. 
- de Chine ou du Japon 

381. 
- de Mirobalan 382. 
Gallic acid 1091. 
Gallipot 424. 
Gallisieren 1044. 
Gallium 633. 945. 
Gall-nuts 380. 
Gallone 19. 
Gallons de Hongrie 382. 
- - Levant 382. 
- du Piemont 382. 
Galls 380. 
Gallus·gerbsaure 206. 381. 

1091. 
- -saure 221. 381. 1091. 
Gallustinte 1271. 
Galmei 890. 
- grauer 896. 
- -stein 896. 
Galvanische Kette 891. 
Galvanischer Strom 891. 
Galvanisches Element 891. 
Gambirkatechu 582. 
Gamboge 392. 
Gambog-gum 392. 
Gammastrahlen 881. 
Gameten 114. 
Gamosporen 114. 
Gandelbeerblii.tter 231. 
Ga.ngart 911. 
Ganja. 251. 
Garance 1164. 

Garanceux 1165. 
Garancine 1165. 
Garantie 1388. 
Garcinia Hanburyi 392. 
Gardenia florida 1160. 
- grandiflora 1160. 
- radicans 1160. 
Garden-poppy.heads 331. 
Gardschanbalsam 433. 
Garlic root 138. 
Garnierit 909. 
Garryales 122. 
Garziniasaure 393. 
Gartenraute 272. 
Gartenthymian 275. 
Gase, konstante 50. 
Gasentwioklungsapparat, 

Kippscher 666. 
Gaslichtpapier 1150. 
Gasolin 1062. 
Gasometer 663. 664. 
GasruB 1198. 
Gasuhr 1246. 
Gaswaschflasche 667. 716. 
Gattung 108. 110. 
Gaultheria procumbens 

492. 
Gay-Lussac Stehbiirette 

1413. 
Gay-Lussacscher Turm 

709. 
GebarmutterwurzeI 141. 
Geblasevorrichtung 912. 
Gebleichter Bchellack 421. 
Gebrannter Kalk 856. 
Ge£aBbiindel 104. 
Ge£aBe 102. 
- echte 105. 
- reinigen 44. 
Ge£aBpflanzen 109. 
GefaBkryptogamen 118. 
Gefahr wii.hrend der Be-

£orderung der Waren 
1377. 

Ge£iedertes Blatt 73. 
Gegenbuchung 1369. 
Gegengifte 1248. 1250. 
Gegensatze auf photogr. 

Platte 1142. 
Gehaltszahlung 1365. 
Geheimbuch 1370. 
Geigenharz 424. 
GeiBeln 112. 
GeiBeltragende Korper 

H2. 
Geistersalz 851. 
Gel 631. 
Gelii.ge 530. 
Gelatina alba 1116. 
- rubra 1116. 
Gelatine 1116. 
- rote 1116. 
Geiatosesilber 970. 



Gelbbeeren 1160. 
- chinesische 1160. 
Gelbbleierz 930. 
Gelbe Erde 1180. 
Gelbe Rinden 202. 
Gelbholz 1160. 
- ungarisches lI60. 
Gelbscheibe 1125. 
Gelbschleier 1146. 
Gelbschoten, chinesische 

1160. 
Gelbwurz, kanadische 

158. 
Gelbwurzel 149. 
Geld 1380. 
Geldverkehr 1380. 
Geleitzellen 106. 
Gelidium Amansii 131. 
Gelidium corneum 131. 
Gelose 132. 
Gelsemin 153. 
Gelseminin 153. 
Gelsemiumsaure 153. 
Gelsemium sempervirens 

153. 
- root 153. 
- -wurzel 153. 
Gemmae 213. 
- Pini 213. 
- 'Populi 213. 
Generationswechsel 118. 
Generatorgas 752. 
Genet des teinturiers 

260. 
Genever 996. 
Genip, schwarzer 247. 

263. 
- weHler 247. 
Genista tinctoria 260. 
Genossenschaft 1363. 
~ mit beschrankter Haft

pflicht 1363. 
~ - unbeschrankter 

Haftpflicht 1363. 
- - - Nachschullpflicht 

1363. 
Gentiana lutea 154. 
- pannonica 154. 
- punctata 154. 
- purpurea 154. 
- -saure 155. 
Gentianin 155. 
Gentianose 155. 
Gentian root 154. 
Gentiopikrin 155. 658. 
GenuBmittel-Aufbewah-

rung 1245. 
Geographische Meile 20. 
Geraniales 124. 
Geraniol 185. 470. 474. 

482. 488. 489. 496. 
497. 503. 513. 

GeraniUlp,lack lI83. 

Sachverzeichnis. 

Geranium odoratissimum 
493. 

- -01493. 
- - ostindisches 495. 
- - tiirkisches 493. 
Geranylazetat 486. 1027. 
- -butyrat 1027. 
- -formiat 1027. 
Geranylpropionat 1027. 
Gerbersumach 265. 
Gerbertran 548. 
Gerbsaure 381. 1091. 

1169. 
Gerbsaures Bleioxyd 908. 
- -stahl 913. 
Germandree d'eau 273. 
German chamomile 290. 
Germanium 763. 764. 
Germerwurz 156. 
Gerotteter Kakao 348. 
Gerstenzucker 1048. 
GeriisteiweiBe 660. 1113. 
Gesattigte Kohlenwasser-

stoffe 636. 
Gesattigte LOsung 57. 
Geschaftliche Ausiibung 

1243. 
Geschaftsbilanz 1372. 
Geschaftsbiicher 1369. 
Geschaftsgerate 20. 
Geschaftspapiere 1376. 
Geschaftszweig 1281. 
Geschlechtslose Bliiten 

80. 
Geschlechtsorgane, mann-

liche, der Bliite 80. 
- weibliche, der Bliite 80. 
Geschlechtssystem 108. 
Gesellsohaft mit be-

schrankter Haftpflicht 
1363. 

- stille 1363. 

Gesetze: 
Verordn. betr. Verkehr 

mit Arzneimitteln vom 
22. Oktober 1901 -
1282-1288. 

Verordn. betr. Verkehr 
mit Arzneimitteln vom 
31. Marz 1911 - 1288. 

Verordn. betr. den Ver
kehr mit Arzneimitteln 
vom 18. Febr. 1920 -
1288-1289. 

Verordn. betr. den Ver
kehr mit Arzneimitteln 
vom 21. April 1921 
- 1289. 

Verordn. betr. den Ver
kehr mit Arzneimitteln 
vom 21. Juli 1922 -
1290. 
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Gesetze (Fortsetzung): 
Verordn. betr. den Ver

kehr mit Arzneimitteln 
vom 21. Juni 1923-
1290. 

Verordn. betr. den Ver
kehr mit Arzneimitteln 
vom 9_ Dez. 1924 -
1290-1293. 

Verkehr mit starkwirken
den Arzneien in den 
Apotheken 1297 bis 
1301. 

Gesetz zur Bekampfung 
der Geschlechtskran-k 
heiten vom 18. Febr. 
1927 1303-1304. 

Aufbewahrung u. Bezeich
nung von Arzneimit
teln 1305. 

Er1aB iiber die Besichti
gung von Verkaufsstel
len, in denen Arznei
mittel. Drogen, Gifte 
oder giftige Farben 
feilgehalten werden 
(PreuBen) 1306-1308 

Gifthandel 1308. 
Vorschriften iiber den 

Handel mit Giften 
1308-1317. 

Verordn. iiber Schadlings
bekampfung mit hoch
giftigen Stoffen 1317. 

Verordnung zur Ausfiih
rung der Verordnung 
iiber die Schildlings
bekli.mpfung mit hooh
giftigen Stoffen vom 
22. Aug. 1927-1318. 

Polizeiverordnung iiber d· 
Vertrieb von giftigen 
Planzenschutzmitteln 
1323-1328. 

Gesetz liber den Verkehr 
mit Lebensmittein und 
Bedarfsgegenstanden 
(Lebensmittelgesetz)v. 
5.JuliI927.1328-1332. 

Gesetz betr. die Verwen
dung gesundheits
schii.dlicher Farhen bei 
der Herstellung von 
Nahrungsmitteln, Ge
nullmitteln und Ge
brauchsgegenstanden 
v. 5. Juli 1887 - 1332. 

Gesetz vom 25. Juni 1887 
betr. den Verkehr mit 
bIei- und zinkhaltigen 
Gegenstanden 1333. 
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Gesetze (Fortsetzung): 
Verordn. iiber das ge

werbsmallige Verkau
fen u. Feilhalten von 
Petroleum und dessen 
Destillationserzeugnis
sen vom 24. Febr. 1882 
bis 1333. 

Verordnung iibt"r den Han
del mitTafelschokolade 
1333. 

Siillstoffgesetz v. 14. Juli 
1926 - 1334. 

Verordnung iiber den Ver
kehr mit Siillstoff v. 
4. Aug. 1926 - 1335. 

Gesetz vom 9. Juni 1884 
betr. den Verkehr mit 
Sprengstoffen 1336. 

Verordn. v. 13. Juli 1879 
betr. explosive Stoff~ 
(Feuerwerkskorper) 
1336. 

Verordn. betr. den Ver
kehr mit leichtent
ziindlichen Stoffen 
1337. 

Beforderung feuergefahr
lich. und atzender Ge
genstande (Betriebs
vorschriftenf.d. Eisen
bahnen Deutschlands) 
1338. 

Verordn. betr.denVerkehr 
mit Essigsaure 1339. 

Gesetz tiber den Verkehr 
mit Futtermitteln 
(Futtermittelgesetz) 
1340-1349. 

Aus dem Weingesetz vom 
7. Juli 1909 - 1343. 

Verkehr mit Balz 1343. 
- - Branntwein 1344. 
- - vergalltem (dena-

turiertem) Brannt
wein) 1344. 1346. 

Reichsgesetzliches Verbot 
der Verwendung von 
Methylalkohol 1346. 

Umsatzsteuergesetz 1346. 
Gesetz gegen unlauteren 

Wettbewerb (v. 7.Juni 
1909) 1351. 

Gesetz vom 12. Mai 1894 
betr. Markenschutz 
1354. 

Bestimmungen iiber die 
Anmeldung von Waren
zeichen v. 30. April 20. 
1355. 

Sachverzeichnis. 

Gesetze (Fortsetzung): 
Gesetz tiber die patent

amtlichen Gebilhren 
1357-1359. 

Bekanntmachung iib.Ein
richtung von Sitzgele
genheit f. Angestellte 
in offenen Verkaufs 
stellen 1359. 

Gesetz zum Schutze des 
Genfer Neutralitats
zeichens (Rotes Kreuz) 
1359. 

Gesetzkunde 1280. 
Gesinde 1361. 
Gestalt, iiullere, der 

Pflanzen 63. 
Gestell 912. 
Gesundheitssenfkorner, 

Didiers 356. 
Getreidebeize 1239. 
Geum urbanum 146. 
Gewebe 102. 
Gewebesysteme 102. 
Gewicht, absolutes 11. 51. 
Gewichte 10. 14. 
Gewichtsanalyse 1411. 
Gewichtseinheit 11. 
Gewicht, spezifisches 51. 
- - Bestimmung 51. 
Gewichtsprozent 991. 
Gewichtssystem 15. 19. 
- metrisches 19. 
Gewiirzmiihlen 22. 
Gewiirz-Nagelein 286. 
Gewiirz-Nelkim 286. 
- - -01 481. 
- -ole 448. 
- -schokolade 349. 
Gicht 911. 
Gichtpapier 1253. 
Gichtrosensamen 365. 
Gichtrosenwurzel 167. 
Gichtwurzel 144. 
Gifthandel 1308. 
GiftkamUe 736 
Giftlattich 263. 
Giftmehl 736. 
Giftsumachblii.tter 242. 
Gigartina mammillosa 

132, 133. 
Gilbkraut 260. 
Gilchrist-Verfahren 913. 
Gilsonit 406. 
Gingeoles 328. 
Ginger 186. 
Gingergras 495. 
Gingergrasol 495. 
Gingerol 187. 
Ginseng root 155. 
Ginsengwurzel 155. 182. 
Ginster 260. 

Ginsterblumen 301. 
Gips 856, 870. 
- Alabaster- 871. 
- gebrannter 87l. 
- Modell- 871. 
- -spat 870. 
- -stein 870. 
- Stuck- 871. 
- -wasser 871. 
Girant 1383. 
Girat 1383. 
Giro 1383. 
Glacies Mariae 870. 
Gladiolus communis 186_ 
- palustris 186. 
Glaubiger 1371. 
Glaieul commun 186. 
Glandes Quercus 368. 
- - tostae praeparatae 

369. 
Gland de chllne 368. 
Glandulae Lupuli 378. 
- Rottlerae 378. 
Glanzkobalt 734. 910. 
- -kohle 751. 
- -starke 1279. 
- -stoff 1054. 
- -wichse 1276. 
Glas 757. 
- bOhmisches 758. 
- franzosisches 758. 
- Gasometer 663. 
- Jenaer Normal 758. 
Glasatzung 694. 
Glaserkitt 1277. 
Glas-hafen 758. 
- -hahnbiirette 1413. 
- -kopf, roter 916. 
- -linse 1132. 
- -of en 758. 
- -retorte, tubulierte 36. 
- -stopsel, festsitzende 

1245. 
- -wolle 31. 
Glasieren des Kaffees 351_ 
Glaubersalz 838. 
Glechoma hederacea 262. 
Gleichung 616. 
Gleichwertig 618. 
Gleitpulver 888. 
GUed 1134. 
Glimmerfarben 1210. 
Glitschpulver 888. 
Globeol 1064. 
Globuline 660. 
Glo bulusbl 491. 
Glockenmetall 760. 946_ 
- -wurzel 151. 
Gloriaharz 444. 
Glossina palpalis 488. 
Gloverturm 682, 710. 
Glue 1113. 
Gliihkohle 751. 



Gliihstriimpfe 764. 
Glukofrangulin 205. 
Glukose 99. 649. 1043. 
- sirup 1044. 
Glukovanillin 342. 
Glukoside 657. 
Glumiflorae 121. 
Glutin 660. 1113. 
Glycerine 997. 
Glycerinum 997. 
Glycerinum albissimum 

999. 
- album 999. 
- bisdestiila.tum 999. 
- fla.vum 999. 
- purissimum 999. 
- raffinatum 999. 
Glycinium 882. 
Glycium 882. 
Glycyrrhiza gla.bra 164. 

586. 
- glandulifera. 164. 
- typica 164. 
Glykokoll 647. 
Glykola.lkohol 640. 1000. 
- -dure 646. 
Glykole 640. 
Glykose 658. 1043. 
Glykoside 657. 
Glyzeride 536. 
Glyzerin 536. 997. 
- Azidifikations- 998. 
- destilliertes 999. 
Glyzerin-Ersatz 1000. 
- -kitt 1277. 
- Laugen- 998. 
- -monoformiat 1008. 
- offizinelles 997. 
- -pech 999. 
- -phosphorsaure 1028 
- raffiniertes 999. 
- Roh 999. 
- Saponifikat 998. 
- Seife 1038. 
- Unterlaugen- 998. 
Glyzerinora 1000. 
Glyzeryloxydhydrat 536 

997. 
Glyzin 1141. 
Glyzyrrhizin 166. 587. 658. 
Glyzyrrhizinsaure 166. 
Glyzyrrhizinsaures Am-

monium 166. 
Gmelinsches Salz 786. 
Gnaphalium arenarium 

302. 
- dioicum 294. 
Gneis 939. 
Goapowder 1095. 
Gold 970. 
- -bad 1148. 
- -chloridchlorwasser-

stoff 972. 

Sachverzeichnis. 

Gold-chloride 972. 
- -hydrosol 971. 
- kolloidales 971. 
Golden 1148. 
Goldenrod 278. 
Golden sulphide 743 
Gold-glatte 902. 
- -hydroxyd 971. 
- ochre 1180. 
- -ocker 1180. 
- -oxyd 971. 
- -purpur 972. 
- -rute 278. 
- -salz 971. 973. 
- -saure 971. 
- -trioxyd 971. 
Goldschlagerhii.utchen 

964. 
Goldschmitsches Thermit-

schwei13verfahren 934. 
Goldschwefel 743. 
Goldwahrung 1380. 
Gold, wei13es 974. 
Goldzyankalium 973. 
Gomme adragante 385. 
- ammoniaque 388. 
- arabique (vrai ou de 

Senegal) 383. 
- caoutchouc 396. 
- de balata 404. 
- du pays 385. 
- elastique 396. 
- gutte 392. 
- kino 583. 
- la.que 417. 
- -resine d'euphorbe 

390. 
- - de galbanum 391. 
Gommeline lO59. 
Gomme resine ammoni-

aque 388. 
Gontjes 198. 287. 
Gorgon 553. 
Gossypium arboreum 

545. 
- depuratum 1261. 
- herbaceum 545. 
Gottesgnadenkraut 260. 
Gottesurteilbohne 366. 
Goudron 407. 
- de bois 428. 
- - houille 429. 
- vegetal 428. 
Goula.rds Extrakt 906. 
Gourd-seed 354. 
Gousses de Chine 1160. 
- de vanille 340. 
Gozzisches Goldsalz 973. 
Gr 15. 
Grace de Dieu 260. 
Gracila.ria lichenoides 131. 
Grad 49. 54. 
Gradierfasser 1011. 
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Gradierwerke 807. 
Gradigkeit 804. 
Graecum album 595. 
Gratenschnitt 397. 
Grahamit 406. 
Graine d'abelmosch 344. 
- d'ambrette 344. 
- d' Amerique 358. 
- d'aneth 308. 
- d'anis etoile 308. 
- - vert 309. 
- d'Avignon 1160. 
- de beaute 737. 
- - chanvre 311. 
- - Chardon-Marie 337. 
- de cevadille 369. 
- de coriandre 324. 
- de fenugrec 356. 
- d'hllliantM annuel 

357. 
- - kefir 661. 
- - moutarde noire 370. 
- des Moluques 354 
- de nigelle de Damas 

364. 
- de pavot 365. 
- de soya 355. 
- - Tilly on tigly 354. 
- de phalaris 311. 
- - pheila.ndre 333. 
- - psyllion 368. 
- noires 364. 
- paradis 366. 
Grains of paradise 366. 
Graisse de porc 563. 
Gramineae 121. 
Graminis liquidum 156. 
Gramm 15. 
Gran 15. 
Grana Paradisi 366. 
- Tiglii 354. 
Granatbliiten 206. 
- -lack 420. 
- -schale 205. 
- -wurzelrinde 206. 
Grand soleil 357. 
Granit 757.933. 939. 
Graphit 753. 
Graphite 753. 
- -saure 753. 
Grasbaumharz 405. 
Grasgewaohse 121. 
Graswurzeln 156. 
Gratifikation 1388. 
Gratiola officinalis 260. 
Gratiole· 260. 
Gratiolin 261. 
Gratiolinsaure 261. 
Gratiosolin 261. 
Gratis 1388. 
Graukalk 1013. 
Grauschleier 1146. 
GrauspieBglanz 740. 742. 
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Gravitation 11. 
Greenockit 899. 
Greenbroom 260. 
- vitriol 923. 
Green Copperas 923. 
- earth Bohemian 1195. 
- - Verona 1195. 
- vitriol 923. 
Grenzalkohole 640. 
Grenzkohlenwasserstoffe 

637. 
Gretchen im Busch 364. 
Griechischer Heusamen 

356. 
Grieswurzel 168. 
Griffel 83. 84. 
Griffes de girofle 288. 
Griffithwei13 1176. 
Grind b. Pflanzen 1240. 
Grindelia robusta 261. 
- squarrosa 261. 
Grindelienkraut 261. 
Grindkraut 259. 
Gro13handel 1368. 
Grosso 1368. 
Ground-ivy 262. 
Grubengas 638. 
Grubenocker lI81. 
Griinalge 113. 114 
Griine Erde 1195. 
- - kiinstliche 1195. 
Griiner Tee 240. 
Griiniil 651. 
Griinspan 949. 
- blauer 950. 
- destillierter 949. 
- franziisischer 950. 
- griiner 950. 
- kristallisierter 949. 
- schwedischer 950. 
Grunddiatomeen lI3. 
Grunddiinger 1233. 1235. 
Grundkonten 1370. 
Grundstoffe 612. 
Gruppenreagenzien fiir 

Sauren bzw. Anionen, 
Ubersich tstafel 1417. 

Grustee 240_ 
Guadeloupe-Blauholz 

1158. 
Guaiacum, resin 415. 
- wood 190. 
Guajacolum 1082. 
- carbonicum 1082. 
Guajacum officinale 190. 

415. 
- sanctum 190. 
Guajak-geib 187. 416. 
- -harz 415. 
- - -saure 191. 416. 
- holz 190. 
- -iiI 191. 
Guajakol 655. 1082. 

Sachverzeichnis. 

Guajakolkarbonat 1082. 
Guajakonsaure 191. 416. 
Guajaksaure 416. 
Guajaksaponin 191. 416. 
Guajazinsaure 191. 
Guano 1236. 
Guarana 357. 
- -seed 357. 
Guaranin 357. 
Guaza 251. 
Gu-Chiu 535. 
Giil 510. 
Giirteikrautsamen 376. 
Gueve-Opium 589. 
Guignetsgriin 1195. 
Guineapfeffer 366. 
Gum ammoniac 388. 
- arabic 383. 
- Benjamin 408. 
- Benzoin 408. 
- -cotton 1052. 
- -lac 417. 
- turpentine 520. 
Gummata 382. 
Gummiarten 382. 
Gummibaumsameniil 552. 
Gummi Acaciae 383. 
- africanum 383. 
- arabikum 383. 
- Cerasorum 385. 
- -druck 1152. 
- elasticum 396. 
- Galam 384. 
- Gezireh 384. 
- Gedda 384. 
- -gutt 392. 
- -harze 387. 
- indisches 387. 
- Kino 583. 
- Kirsch- 385. 
- Kordofan 384. 
- -lack 417. 
- Mimosae 383. 
- Pflaumen- 385. 
- -resinae 387. 
- -resina Ammoniacum 

388. 
- - ABa foetida 389. 
- - Galbanum 391. 
- - Guttae 392. 
- - lVIyrrha 393. 
- - Thus 394. 
- - Scammonium 395. 
- -saure 385. 
- Salabreda 384. 
- Senegal 384. 
- - Bonda 384. 
- - Galam 384. 
- - Salabreda 384. 
- Suakin 384. 
- Sudan 383. 
- Tragacantha 385. 

Gummiwaren-Aufbewah-
rung 401. 1244. 

Gundelrebe 262. 
Gundermann 262. 
Gunpowder 240. 
Gunja 251. 
Gurjan oil 434. 
Gurjunbalsam 433. 
Gurjunsaure 434. 
Gurkenkraut 250. 
Guruniisse 352. 
Gu13asphalt 407. 
Gu13eisen 911. 
- graues 912. 
- wei13es 912. 
Gu13stahl 913. 
Gutta 403. 
Guttapercha 401. 
- depurata alba 403. 
- -Papier 403. 
Gutta Tuban 401. 
Gutti 392. 
Guvazin 346. 
Guyana Vanille 343. 
Gymnospermae 120. 
Gynaeceum 83. 
Gyps 870. 
Gypse 870. 
Gypsophilastruthium 178. 
Gypsum 870. 
- ustum 871. 

ha 20. 
Haare 95. 
- ,Wurzel- 66. 
Haar-farbemittel 1266. 
- -gebilde 95. 
- -ole 1265. 
- -pflegemittel 1265. 
- -pinsel 1231. 
- -pomaden 1265. 
- -riihrchen 59. 
- -riihrenanziehung 59. 
- -salben 1265. 
Haarwasser 1265. 
Haben 1371. 
Hack und Mack 427. 
Haematein 1158 .. 
Haematoxylin 1158. 
Haematoxylon campechi-

anum 1157. 
Harte 51. 
- -skala 51. 
Haferkiimmel 326. 
Hafer, polnischer 326. 
Hafisrose 512. 
Haftpflicht der Bahn 

1378. 
Haftwurzel 66. 
Hagebutte 92. 326. 
Hagebuttenkerne 327. 
Hagenia abyssinica 284. 
HaIbfrucht 88. 92. 



H albierungsverfahren 
485. 

Halbkernseife 1029. 
Halbschatten 1123. 
Halbstrauch 68. 
Halm 67. 
halogenarm 627. 
Halogene 632. 678. 
halogenreich 627. 
Haloidradikal 757. 
Haloidsauren 621. 678. 
Haloidsalze 678. 
Halphensche Reaktion 

546. 
Hamamelisblatter 222. 
Hamamelis virginiana222. 
Hamburger Blau 1190. 
- WeiB 1174. 
Hammeltalg 576. 
Hammerschlag 914. 
Handapparat 1128. 
Handbuch 1370. 
Handel mit Heilmitteln 

1280. 
Handelsbenzin 1063. 
Handelsbiicher 1369. 
- Aufbewahrung 1369. 
Handelsgeschait 1360. 
Handelsgesellschaft 1362. 
- Aktien 1362. 
- Kommandit 1362. 
- - auf Aktien 1363. 
- mit beschrankter Haft-

pflicht 1363. 
-- offene 1362. 
- stille 1363. 
Handelsgewerbe 1280. 

1360. 
Handelsregister 1280. 

1361. 
Handels·Usancen 1388. 
Handelswaage 14. 
Handelswissenschaft1360. 
Handformiges Blatt 73. 
Handlungsbevollmachtig-

ter 1365. 
Handlungsgehilfe 1364. 
- -lehrling 1364. 1366. 
- -reisender 1366. 
Handwaage 12. 
Hanffaser 312. 
Hanf·frlichte 311. 
- ·hahn 251. 
- -hennen 251. 
- ·kraut, Indisches 251. 
- -01 312. 
- -samen 311. 
Hardhay 262. 
Hardtwickiabalsam 434. 

435. 
Hardtwickia pinnata 434. 

435. 
Hardtwickiasaure 435. 

Sachverzeichnis. 

Haremmastix 423. 
Haricot 366. 
Haric'Ot's-peel 332. 
HarII!()nika, chemische 

668. 
Harnkraut 262. 
Harnstoff 1042. 1237. 
Hartgummi 3!J9. 
HartguB 913. 
Hartheu 262. 
Hartmarmor 871. 
Hart's horn 602. 
Hartspiritus 993. 
Hart's-tongue 273. 
- -truffle 128. 
Harze 404. 
- bituminose 406. 
- empyreumatische 427. 
- fossile 405. 
Harz, Balsam- 424. 
- Geigen- 424. 
Harziggewordene aeth. 

Ole verbessern 452. 
Harzkernseife 1035. 
Harz, Kunst- 405. 
- Lachten- 424. 
Harzlack 1221. 1227. 
Harzleim 1035. 
Rarzlosungen wasserige 

1230. 
Harzol 1069. 1225. 
Harz-olfirnis 1218. 
- -saures Blei 908. 
- - Mangan 927. 
- Scharr- 424. 
Harzseifen 404. 
Harzsikkativ 1210. 
Harz, weiBes 424. 
Haschisch 252. 
HaselnuBkernol 543. 
Haselwort-root 142. 
Haselwurz 142. 
Hasenohrlein 142. 
Rasen und Kaninchen 

fernzuhalten 1240. 
Haube b. Moosen 118. 
Hauhechelwurzel 167. 
Rauptachse 67. 
Hauptbuch 1369. 
Hauptverzeichnis 10. 
Hauptwurzel 64. 
Hausen 60l. 
Hausenblase 601. 
- japanische 131. 
Hausmannit 925. 
Hausrot 1182. 
Hausse 1388. 
Hautgewebesystem 102. 

103. 
Hautleim 1113. 1114 
Hautpflaster 1254. 
Hautpflege 1264. 
Hautsalben 1264. 

Havarie 1388. 
havariert 364. 
Haysantee 240. 
Heart's-ease 277. 
Hebel, einarmig II. 
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- gleicharmig - zwei-
armig 11. 

- ungleicharmig II. 
Heber 25. 
Ileberbarometer 24. 
Hederichausrottung 1242. 
Hedge-hyssop 260. 
Heftpflaster 1041. 
Reideckerwurzeln 183. 
Heidelbeerblatter 231. 

244. 
Heidelbeeren 330. 
Heidelbeerwein 331. 
Heil allen Schaden 277. 
Heilmittel 1294. 
Heiogomme 1059. 
HeiBwassertrichter 33. 
Heiztrichter 33. 
Hektar 20. 
Hektogramm 15. 
Hektograph 1272. 
Hektoliter 18. 
Rektometer 20. 
Helenenwurzel 151. 
Helenin 151. 
Helgolander Pflaster 1253. 
Helianthus annuUB 357. 
Helices 600. 
Relichrysin 302. 
Relichrysum arenarium 

302. 
Heliotropin 1090. 
Heliotropinum 1090. 
Helium 662. 881. 
Helix pomatica 600. 
Hellebore blanc 156. 
Helleborein 157. 
Helleborin 157. 
Hellebore noir 157. 
Helleborus niger 157. 
- viridis 157. 
Helm 36. 
Helobiae 121. 
Hematite 916. 
Hemiterpene 657. 
Hemlock 256. 
- tanne 520. 
Hemlock-Tannennadelol 

466. 
Hemp-seed 311. 
Henbane-leaves 223. 
- seed 358. 
Henna 222. 
Hennah 222. 
Henna-leaves 222. 
Hepar Sulfuris 769. 
Hepatica triloba 222. 
Heptakarbozyklisch 652. 



Herba Abrotani 246. 
- Absinthii 246. 
- - alpini 247. 
- Aconiti 248. 
- Adonidis 248. 
- Agrimoniae 249. 
- Artemisiae 249. 
- Asperulae odoratae 

266. 
- Ballotae lanatae 249. 
- Basilici 250. 
- Borraginis 250. 
- Botryos mexicanae 

250. 
- Bursae Pastoris 250. 
- Cannabis indicae 250. 
- Capillorum Veneris 

252. 
- Cardui benedicti 252. 
- Centaurii minoris 252. 
- Chelidonii majoris 255. 
- Chenopodii ambrosioi-

dis 250. 
- Cicutae 256. 
- Cochleariae 255 
- Conii 256. 
- Cynoglossi 257. 
- Droserae rotundifoliae 

257. 
- Equiseti majoris 259. 
- - minoris 259. 
- Fumariae 25~. 
- Galeopsidis 260. 
- Genistae 260. 
- Genipi albi 247. 
- Gratiolae 260. 
- Grindeliae 261. 
- Hederae terrestris 262. 
- Herniariae 262. 
- Hyperici 262. 
- Hyssopi 263. 
- Ivae moschatae 263. 
- Jaceae 277. 
- Lactucae virosae 263. 
- Ledi palustris 264. 
- Linariae 264. 
- Lobeliae 264. 
- Loti odorati 267. 
- Majoranae 265. 
- Mari veri 266. 
- Marubii albi 266. 
- - nigri 249. 
- Matico 228. 
- Matrisilvae 266. 
- Meliloti 267. 
- Menthae crispae 229. 
- - piperitae 229. 
- - pulegii 268. 
- Millefolii 230. 
- Ocimi citrati 250. 
- Origani cretici 268. 
- - vulgaris 268. 
- Patchouly 269. 

Sachverzeichnis. 

Herba Plantaginis 268. 
- Pogostemonis 268. 
- Polygalae amarae 269. 
- Polygoni avicularis 

270. 
- Pulegii 268. 
- Pulmonariae 271. 
- - arboreae 131. 
- Pulsatillae 271. 
- Rorellae 257. 
- Roris Solis 257. 
- Rosmarini silvestris 

264. 
- Rutae 272. 
- - hortensis 272. 
- Sabinae 272. 
- Saturejae 273. 
- Scolopendrii 273. 
- Scordii 273. 
- Serpylli 274. 
- Solidaginis 278. 
- Spilanthis oleraceae 

275. 
- Tanaceti 303. 
- Thujae 275. 
- Thymi 275. 
- Urticae 276. 
- Verbenae 277. 
- Veronicae 277. 
- Violae tricoloris 277. 
- Virgaureae 278. 
Herbae 246. 
Herbarium 1393. 
Herbe a. jaunir 260. 
- it l'hirondelle 255. 
- it mille florins 253. 
- a. pauvre homme 260. 
- au laitier 269. 
- aux chats 266. 
- aux cuillers 255. 
- - goutteux 257. 
- aux vers 246. 
- d'absinthe 246. 
- d'aigremoine 249. 
- d'armoise 249. 
- d'asperule 266. 
- d'aurone maJe 246. 
- de basilic 250. 
- - capillaire de Mont-

pellier 252. 
- - centauree 253. 
- - chanvreindien 251. 
- - chardon benit 252. 
- - chelidoine 255. 
- - coquelourde 271. 
- - cynoglosse 257. 
- - fumeterre 259. 
- - grande cigue 256. 
- - laitue vireuse 263. 
- - lierre terrestre 262. 
- - linaire 264. 
- - lobelie enflee 264. 
- - marjolaine 265. 

Herbe de marrube blanc 
266. 

- - melilot 267. 
- - menthe frisee 229. 
- - - poivree 229. 
- - millepertuis 262. 
- - panetiere 250. 
- - pense sauvage 277. 
- - petit chene 266. 
- - plantain 268. 
- - pulmonaire 271. 
- - rue 272. 
- - sabine 272. 
- - Saint-Jean 262. 
- - sarriette 273. 
- - spilanthe 275. 
- - thym 275. 
- - - sauvage 274. 
- - la TriniM 222. 
- - verveine 277. 
- doree 278. 
- d' hysope 263. 
- d'origan vulgaire 268. 
- d'ortie 276. 
- du germandree d'eau 

273. 
- du scorbut 255. 
- royale 250. 
- sacre 277. 
- sainte 246. 
Herbstzeitlosenknolle 

148. 
Herbstzeitlosensamen 353. 
Herd 912. 
Heringstran 549. 
Herniaire 262. 
Herniaria glabra 262. 
- hirsuta 262. 
Herniarin 262. 
Herniole 262. 
Heroinhydrochlorid 1103. 
Hervorrufer 1122. 1141. 
Hesperidin 193. 203. 310. 
Heteromere Flechten 117. 
Heteromorph 34. 
Heterozyklische Verbin-

dungen 636. 
Heublumen 294. 
Heusamen, griechischer 

356. 
Hevea brasiliensis 397. 
Hexakarbozyklisch 636 
Rexakarbozyklische Ver-

bindungen 652. 
Rexamethylentetramin 

1005. 
Rexanaphten 1061. 
Hexenkraut 262. 
Rexenmehl 376. 
hg 15. 
Hibiscus abelmoschus344. 

465. 
Riefen 327. 



High-taper-flowers 304. 
Himbeerblatter 233. 
Himbeersaft 1257_ 1258. 
Himmelfahrtsbliimchen 

294. 
Himmelsschliissel 297. 
Himpten 19. 
Hips 326. 
Hirschbrunst 128. 
Hirschhorn, gebrannt 603. 
- -geist 844. 
- geraspelt 602. 
-- -01 471. 
- -salz 851. 
Hirschtalg 576. 
- -triiffel 128. 
- -zunge 273. 
Hirtentaschchen 250. 
Hirudines 600. 
hI 18. 
hm 20. 
Hoarhound 266. 
Hoch·blatter 71. 77. 
- -glanz 1149. 
- -moor 1234. 
Hochofen 911. 
- -graphit 753. 
Hochofenschlacken -

zement 857. 
Hockertang 135. 
HOlzer 190. 
Holleniil 553. 
Hollenstein 967. 
- -fleckenentfernung 

1246. 
Hoffmannstropfen 1257. 
HohlmaBe 18. 
HohlwurzeIn. lange 141. 
- runde 141. 
- virginische 149. 
Hohlzahnkraut 260. 
Holderbliiten 301. 
Hollow root 259. 
Hollyhock 296. 
Holly-leaves 224. 
Holosterik 25. 
Holunder-beeren 336. 
- -blumen 301. 
- -mus 336. 
- -schwamm 130. 
- -stockbliiten 301. 
Holy-thistle 252. 
Holz 104. 
- -asche 776. 
- -beizen 1273. 
- -essig 1013. 
- '- rektifizierter 1014 
- - roher 1014. 
- - -saure 1010. 
- - -saures Eisen 919. 
- - saurer Kalk 863. 

1013. 
- -fasern 105. 

Saohverzeichnis. 

Holz-geist 984. 
- -kalk 863. 
- -kbrper 104. 105. 
- -kohle 751. 
- -nachweis im Papier 

654. 
- -01, chinesisches 434. 
- -parenchym 105. 
- -saure 1013. 
- -schicht,sekundarel06. 
- -stamm 67. 
- -stativ 1138. 
- -teer 428. 
- -terpentiniile 520. 
- -wolle 1262. 
- - -binden 1262. 
- - -watte 1262. 
Homatropinhydrobromid 

1110. 
Homatropinum hydrobro-

micum. 1110. 
Homoomere Flechten 117. 
Homogen 60. 1259. 
Homologe Reihe 637. 
HondurasSarsaparille178. 
Honey 1045. 
Honig 1045. 
- -behalter 79. 
- Fenchel- 1047. 
- gereinigter 1046. 
- Jungfern- 1045. 
- Karobe 120. 
- oklee 267. 
- Koniferen- 1045. 
- Kunst- 1047. 
- Lauf- 1045. 
- Leck- 1045. 
- PreB- 1045. 
- -pulver 1047. 
- Rauh- 1045. 
- Roh- 1045 
- Scheiben- 1045. 
- Schleuder- 1045. 
- Seim- 1045. 
- Senk- 1045. 
- Stampf- 1045. 
- -stein 753. 
- -steinsaure 753. 
- Tannen- 1045. 
- Trauben- 1047. 
- Tropf- 1045. 
- Waben- 1045. 
- Wald- 1045. 
- Werk. 1045. 
Honorant 1385. 
Honorieren 1388. 
Hopfen 295. 
- -dri.isen 378. 
Hopfen, spanischer 268 
- -01, spanisches 508. 
Hopogan 885. 
Hops 295. 
horizontal 11. 

Buchheister·ottersbach. I. 15. Aufl. 
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Hornig 1147. 
Hornblenden-Asbest 888. 
- -mehl 1236. 
- -silber 964. 
- -spane 1236. 
- -stoff 660. 1113. 
Horsfordsches Backpulver 

869. 
Hounds-tongue 257. 
Hubelsches Jodadditions-

verfahren 540. 
Hudetee 262. 
HuhnereiweiB 660. 
Hullen d. Samenknospen 

84. 94. 
Hiillkelch 85. 
Hullspeizen 121. 
HUlse 90. 
Hiilsenblatter 224. 
Hiilsenfriichtler 123. 
Hiitscheln 336. 
Hiittenrauch 736. 
Huflattichblatter 221. 
Huflattichbliiten 221. 
Huile animale de Dippel 

471. 
- antique 460. 
H uile d' amandes douces 

542. 
- d'arachide 543. 
- de ben 552. I 

- - bouleau 429. 
- - cade 430. 
- - castor 557. 
- - cocos 571. 
- - coton 545. 
- - croton 544. 
- d'enfer 553. 
- de foie de morue 546. 
- - grain 996. 
- - laurier 573. 
- - lin 550. 
- - navette 556. 
- d'oeufs 556. 
- d'olive 552. 
- de palme 574. 
- - pavot 556. 
- - pied de boeuf 561. 
- - pistache de terre 

543. 
- - pommes de terre 

996. 
- - Provence 552. 
- - ricin 557. 
- - sesame 559. 
- - soya 560. 
- - vierge 553. 
Humulus lupulus 295. 

378. 
Humus 1233. 
Hundekot 595. 
Hundezahne 847. 
Hundskamille 291. 
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Hunds-tod 143_ 
-- -zungenkraut 257. 
Hyazinth 764. 
Hydrargol 955. 
Hydrargyre 953. 
Hydrargyri-ammonium-

chlorid 959. 
-- -chlorid 958. 
Hydrargyri -chloramid 

959. 
-- -diammoniumchlorid 

960. 
Hydrargyri chloridum mi· 

te 957. 
-- -jodid 961. 
-- -oxyd 956. 
-- -sulfat 963. 
- -sulfid 1185. 
- -zyanid 961. 
Hydrargyro-chlorid 959. 
- -jodid 960. 
-- -oxyd 955. 
- -sulfat 963. 
Hydrargyrum 953. 
-- amidato bichloratum 

959. 1187. 
-- bichloratum (corrosi

vum) 958. 
Hydrargyrum bijodatum 

(rubrum) 961. 
-- chloratum (mite) 957. 
- -- praecipitatum 958. 
- -- mite praeparatum 

957. 
-- -- sublimatum 957. 
-- -- vapore paratum 

957. 
- cyanatum 961. 
-- jodatum (flavum et 

viride) 960. 
- oleinicum 962. 
-- oleostearinicum 962. 
-- oxydatum 956. 
-- -- flavum 956. 
-- -- praecipitatum 956. 
-- -- rubrum 956. 
-- -- via humida para-

tum 956. 
-- praecipitatum album 

959. 
-- rhodanatum 770. 
-- stibiato-sulfuratum 

962. 
-- sulfocyanatum 770. 
-- sulfocyanicum 770. 
-- sulfuratum nigrum 

962. 1185. 
-- - rubrum 1185. 
-- sulfuricum basicum 

963. 
- sulfuricum neutrale 

963. 
-- - oxydatum 963. 

Sachverzeichnis. 

Hydrargyrum sulfuricum 
oxydulatum 963. 

-- thiocyanicum 770. 
Hydrastin 158. 
Hydrastis canadensis 158. 
-- -rhizom 158. 
-- -wurzel 158. 
Hydrate d'amylene 997. 
-- de chloral 1006. 
-- - methyle 984. 
Hydrate de strontium 878. 
-- - terpilene 1096. 
Hydratisches Eisenoxyd 

915. 
Hydraulische Presse 40. 
Hydraulischer Mortel857. 
Hydrazin 718. 
Hydrobromic acid 692. 
Hydrochinon 245. 653. 

1080. 
- -athylather 472. 
Hydrochinonum 1080. 
Hydrochlorate de soude 

806. 
-- -chloric acid 681. 
-- -cyanic acid 757. 
-- -fluoric acid 693. 
Hydrogen 666. 
-- iodic 690. 
-- peroxyde 676. 
Hydrogime 666. 
-- sulfure 715. 
Hydrogenisierte Fette 539. 
Hydrogenium 666. 
-- hyperoxydatum 676. 
-- peroxydatum solutum 

concentratum 677. 
Hydrogenium sulfuratum 

715. 
H ydromonothionige Saure 

703. 
Hydrojuglon 207. 
Hydrolyse 631. 657. 
hydrolytisch 631. 
Hydroquinone 1080. 
Hydroschweflige Saure 

703. 
Hydrosol 631. 
-- desMangansuperoxyds 

926. 
Hydrostatische Waage 55. 
Hydrosulfide 715. 
Hydroxyl 621. 
Hydroxylamin 719. 
Hydroxylionen 630. 
Hydroxysauren 647. 
Hygrin 218. 
Hygroskopisch 4. 58. 629 
Hygroskopische Waren-

Aufbewahrung 1245. 
Hymenaea Courbaril 406. 

41l. 
-- verrucosa 409. 

Hyoscyamus niger 223. 
358. 

Hyoszyamin 144.215.223. 
238. 358. 372. 

Hyoszyn 223. 372. 
Hypericum perforatum 

262. 
Hyperikumrot 263. 
HyperiziI). 263. 
Hyperol 678. 
Hyperoxyde 619. 
Hyphen 116. 
Hypnotikum 997. 1003. 
Hypobromite 693. 
Hypochlorite 685. 
Hypojodite 690. 
Hypophosphite 730. 
-- de chaux 869. 
-- -- soude 833. 
Hyposulfite de soude 835. 
hypothetisch 622. 730. 
Hyraceum capense 610. 
Hyrax capensis 610. 
Hyrgo1955. 
Hysope 263. 
Hyssop 263. 
Hyssopus officinalis 263. 

Iceland-moss 130. 
Ichthyocolla 601. 
Ichthyocolle 601. 
Ichthyol 1070. 
Ichthyolum 1070. 
Icica icicariba 414. 
Identitat 1388. 
Identitatsnachweis 634. 

1397. 
Identitatsreaktion 634. 
Idrisol 493. 
Igasurin 1108. 
Igasursaure 373. 
Ignatiusbohnen 374. 
Hex amara 225. 
-- aquifolium 224. 
-- paraguayensis 225. 
Ilizin 224. 
Illicium anisatum 309. 
-- japanicum 309. 
-- religiosum 309. 
-- verum 308. 471. 
Illipeol 577. 
Ilmenit 763. 
Imaginar 1388. 
Imidazoathylamin 128. 
Iminbasen 649. 
Immersion 29. 
Immobilien 1388. 
Immortellen 302. 
Imperatoria ostruthium 

159. 
Imperatorin 159. 
Imperial red 1182. 
-- -tee 240. 



Imperial yellow 1178. 
Import 1388. 
Impragnieren 1294. 
Inaktiv 657. 1096. 
Indamine 1157. 
Indanthrene 1157. 
Indian berries 321. 
- hemp 251. 
- ink 1198. 
- nut 346. 
- tobacco 264. 
- yellow 1179. 
India rubber 396. 
Indicum 1160. 
Indifferente Quellen 

672. 
Indigbraun 1162. 
Indigextrakt 1163. 
Indigkarmin 1162. 1275. 
Indigkomposition 1162. 
Indigkiipe 1162. 
Indigo 1160. 
Indigoblau 1162. 
Indigoblau regeneriert 

1103. 
Indigofera argentea 1161. 
- disperma U61. 
- pseudotinctoria 1161. 
- tinctoria 1161. 
Indigogluzin 1161. 
Indigo, kiinstlicher 1163. 
- -losung 1162. 1275. 
- -solution 1162. 
Indigotin 1161. 
IndigoweiB 1161. 1162. 
Indigpraparat 1163. 
Indigrot 1162. 
Indigschwefelsaure 1162 
Indikan 1161. 
Indikator 1414. 
Indischer Balsam 435. 
- Sirup 1048. 
Indische Sennesblatter 

235. 
Indische Vogelnester 132. 
Indisches Hanfkraut 251. 
- Verbenaol 470. 
Indischgelb 1179. 
Indischrot 1183. 
Indium 633. 945. 
Indossament 1383. 
Indossant 1383. 
Indossat 1383. 
Inflatin 265. 
Informieren 1389. 
Infusion 458. 
Infusionen 670. 
Infusorienerde 758. 
Ingwer 186. 
Ingwer, deutscher 141. 
- eingemachter 188. 
- -01 530. 
- -wurzel 186. 

Saohverzeiohnis. 

Inhaber 1362. 
Inhaberaktien 1363. 
Inhibieren 1389. 
Injektion, subkutanell01. 
Inkasso 1388. 
Inkomankomo 167. 
Inkrustieren 133. 872. 
In natura 1389. 
Innenwiichsige 109. 
in oil 434. 
Inosit 226. 
Insect-powder 297. 
Insektenfanggiirtel 1241. 
Insektenpulver 297. 
- -bliiten 297. 
Inselt 576. 
Insertion 67. 73. 76. 
In statu nascendi 668. 
Integumente 94. 
Intensitat des Lichtes 

1150. 
Interessen 1379. 
Interimsschein 1363. 
Internationale Opium-

konferenz 590. 
Internodium 67. 114. 
Intervenient 1385. 
Intervention 1385. 
Interzellularraum 104. 
Intussuszeption 97. 
Inula britannica 284. 
- helenium 151. 
Inule root 151. 
Inulin 145. 147. 151. 650. 
Invaliditats-Versicherung 

1368. 
Inventar 1389. 
Inventarium 1389. 
Inventur 1372. 
Inversion 1048. 
Invertzucker 649. 1044. 
lode 686. 
- sublime 688. 
Iodhydrate d'ammonia-

que 848. 
lodic acid 690. 
Iodide of formyl 982. 
- - potassium 771. 
lodina 686. 
Iodoforme 982. 
Iodoformum 989. 
Iodure d'ammonium 848. 
- de bismuth 745. 
Iodure d'argent 966. 
Iodure de cadmium 900. 
- de calcium 859. 
- de plomb 905. 
- de potassium 771. 
- de sodium 809. 
- de strontium 878. 
- de zinc 895. 
- mercureux 960. 
- mercurique 961. 
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Iodure rouge de mercure 
961. 

Ionen 629. 
Ionenrraktion 634. 
Ionentbeorie 630. 
Ionisieren 630. 
Ionisierung, negative 630. 
- positive 630. 
Ionon 498. 
Ipecacuanha root 160. 
Ipekakuanhasaure 161. 
Ipomoea orizabensis 

159. 
- simulans 159. 
Iridin 163. 
Iridium 974. 976. 
- -chlorid 976. 
- - -chlorwasserstoff 

976. 
- mohr 976. 
- -sesquioxyd 976. 
Irisblende 1136. 
Iris de Florence 162. 
- florentina 162. 
- germanica 162. 
- -01 497. 
- pallida 162. 
- pseudacorus 163. 
- -rhizom 162. 
- root 162. 
Irlandisch Moos 132. 
Iron 163 497. 
- red 1182. 
Isatis tinctoria 1161. 
Isinglass 131. 601. 
Ishindisch Moos 130. 
Islandische Flechte 130. 
Isoalantolakton 151. 
Isoamylalkohol 996. 
Isocholesterinester 562. 
Isodulzit 1176. 
Isologe Reihe 637. 
Isomer 652. 
Isomorph 34. 
Isonandra gutta 401. 
Isonitrilgeruch 1073. 
Isop 263. 
Isopentylalkohol 996. 
Isopren 399. 
Isopropylalkohol 641. 
Isosaure 645. 
Isosulfocyanate d'allyle 

517. 
Issolin 405. 
Isothiozyanallyl 518. 
Isothiozyansaure Ester 

255. 
Isovaleriansaure 506 
Istizin 1097. 
Italienische Bertram-

wurzel 170. 
- Umbra 1185. 
Italienischrot US3. 
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!trol 967. 
Ivakraut 247. 263. 
IvaM 499. 
Ivaol 499. 
Ive musquee 263. 
Ivory black 1198. 
Iwaranchusaol 529. 
I warankusaol 529. 

Jaborandi-blatter 224. 
- ·leaves 224. 
J aborin 224. 
Jafarabadaloe 585. 
Jaffnamoos 131. 
Jagdpulver 788. 
,TahresabschluB 1372. 
Jahresbilanz l372. 
Jahresringe 106. 
Jakarandopolitur 1168. 
Jalap 158. 
- gum 416. 
Jalapenharz 416. 
- -wurzel 158. 
Jalapin 159. 
Jambosa caryophyllus 

286. 
J amaica-pepper 306. 
Jamaika-holz 1158. 
- Ingwer 187. 
- -pfeffer 306. 
Jansen, Zacharias 29. 
Japanische Gallen 380. 
Japanische Hausenblase 

131. 
Japanischer Baldrian 185. 
- Ingwer 188. 
Japanisches Wachs 569. 
Japanlack 435. 
Japan red 1183. 
Japanrot 1183. 
Japanrotholz 1159. 
Japantalg 569. 
Japanwachs 569. 
Japan wax 569. 
Jasminol 497. 
- kimstliches 497. 
- synthetisches 497. 
J asminum grandiflorum 

497. 
- odoratissimum 497. 

1268. 
J asminwurzel, gelbe 153. 
Jasmon 497. 
J aspeada 597. 
Jatrorrhiza palmata 148. 
Jauche 1234. 
Jaune brillant 1180. 
- citron d'urane 933. 
- des Anglais 1078. 
- de chrom 1178. 
- d'urane 933. 
- imTlerial 1178. 
- indien 1179. 

Sachverzeichnis. 

Jaune napolitains ou de 
Naples 1180. 

Javaoliven 554. 
Javazimt 197. 
Jenaer Normalglas 758. 
J equiritol 358. 
Jervasaure 157. 
Jervin 157. 
Jesuitertee 225. 250. 
J ochalge 113. 
J ochspore 113. 
Jod 686. 678. 
- ·ammonium 848. 
J odadditionsverfahren 

Hubels 540. 
Jodate 690. 
Jodbenzin 689. 
Jodblei 905. 
J odchlorooxychinolin 

1100. 
J oddioxyd 690. 
Jodfortan 860. 
J odflecke entfernen 1246. 
Jodgewinnung 687. 
Jodhydrate d'ammo-

niaque 848. 
J odide 627. 690. 
- i- und 0- 690. 
Jodina 686. 
Jod-kadmium 900. 
- -kalium 771. 
- -kalzium 859. 
- -kupfer 688. 
- -lithium 841. 
- -natrium 809. 
J odoform 982. 
Jodoformium 982. 
Jodol 1098. 
Jodolum 1098. 
Jodometrie 1415. 
J odpentoxyd 690. 
J odpyrrol 1098. 
J odquecksilber, gelbes 

960. 
Jodquellen 671. 
Jodsaure 690. 
- anhydrid 690. 
Jodsaures Kalium 772. 
- Natrium 810. 
Jodsilber 966. 
J odstrontium 878. 
Jodsublimation 688. 
Jodum 686. 
- purum 688. 
- resublimatum 688. 
J odiire 627. 690_ 
Jodure d'ammonium 848. 
- de cadmium 900. 
- de strontium 878. 
- - zinc 895. 
Jodwasserstoff 690. 
J odwasserstoffsaures 

Ammonium 848. 

Jodwasserstoffsaures Blei 
905. 

- Kadmium 900. 
- Kalium 77l. 
- Kalzium 859. 
- Natrium 809. 
Jodwismutgallat 747. 
Jodzahl 540. 
J od-zink 895. 
- -Starkekleister 895. 
J oghurt 662. 
J ohannis-beerblatter 233. 
- - -blumen 283. 
- -brot 319. 
- -kraut 262. 
- -bl 263. 
- -wurzel 151. 
John's-bread 319. 
- -wort 262. 
Johore, ostindische 161. 
Jonon 498. 
Journal 1370. 
Juckbohne 338. 367. 
J uckpulver 338. 
Judasohr 130. 
J udenkirsche 306. 
J udenpech 406. 
Juglandales 122. 
Juglans regia 207. 225. 
Juglon 226. 
Juice of liquorice 586. 
Jujube 328. 
Jujubes 328. 
Ju-Ju-bl 535. 
Julianiales 122. 
J ungfernhonig 1045. 
Jungfern-milch 408. 
- -01 553. 
- -quecksilber 953. 
Jungfustik 1160. 
Junghaysantee 240. 
Juniper-berries 328. 
Juniperus communis 328. 
- oxycedrus 430. 
- sabina 272. 
- virginiana 273. 481. 
Jus de reglisse 586. 
Jussieu's System 109. 
Jute 1260. 
Juwelier Borax 815. 

Kabeljau 546. 
Kachelot 569. 
Kaddigbeeren 328. 
- -01 430. 
Kaddik 328. 
Kadinen 269. 489. 498 

508. 515. 516. 
Kadinol 430. 
Kadmium 882. 899. 
- -bromid 899. 
- bromwasserstoffsaures 

899. 



Kadmium-chlorid 899_ 
- chlorwasserstoffsau-

res 899. 
- -hydroxyd 899. 
- -jodid 900. 
- jodwasserstoffsaures 

900. 
- .gelb 1180. 
- -nitrat 900. 
- -oxyd, schwefelsaures 

900. 
- salpetersaures 900. 
- -sulfid 899. 1180. 
- -sulfat 900. 
KiiJtemischungen 1277. 
Kampherid 153. 
Kii.sefarbe 1275. 
KiLsepappelbliiten 296. 
Kasepappelkraut 227. 
Kasestoff 660. 
KiLttis 606. 
Kaffee 350. 
- -bohnen 350. 
- -gerbsaure 351. 
Kahn 82. 123. 
Kainit 765. 889. 
Kaiser-blau 1191. 
- -gelb 1178 .. 
- -griin 1194. 1196. 
- -01 1064. 
- -petroleum 1064. 
- -rot 1182. 
- -tee 240. 
- -wurzeln 159. 
Kajeputol 477. 
Kajoepoetih-Baume 477. 
Kakao-bohnen 347. 
- -butter 570. 
- ent01ter 349. 
- lOslicher 349. 
- -masse 349. 
- -01 570. 
- -rot 348. 
- -schale 349. 
Kakerlake 595. 
Kakodyloxyd 738. 
Kalabarbohnen 366. 
Kalabarbohnen,lange 368. 
- wilde 367. 
Kalabreseressenzen 449. 
Kalamatafeigen 317. 
Kalebasse 404. 436. 
Kalialaun 942. 
Kaliaturholz 1168. 
Kali aceticum 776. 
- -ammoniaksalpeter 

1237. 
Kali, blausaures (falsch

lich) 785. 
- causticum 766. 
- - alcohole depuratum 

768. 
- - fusum 766. 

Sachverzeiohnis. 

Kali causticum in Bacillis 
767. 

- - - Frustulis 767. 
- - siccum 766. 
- dichromsaures 783. 
- doppeltchromsaures 

783. 
- -Diingesalze 1237. 
- -Fabrikationssalze 

1237. 
Kaliglas 758. 
- -hydrat 766. 
Kali hydricum 766. 
- kaustisches 766. 
- nitricum 787. 
- -niisse 367. 
- rotes chromsaures 783. 
- -salpeter 787. 
- -seife 1028. 1037. 
- -superphosphat 1238. 
- -wasserglas 793. 
Kaliche 827. 
Kalium 765. 1233. 
- aceticum 776. 
- aethylxantogenat 756. 
- aethylxanthogen-

saures 756. 
- arachinsaures 544. 
- -alaun 942. 
- -arsenat 776. 
- - einbasisch 776. 
- arsenicicum 776. 
- arsenicosum 776. 
- arsenigsaures 776. 
- -arsenit 776. 
- arsensaures 776. 
- -aurichlorid 973. 
- -aurizya,nid 973. 
- -aurozyanid 973. 
- -azetat 776. 
- bicarbonicum 780. 
- -bichromat 783. 
- bichromicum 783. 
- bifluoratum 774. 
- -bifluorid 774. 
- -bikarbonat 780. 
- - primiires 780. 
- -bioxalat 789. 
- bioxalicum 789. 
- -bisulfat 795. 
- -bisulfit 796. 
- bisulfuricum 795. 
- bisulfurosum 796. 
- bitartaricum 799. 
- -bitartrat 799. 
- borussicum 785. 
- -bromat 774. 
- bromatum 773. 
- bromicum 774. 
- -bromid 773. 
- bromsaures 774. 
- bromwasserstoffsaures 

773. 
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Kalium carbonicum 776. 
- - acidulum 780. 
- - bisdepuratum 779. 
- - crudum 776. 
- - depuratum 779. 
- - e Tartaro 779. 
- - purum 779. 
- -chlorat 781. 
- chloratum 770. 
- chloricum 781. 
- -chlorid 765. 770. 
- chlorsaures 781. 
- chlorwasserstoffsaures 

770. 
- -chromat 783. 
- chromicum 783. 
- chromicum acidulum 

783. 
- - flavum 783. 
- - rubrum 783. 
- chromsaures, gelbes 

783. 
- - neutrales 783. 
- cyanatum 774. 
- -dichromat 783. 
- dichromicum 783. 
- dichromsaures 783. 
- doppeltchromsaures 

783. 
- doppelt-kohlensaures 

780. 
- - schwefelsaures 795. 
- - schwefligsaures 796. 
- eisensaures 914. 
- -eisenzyanid 786. 
- -eisenzyaniir 785. 
- essigsaures 776. 
- ferricyanatum rubrum 

786. 
- -ferrizyanid 786. 
- ferrocyanatum flavum 

785. 
- -ferrozyanid 785. 
- fluoratum 774. 
- -£Iuorid 774. 
- £Iuorwasserstoffsaures 

774. 
- gelbes, chromsaures 

783. 
- -goldchlorid 973. 
- -goldzyanid 973. 
- -goldzyaniir 973. 
- hydricum 766. 
- hydrobromicum 773. 
- hydrojodicum 771. 
- hydrosulfat 795. 
- -hydrosulfid 766. 
- -hydroxyd 766. 
- hydroxydatum 766. 
- hypercarbonicum 781. 
- hyperkarbonat 781. 
- hypermanganicum 

791. 
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Kalium hypersulfat 793. 
- hypersulfuricum 793. 
- -jodat 772. 
- jodatum 771. 
- jodicum 772. 
- -jodid 771. 
- jodsaures 772. 
- jodwasserstoffsaures 

771. 
- kantharidinsaures 597. 
- -karbonat 776. 
- - reines 779. 
- - rohes 776. 
- - sekundares 776. 
- kieselsaures 793. 
- kohlensaures 776. 
- -manganat 791. 
- mangansaures 791. 
- -metabisulfit 796. 
- metabisulfurosum 

796. 
- -metall 765. 
- metallicum 765. 
- mvronsaures 370.517. 
- -Natrium tartaricum 

797. 
- -natriumtartrat 797. 
- -Natrium weinsaures 

797. 
- -nitrat 787. 
- nitricum 787. 
- -nitrit 789. 
- nitrosum 789. 
- -oxalat, neutrales 790. 
- -oxalat, iibersaures 

789. 
- oxalicum neutrale 790. 
- oxalsaures 790. 
- - neutrales 790. 
- - saures 789. 
- oxychinolinsulfosau-

res 1100. 
- oxydatum hydricum 

766. 
- -oxydhydrat 766. 
- oxymuriaticum 78l. 
- percarbonicum 781. 
- -perchlorat 790. 
- perchloricum 790. 
- -perkarbonat 781. 
- -permanganat 791. 
- permanganicum 79l. 
- - crudum 791. 
- -persulfat 793. 
- persulfuricum 793. 
- -platinchlorid 976. 
- -platinchloriir 976. 
- -pyrosulfat 796. 
- -rhodanat 770. 
- rhodanatum 770. 
- rhodanicum 770. 
- -rhodanid 770. 
- salpetersaures 787. 

Sachverzeiohnis. 

Kalium Balpetrigsaures 
789. 

- saureB kohlensaures 
780. 

- - oxalsaures 789. 
- - schwefelsaures 795. 
- - weinsaures 799. 
- schwefelsaures 795. 
- - saures 795. 
- -silberzyanid 970. 
- silicicum 793. 

-silikat 793. 
- -Stibio ta,rtaricum 798. 
-- -sulfat 795. 
- - primares 795. 
- - saures 795. 
- - sekundares 795. 
- sulfocyanatum 770. 
- sulfocyanicum 770. 
- -sulfozyanat 770. 
- sulfuratum 769. 
- sulfuricum 795. 
- - acidum 795. 
- supercarbonicum 781. 
- superkarbonat 781. 
- tartaricum 796. 
- - acidulum 799. 
- - boraxatum 817. 
- -tartrat 796. 
- - Antimonyl. 798. 
- thiocyanicum 770. 
- -thiozyanat 770. 
- thiozyansaures 770. 
- iiberchlorsaures 790. 
- iiberkohlensaures 781. 
- iibermangansaur. 79l. 
- iiberschwefelsaur. 793. 
- -uranrot 933. 
- weinsaures Antimonyl 

798. 
- weinsaures, neutrales 

796. 
- - saures 799. 
- -wolframat 932. 
- zooticum 785. 
- -zyanat 774. 
- -zyanid 774. 
- zyansaures 774. 
- zyanwasserstoffsaures 

774. 
Kalkascher 1115. 
Kalk 856. 
- arabinsaurer 385. 
- -blau 1188. 
- -brei 856. 857. 
- doppeltschwefligsaurer 

871. 
- essigsaurer 863. 
- gebrannter 856. 
- -griin 1195. 
- holzessigsaurer 863. 
- kohlensaurer. gefallter 

863. 

Kalk-licht Drummonds 
858 

- -liniment 551. 
- -milch 856. 857. 
- -of en 856. 
- phosphorsaurer 603. 

867. 
- - dreibasischer oder 

normaler 868. 
- - roher 868. 
- -salpeter 1236. 
- -schwefelleber 862. 
- schwefelsaurer 870. 
- schwefligsaurer 871. 
- -spat 856. 
- -stein 856. 
- -stickstoff 862. 1236. 
- -violett 1194. 
- -wasser 856. 858. 
- Wiener- 857_ 
Kalkulation 1379. 
Kalmus 145. 
- kandierter 145. 
- -01 478. 
Kalomel 957. 
- durch Dampf bereite-

ter 957. 
- gefallter 958. 
- sublimierter 957. 
- vegetabilischer lll8. 
Kalorie 47. 
Kaltbriichig 913. 
Kaltes Bronzieren 763. 
Kaltwasserfarhe 1206. 
Kalumbasaure 148. 
- -wurzel 14 8. 
Kalumbin 148. 
Kalzinieren 777. 
Kalziniertopfe ll7l. 
Kalzium 856. 1233. 
- -azetat 863. 
- -bikarbonat 669. 
- -biphosphat 869. 
- -bisulfit 871. 
- bitartrat 800. 
- -borat 815. 
- -bromid 860. 
- bromwasserstoffsaures 

860. 
- -chlorat 859. 
- ·chlorid 858. 
- chlorsaures 859. 
- -fluorid 693. 860. 
- fluorwasserstoffsaures 

860. 
- -hypophosphit 869. 

-jodid 859. 
jodwasserstoffsaures 
859. 
-karbid 861. 
-karbonat 863. ll74. 

- kohlensaures 863. 
- - saures 856. 



Kalzium-laktat 1017_ 
- -metaphosphat 726_ 
- milchsaures 1017. 
- -monosulfid 862. 
- -nitrat 862. 
- -oxyd 856. 
- oxydhydrat 857. 
- -pentasulfid 702. 
- -phosphat 867. 913. 
- - dreibasisches 868 
- -phosphat, einba-

sisches 869. 
- - einfachsaures 867. 
- - prazipitiertes 868. 
- - sekundares 867. 
- - tertiares 868. 
- - zweibasisches 867. 
- - zweifachsaures 

869. 
- -polysulfide 702. 
- -saccharat 1049. 
- schwefelsaures 870. 
- schwefligsaures 871. 
- - saures 871. 
- -silikat 857. 
- -sulfat 669. 870. 
- -sulfat, gefalltes 871. 
- - prazipitiert 871. 
- -sulfid 862. 
- -sulfit 871. 
- -tartrat 797. 800. 
- -tetrasulfid 702. 
- unterphosphorigsaures 

869. 
- -wolframat 932. 
- -zyanamid 862. 
- -zyanid 757. 
Kamala 378. 
Kambaraerde 759. 
Kambiformzellen 106. 
Kambium 106. 
- -ring 106. 
Kamelheu 487. 
Kamera 1128. 
- Atelier- 1128. 
- Hand- 1128. 
- Kassetten-Spiegel-

Reflex- 1130. 
- Kasten- 1130. 
- Kinematographen-

1131. 
- Klapp- 1130. 
- - mit festen Spreizen 

1131. 
- Landschafts- 1128. 
- Magazin- 1130. 
- Moment- 1128. 
- Reise- 1128. 
- Rollfilm- 1131. 
- Stativ- 1128. 
- Stereoskop- 1131. 
- Universal- 1131. 
- Werkstatt- 1128. 

Sachverzeichnis. 

Kamillen-bliiten 290. 
- -01 481. 
- - zitronenolhaltiges 

481. 
- Romische 289. 
Kammersaure 709. 710. 
Kammerverfahren, deut-

sches 1172. 
- Klagenfurter 1172. 
Kamm.fenchel 328. 
- -fett 561. 
Kampecheholz 1157. 
Kampfer 514. 516. 519. 

530. 657. 
- Baros- 534. 
- Borneo- 534. 
- -emulsion 534. 
- kiinstlicher 523. 533. 
- -til 532. 534. 
- - blaues 535. 
- - leichtes 535. 
- - schweres 535. 
- -pulver 534. 
- raffinierter 532. 
- saure 533. 
- -spiritus 1256. 
- Sumatra- 534. 
- synthetischer 533. 
- -wasser 534. 
- zerriebener 524. 
Kamphen 486. 508. 514. 

530. 534. 
Kamphol 534. 
Kanadabalsam 431. 
Kanadinolsaure 431. 
Kanadinsaure 431. 
Kanadische Gelbwurz 158. 
Kanadischer Terpentin 

431. 
Kanadol 1061. 
Kanangaol 528. 529. 
Kanariensamen 311. 
Kandelillawachs 567. 
Kandieren 60. 
Kandia-Honig-Karobe 

320. 
Kandis 1050. 
Kaneel 194. 195. 197. 
- weiJ3er 194. 
Kaneelol 482. 
Kannabin 252. 
Kannabindol 252. 
Kannabinol 252. 
Kannagewachs 150. 
Kanne 19. 
Kannenkraut 259. 
Kanonenmetall 946. 
Kanthariden, chines. 597. 
Kantharidin 596. 658. 
Kantharidinsaure 596. 
Kantharid;nsaures Ka-

lium 597. 
E(antonrhabarber 174. 
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Kanntillawachs 567. 
Kaolin 939. 1174. 
Kap-Aloe 584. 
Kapillaritat 59. 
Kapillarrohrchen 59. 
Kapillarsirup 1044. 
Kapillitium 112. 
Kapital 1389. 
Kapitalisieren 1389. 
Kaprinsaure 530. 
Kapronsaure 536. 
Kaprylsaure 530. 
Kapsaizin 313. 
Kapaakutin 313. 
Kapsel 90. 
Kapsikol 313. 
Kapsizin 313. 
Karagaheen 132. 
Karagheen 132. 
Karamel 1048. 
Karamelgeruch 1020. 
Karatierung 971. 
Karawanentee 241. 
Karbamid 1042. 1237. 
Karbaminsaure 1042. 
Karbaminsaures Ammo-

nium 851. 
Karbe 317. 
Karbide 861. 
Karbinol 640. 984. 
Karbolineum 1274. 
Karbolol 1075. 
Karbolsaure 655. 1074. 
- rohe 1074. 
Karbolschwefelsaurel077. 
Karbolschwefelsaures 

Zink 898. 
Karbonate 751. 752. 
- saure 752. 
Karbonatverseifung 1030. 
Karbonatwasserglas 793. 
Karbonisieren 820. 
Karbons 751. 
Karbonsauren 644. 
Karbonylgruppe 643. 
Karborundum 758. 
Karboxylchlorid 752. 
Karboxylgruppe 644.656. 
Karbozyklische Verbin-

dungen 636. 1060. 
Karburieren 1061. 
Kardamomen 313. 
KardamomenoI 479. 
Kardobenediktenkraut 

252. 
Kardol 242. 307. 
Karini 1169. 
KariMbutter 577. 
Karmin 598. 1163. 
- blauer 1162. 
- gelber 1160. 1164. 
- -lack 1164. 
- -losung 1274. 
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Karnallit 765. 771. 883. 
886. 

Karnaubawachs 567. 
Karnotiterze 881. 
Karobe 319. 
Karotin 99. 
Karpellblatter 83. 
Karpiden 83. 
Karpogonium 115. 
Karposporen 115. 
Karrakas Sarsaparille 

179. 
Kartell 1389. 
Karthagena Balsam 432. 

439. 
Karthamin 1168. 
Karthauserpulver 743. 
Kartieren 1389. 
Kartoffel 70. 
- -mehl 1057. 
- -sago 1059. 
Kartoffelstarke 1057. 
Karton 1389. 
Kartonage 1389. 
Karubin 320. 
Karubinose 320. 
Karvakrol 275. 508. 517. 

527. 655. 
Karven 479. 
Karvo-Buchoblatter 217. 
Karvol479. 
Karvon 470. 479. 504. 
Karyophyllen 288. 480. 
Karyopse ~9. 121. 
Kaseine 660. 
Kasein·farben 1206. 
- -Kaltleime 660. 
- -kitte 1277-
- -papiere 1147. 
Kaskarilleros 200. 
Kaskarillin 195. 
Kaskarillrinde 194. 
Kasoidinpapiere 1147 
Kassebuch 1369. 
Kassada 1056. 
Kassa-kauf 1389. 
- -preis 1390. 
Kassavastarke 1056. 
Kasseler-braun ll83. 
- Erde 1183. 
Kassenscheine 1380. 
Kassetten ll23. 1126. 
- Differenz 1126. 
Kassetten, Doppel- ll26. 
- Filmpack- 1126. 
- Magazin- 1126. 
- Roll- 1126. 
- -Spiegel-Reflexkamera 

1130. 
- Wechsel- ll26. 
Kassiabliitenol 289. 
Kassiakolbchen 527. 
Kassieren 1389. 

Sachverzeichnis. 

Kassiusscher Goldpurpur 
972. 

Kastanien-braun 1183. 
- -mehl 1059. 
Kastenkamera 1130. 
Kastorin 605. 
Kastor01 557. 
Katalysatoren 632. 843. 
Katalytische Wirkung 

632. 843. 
Katechin 583. 
Katechu 581. 
Katechu-gerbsaure 583. 
- -rot 583. 
- -saure 583. 
Katgut 1262. 
Kathartinsaure 174. 
Kathartomannit 236. 
Kathode 630. 
Kathodenraum 904. 
Kationen 630. 
- Nachweis 1404. 
Katzen-angenharz 412. 
- -gamander 266. 
- -kraut 266. 
- -pfotchen, gelbe 302. 
- - rote 294. 
- - weiBe 294. 
- -wedel 259. 
- -wurzel 183. 
Kaufmann 1280. 1360. 
Kaufmannsgericht 1368. 
Kaurificbte 411. 
Kaurigum 411. 
Kaurikopal 411. 
Kaustische alkalische Er-

den 856. 
Kaustisches Kali 766 
- Natron 803. 
Kautel 1389. 
Kaution 1389. 
Kautschuk 396. 
- Blatter- 399. 
- -ersatz 400. 
- Flaschen- 397. 
- -gutta 399. 
- -kitte 1277. 
- -korper 395. 
- kiinstlich 400. 
- -lacke 1222. 
- mineralisierter 399. 
- -01 398. 
- regenerierter 400. 
- ·Schaum 400. 

- -schwamme 401. 
- Spatal- 397. 
- Spriih- 397. 
- synthetischer 399. 
- -warenaufbewahrung 

401. 1244. 
Kava 163. 
Kawa-Kawa 163. 
Kayennebalsam 432. 

Kayennepfeffer 313. 
Kefir 661. 
- -ferment 661. 
- -korner 661. 
- -milch 661. 
Kegelformig 64. 
Keilkenblumen 301. 
Keimblatter 71. 95. 
Keimfrei 1261. 
Keimling 94. 
Keimmund 84. 
KekuIes Benzolring 651. 
Kelch 80. 
- -blatter 78. 80. 
Kellerhalsrinde 207. 
Kelp 687. 
Keratin 660. 
Keratine 1113. 
Keration 320. 
Keratinum lU3. 
Kereelack 420. 
Kermes 599. 
- -eiche 599. 
Kermes mineral 743. 
- -minerale 743. 
- -schildlaus 599. 
Kernelektronen 614. 
Kernels 308. 
Kern-faden 100. 
- -fadengeriist 98. 
- -gewebe 84. 87. 
- -holz 107. 
- -korperchen 98. 
- -membran 97. 98. 
- -01 575. 
- -schacht 911. 
- -segmente 100. 
- -seife 1029. 
- - auf Leimnieder-

schlag 1029. 1035. 
- - - Unterlauge 1029. 
- -spindel 100. 
Keroselen 1062. 
Kerosin 1061. 
Kerzenteer 407. 
Kesselstein 669. 
Kesselsteinentfernung669. 
Ketels 477. 
Ketohexose 650. 
Ketonzucker 650. 
Ketone 643. 1007. 
- einfache 643. 
- gemischte 643. 
Ketonmoschus 609. 
Ketosen 650. 
Kette, galvanische 891. 
Kettenblumenwurzeln 

182. 
kg 15. 
Kickxia elastica 398. 
KiefernadelOl 465. 
Kiefersprossen 213. 
Kien01 520. 



KienruB 1198. 
Kiesabbrande 1182. 
Kiesel 757. 
- -algen 1I3. 
- -dioxyd 757. 
- -erde 758. 
- fluornatrium 694. 
- -fluorwasserstoffsaure 

694. 
- -gur 758. 
- -saureanpydrid 757. 
- -saurehydrat 758. 
- -saure, weiBe 694. 
- -saure Tonerde 939. 
- -saures Aluminium 

939. 
- -saures Eisenoxyd

hydrat 1185. 
- -saures Kalium 793_ 
- -saures Magnesium 

888. 
- -saures Manganoxyd-

hydrat 1185. 
- -zinkerz 890. 
Kieserit 889. 
Kilo-gramm 15. 
- -liter 18. 
- -meter 20. 
Kinder-mehl 1263. 
- -saugflaschen 1333. 
Kinematographenkamera 

1131. 
Kings yellow 1178. 
Kino 583. 
- de l'Inde 583. 
- -gerbsaure 583_ 
Kinogum 583. 
Kino vrai 583_ 
Kippscher Gasentwick-

lungsapparat 666. 
Kirsch-branntwein 996 
- -gummi 385. 
- -Iorbeerblatter 227. 
- -Iorbeerwasser 467_ 
- -stiele, saure 189. 
Kistenzucker 1044. 
Kitte 1277. 
- fiir Metallteile 946_ 
Kiurushi 435. 
kl 18. 
Kladde 1369. 
Klargrubenol 553. 
Klarsel 1049. 
Klarwasser 713. 
Klagenfurter Kammer-

verfahren 1172. 
Klammer 28. 
Klanglein 359. 
Klapperschlangenwurzel 

181. 
Klappkamera 1130. 
- mit festen Spreizen 

1131. 

Sachverzeichnis. 

Klassen 108. 110. 
Klatschrosen-bliiten 300_ 
- -saure 300_ 
Klauen-fett 561. 
- iiI 561. 
Klavierdraht 914. 
Klavin 127. 
Klebefibrin 660. 
Kleber 660. 1056. 
- weiBer 304. 
Kle bgiirtel 1241. 
- -ringe 1241. 
- -taft 1254_ 
Klee-bliiten, weiBe 304. 
- -saure 1019. 
- -salz 789. 
Kleinhandel 1368. 
Kleister 1055. 
Klemme 29. 
Kletten blumenwurzel 

182. 
Klettenwurzel 143. 
Kletterwurzel 66_ 
Kliebenwurzel 143. 
Klipp-dachs 610. 
- -schiefer 610_ 
Kloof buchu 217. 
km 20. 
km2 20. 
Knabenwurzel 176. 
Knall-gas 668. 
- -gasgeblase 668. 
- -gold 972. 
- -quecksilber 955. 962. 
- -saure 962. 
- -silber 965. 
Knastlack 1228. 
Knickbeeren 328. 
Knirkbeeren 328. 
Knizin 252. 
Knoblauch 138_ 
- -zwiebel 138. 
Knochen-asche 831. 
- -fett 561. 
- -leim Il13. 
- -mehl 868. 1237. 
- - aufgeschlossenes 

1237. 
- - prazipitiertes 869. 
- - rohes 1238. 
- -kohle 751. 
- -01 561. 
- -saure 733. 
- -schwarz 1I98. 
Knospchen 95. 
Knoterich 270. 
Knolle 69. 70. 
Knollen, Form, Wurzel-

65. 
Knollzwiebel 69. 70. 
Knopflack 420. 
Knoppern 382. 
- orientalische 382. 

Knorpeltang 132. 
Knospe 66. 
Knospen 213. 
- Blatt- 213_ 
- Trieb- 213. 
Knoten 20_ 66. 
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- -zellen 1I4. 
Koagulieren 660. 917. 
Koba 828. 
Kobalt 910. 
- -aluminat 1190. 
- -ammonsulfat 911. 
- -blau 1I90. 
- -chloriir 910. 
- -gelb 1179. 
- -glanz 734. 
- -glas 758. 
- -griin 1I95. 
- -gruppe 633. 
- harzsaures 911. 
- -kies 910_ 
- leinolsaures 91L 1210_ 
- -linoleat 911. 1210. 
- -nitrat 910. 
- -oxyd 910. 
- oxydkali, salpetrig-

saures 1179. 
- -oxydul 910_ 
- -oxyduloxyd 910. 
- - schwefelsaures 9Il. 
- -resinat 911, 1210. 
- -sikkativ 1210. 
- -speise 910. 1191. 
- -suHat 9Il. 
- -ultramarin 1I90. 
- -violett 1193. 
Kobaltihydroxyd 910. 
Kobalto-hydroxyd 910. 
- -chlarid 910. 
- -sulfat 911. 
Kochinkokosol 573. 
Kachflasche 1395. 
Koch-punkt 46. 
- -punktbestimmung 48. 
- -salz 806. 
- - -Wsung, physiolo-

gische 808. 
Kodein 591. 1I03. 
Kodeinphosphat Il03. 
Komer Braun 1I83. 
- Erde ll85. 
- Leim 1115. 
Kolnische Umbra 1185. 
Kolnisch-Wasser 1268. 
Konigs-blau 1I90. 1I91. 
- -gelb 1178_ 
- -kerzenblumen 304. 
- -rinden 202. 
- -rot 1182_ 
- -wasser 725. 
Kopfchen 85_ 
Korner-gummi 1059. 
- -lack 417. 
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Karper, feste 50. 
- fliissige 50. 
- gasformige 50. 
- harte 51. 
- weiche 51. 
- zusammengesetzte612. 
Koffein 225. 241. 348. 

351. 353. 357. 1104. 
Koffeol 351. 
Kognak 994. 
- -01 530. 994. 
Kohasion 50. 
Kohle, verfliissigt 752. 

1060. 
Kohle-braun 1183. 
- -druck 1151. 
- -hydrate 649. 1043. 
- - erkennen 649. 
Kohlen-dioxyd 751. 
- -monoxydgas 752. 
- -oxychlorid 752. 980. 
- -oxydgas 752. 
- -sack 912. 
- -saure 751. 
- - -entwickler 673. 
- - -anhydrid 751. 
- - fliissige 752. 
- - -Gewinnung 672. 

674. 
- -saure Magnesia 886. 
- -saurer Baryt 875. 
- - Kalk gefallter 863. 
- -saures Ammonium 

851. 
- - Barium 875. 
- - Kalium 776. 
- - Kalzium 863. 
- - - -saures 856. 
- - Kupferoxydhydrat 

1194. 
- - Magnesium,basisch 

886. 
- - Manganoxydul928. 
- - Natron 817. 
- - Natrium, neutra.les 

817. 
- - Nickel 913. 
- - Strontium 880. 
- - Zink 890. 
-- - - basisch 896. 
- -stoff 750. 751. 
- - -disulfid 755. 
- - -gruppe 632. 
- - kette, offene 635. 

651. 
- - -, geschlossene 

636. 651. 
- - -kerne 636. 
- - -komplexe 636. 
- - -ringe .651. 
- - sulfid 755. 
- - -verbindungen 

635. 

Sachverzeichnis. 

Kohlen-wasserstoffe 638. 
653. 

- -, ungesattigte 638. 
Kohobation 451. 518. 
Koir 571. 
Koka-blatter 217. 
- -gerbsaure 218. 
Kokain 218. 1110. 
- salizylsaures 1110. 
- salzsaures ll10. 
Kokkelskorner 321. 
Kokkozerin 599. 
Kokkusrot 419. 
Kokoinather 572. 
Kokos 571. 
- -butter 571. 
- -01 571. 
- -palme 571. 
- -seife 1036. 
Kokosstearin 573. 
Kola-niisse 352. 
- -rot 353. 
- -samen 352. 
Kolatur 29. 
Kolben 85. 
Kolchizin 148. 354. 
Kolieren 29. 
Koliertuch 29. 
Kolierpresse 29. 
Kollagene 660. 1113. 
Kollargol 965. 
Kollateral 104. 
Kollektivlinse 28. 
Kollektivprokura 1365. 
Kollektivvertretung 1362. 
Kolli 1389. 
Kollidin 1099. 
Kollo 1389. 
Kollodium 1053. 
- -platte, feucht 1124. 
Kollodiumseide 1054. 
Kollodiumwolle 1052. 
Kolloidale Tonerde 934. 
Kolloide 631. 
- anorganische 631. 
- d. Kohlenstoffverbin-

dungen 631. 
- organische 631. 
Kolloides Gold 971. 
- Mangansuperoxyd926. 
- Silber 965. 
Kolloxylin 1053. 
Koloempangbohnen 555. 
Kolombin 148. 
Kolombosaure 148. 
Kolombowurzeln 148. 
- falsche 148. 
Kolonial-sirup 1048. 
- -zucker 1048. 
Kolonien d. Schwamme 

592. 
Kolonien der Spaltpilze 

110. 

Kolonne 989. 
Kolonnenapparat 38.821. 
Kolophonium 424. 
- -lacke 1221. 
Koloquinten 323. 
Kolorin 1165. 
Koloxydase 353. 
Kolozynthidin 324. 
Kolozynthin 324. 
Kommandite 1389. 
Kommanditgesellschaft 

1362. 
- auf Aktien 1363. 
Kommanditist 1362. 
Kommission 1389. 
Kommissionar 1389. 
KommunizierendeRohren 

451. 
Kompensieren 1389. 
Kompetent 1389. 
Komplementar 1176. 
Komplettieren 1389. 
Komponent 629. 
KompromiB 1389. 
Kondensations-kammern 

953. 
- -rohren 954. 
Konden sationswasser 

451. 
Kondensator 682. 
Kondensieren 35. 
Kondurangin 204. 
Kondurangorinde 204. 
Konfieldit 764. 
Konfiszieren 1387. 
Konform 1389. 
Kongo 239. 240. 
Konhydrin 257. 
Konidien 117. 
Koniin 257. 1100. 
Koniferenhonig 1045. 
Koniferin 1091. 
Konjunktur 1389. 
Konkretes aetherisches 

Oel 461. 
Konnektiv 82. 
Konnossement 1389_ 
Konsens 1389. 
Konsequent 1389. 
Konservierungsmittel 

1274. 
- fiir Diinger 1234. 
- - Eier 1274. 
- - Fleischwaren 1274. 
- - Holzer 1274. 
- - Pflanzenteile 1274. 
- - Tierbii.lge 1274. 
- - Tierleichen 1274. 
Konsignieren 1389. 
Konsistenz des Blattes 

73. 76. 
Konsolidieren 1389. 
Konsols 1389. 



Konsortium 1389. 
Konstant 746. 
Konstante Gase 50. 
KonstantverschluB 1137. 
Konstatieren 1389. 
Konstituieren 1389. 
Konstitutionsformel 617. 
Konsument 1389. 
Konsumverein 1389. 
Kontaktsubstanz 633.843. 
Kontaktverfahren 706. 
Kontaktwirkung 633. 843. 
Kontanten 1389. 
Konterbande 1389. 
Konterorder 1390. 
Kontieren 1389. 
Kontinuierliche Apparate 

451. 
Kontokorrent 1373. 1389. 
Kontrakt 1389. 
Kontrast 1142. 
Kontravention 1389. 
Kontrolle 1389. 
Konvallamarin 293. 
Konvallarin 293. 
Konvention 1389. 
Konventionalstrafe 1389. 
Konvergent 28. 
Konversionssalpeter 788. 
Konvertore 913. 
Konvolvulin 157. 416. 
Konzentrisch 99. 104. 
Konzeptakulum 115. 
Kopaivabalsam 431. 
Kopaivatil 475. 
Kopaivasaure 432. 
Kopa1409. 
- afrikanischer 410. 
- Angola- 411. 
- asiatischer 4II. 
- australischer 411. 
- Baum- 410. 
- Benguela- 411. 
- Benin- 411. 
- .Bombay- 410. 
- chinesischer 411. 
- Cowri- 411. 
- falscher 410. 
- Formosa- 411. 
- harter 410. 
- Kauri- 411. 
- Kiesel- 411. 
- Kongo- 411. 
- Kugel- 411. 
- -Lack 1219. 
- Madagaskar- 410. 
- Manila· 41l. 
- Mozambique- 410. 
- rezenter 410. 
- Sansibar- 410. 
- Sierra Leone- 410. 
- siidamerikanischer411. 
- weicher 410. 

Sachverzeichnis. 

Kopf-diingung 1235. 
- ·waschwasser 1265. 
Kopie 1146. 
Kopier.brett 1147. 
- -buch 1370. 
- -rahmen II46. 
- -tinte 1271. 
Kopperah 572. 
Kopra 572. 
Kopratil 573. 
Kopulation 113. 
Korallenwurzel 169. 
Korbbliitlergewachse 126. 
Koriander 324. 
- -til 489. 
Koriandrol 324. 
Koriariin 265. 
Korinthen 344. 
Kork 104. 2II. 
- -holz 211. 
- -ringe 21. 
- -schwarz 1198. 
Korme 592. 
Kormophyten 109. 
Kornblumen 293. 
Kornutin 128. 
Korollinisch 81. 
Korrespondenz 1375. 
Kortarninchlorid 1104. 
Korund 933. 
Koschenille 597. 
- -farbe 1275. 
Kosin 285. 
Kosmetika 1246. 
Kosmetische Mittel 1246. 
Koso 284. 
- -bliiten 284. 
Kosotoxin 285. 
Kosso 284. 
Kostra 828. 
Kotoin 204. 
Kotorinde 204. 
Kottontil 545. 
Kottonstearin 546. 
Kotyledonen 71. 95. 
Kozinather 572. 
Krachmandel 345. 
Krahenaugen 373. 
Kratzwurz 156. 
Krauseln der Gelatine-

schicht II45. 
Krauter 246. 
- einsammeln 1248. 
- -essig 1013. 
Krauter-Schneidemesser 

22. 
Krauter-Stampfmesser22. 
Kraftmehl 1057. 
Krameria ixina 171. 
- secundiflora 171. 
- triandra 171. 
Krammetstrauchbeeren 

328. 
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Kramperltee 130. 
Kranewittbeeren 328. 
Kranewitttil 499. 
Krankenversicherung 

1367. 
Kranzfeigen 317. 
Krapp 1164. 
- -hiumen 1165. 
- -branntwein II65. 
- -karmin 1I64. 
- -kohle 1165. 
- Levantiner 1164. 
- -rosa 1164. 
- -rot 1164. 
Krauseminze 229. 
Krauseminztil 504. 
Krauseminzwasser 229. 
Krautstengel 67. 
Kreatin 580. 
Kreatinin 580. 
Krebs bei Pflanzen 

1240. 
Krebs-augen 603. 
- -steine 603. 
- -wurz 144. 
Kredit 1371. 1389. 
Kreditieren IS71. 
Kreditor 1371. 
Kreditorenbuch 1370. 
Kreide 856. 1174. 
- Brianzoner 888. 1I76. 
- Champagner- II75. 
- Danische 1175. 
- Hollandische 1I75. 
- Holsteinische 1175. 
- Patent- 1175. 
- Riigener 1175. 
- SchHi.mm- 1175. 
- Schneider- 888. 1176. 
- Schreib- II75. 
- Schwarze 1199. 
- Schwedische 11 7 5. 
- Spanische 888. 1176. 

1I99. 
- Stiicken- 1175. 
Kreiselschnecke 604. 
Kreme 1263. 
- -farbe 1275. 
- -9tarke 1275. 
KremnitzerweiB II7l. 
KremserweiB II71. 
Kreolin 1119. 
Kreosot 428. 1081. 
Kreosotal 1081. 
Kreosotkarbonat 1081. 
Kreosotum 1081. 
- carbonicum 1081. 
- faginum 1081. 
- e Ligno 1081. 
Kresol !i55. 1074. 
- Meta- 1074. 
- -puder 1075. 
- -schwefelsaure 1077. 
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Kresol-Seifenlosung 1119. 
1121. 

Kretisch Dosten51 508. 
Kreuz-beeren 335. 
- -blumenkraut 269. 
- -bliitlergewii.chse 123. 
- -dornbeeren 335. 
- - -sirup 336. 
- -kiimmel 364. 
- Rotes 1359. 
Kriebel-kom 127. 
- -krankheit 128. 
Kristallinisch 35. 
Kristallisation,gestorte35. 
KristaIIisch 35. 
Kristallisieren 34. 
Kristalloide 631. 
Kristallose 1085. 
Kristallsand 100. 
Kristall·starke 1057. 
- -wasser 35. 629. 
- -zucker 1050. 
Kritischer Druck 50. 665. 
Kritische Temperatur 50. 

665. 
Kronengelb 1178. 
Kronrhabarber 173. 
Kronsbeerenblatter 245. 
Krookesit 908. 
Kropfschwamm 594. 
Kropfwurzel 169. 
Krotonol 544. 
Krotonolsaure 545. 
Krotonsaure 354. 646. 
Krotonsamen 354. 
Krozein 1181. 
Krozin 280. 1160. 
Kriicken 103!. 
Kriimelzucker 1043. 
Krummholzol 499. 526. 
Krustenflechte 117. 
Krutolin 539. 
Kryolith 693. 822. 938. 

940. 
Kryptogamen 108. 
Krypton 662. 
Kubawachs 565. 
Kubeben 325. 
- falsche 326. 
- -kampfer 489. 
- -01 489. 
- -saure 326. 
Kubebin 326. 
Kubik.dezimeter 18. 
- -meter 18. 
- -zentimeter 18. 
Kubischer Salpeter 827. 
Kuchengummigutt 392. 
Kuckuckskorner 312. 
Kiichenschabe 595. 
Kiichenschelle 271. 
Kiichenschwaben 595. 
Kiihler, Liebig'scher 36. 

Sachverzefohnis. 

Kiihlschlange 36. 
Kiihlvorrichtung 36. 
Kiimmel 317. 
- -01 479. 
- - romisches 489. 
- romischer 326. 
- -samenol 479. 
- -spreu 318. 
- -spreuol 3.18. 479. 
Kiindigung des Lehrver

hiiltnisses 1366. 
Kiindigungsfristfiir Hand-

lungsgehilfen 1364. 
Kiinstliches System 108. 
Kiipenfarbstoffe 1157. 
Kiirbisfrucht 91. 
Kiirbiskerne 354. 
Kugelbarometer 24. 
Kugelumbra 1185. 
Kukuruz 360. 
Kumarin 266. 267. 1093. 
Kumaronharz 405. 1222. 
Kumarsaureanhydrid 

1093. 
Kuminaldehyd 326. 
Kuminol 489. 
Kuminol 489. 
Kunstasphalt 407. 
Kunstbernstein 427. 
Kunstbutter 541. 
- Nachweis 541. 
Kunst-essig 1013. 
- fette 541. 
- -harz 405. 
- -honig 1047. 
- -kautschuk 400. 
- -leder 1053. 
- -rum 995. 
- -salpeter 829. 
- -seide 1054. 
- -stein 886. 
Kupfer 946. 
- -amalgam 964. 
- Ammoniakseide 1054. 
- -Ammonnitrat 950. 
- -Ammoniumsulfat952. 
- -azetat 949. 
- - basisches 949_ 
- -bromid 948. 
- -bromwasserstoffsau-

res 948. 
- -chlorid 949. 
- -chlorid, wasserfrei 

949. -
- -chioriir 948. 
- drittelessigsaures 950. 
- -erz 946. 
- ElektroIyt- 947. 
- essigsaures neutrales 

949. 
- -gruppe 634. 
- halbessigsaures 950. 
- -hammerschlag 947. 

Kupfer-jodiir 688. 
- -kies 946. 
- -Iasur U88. 1190. 
- neutrales essigsaures 

949. 
- -nickel 734. 909. 
- -nickelfeinstein 909. 
- -nitrat 950. 
- -oxychloriir 948. 
- -oxyd 947. 
- - -Ammonium, sal-

petersaures 950. 
- - - schwefelsaures 

952. 
- -oxyd, basisch essig-

saures 949. 
- - essigsaures 949. 
- - hydrat 1188. 
- - kohlensaures 1194. 
- - phosphorsaures 

951. 
- - salpetersaures 950. 
- - schwefelsaures 951. 
- -oxyduI947. 948. 
- -phosphat 951. 
- -retorte 663. 
- -rost 947. 
- Schwarz- 946. 
- -semioxyd 948. 
- -subazetat 949. 
- -sulfat 951. 
- -sulfid 952. 1190. 
- -vitriol 951. 
- - gebrannt 951. 
- wismutglanz 744. 
- -wasser 713. 923. 
Kupriammoniumnitrat 

950. 
Kupriammoniumsulfat 

952. 
Kupri-azetat 949. 
- -bromid 948. 
- -chlorid 949. 
- -, wasserfrei 949. 
- -hydroxyd 947. 
- -nitrat 950. 
- -oxyd 947. 
- -phosphat 951. 
- -sulfat 951. 
- -sulfid 952. 
Kupro-chlorid 948. 
- -oxyd 947. 948. 
- oxychlorid 948. 
Kurantgeld 1380. 
Kurator 1373. 
Kurkumapapier 150. 

1254. 
Kurkuma-starke 1056. 
- -wurzel 149. 
Kurkumin 150. 
Kurswert 1389. 
Kusparein 192. 
Kusparidin 192. 



Kusparin 192. 
Kussobliiten 284. 
Kyanol 1155. 

I 18. 
2 18. 
Lab 1051. 
Labdanum 422. 
Labessenz 1262. 
Labiatae 125. 
Lacca alba 421. 
- in Baculis 418. 
- - Granis 418. 
- - Ramulis 418. 
- - Tabulis 420. 
- Musci 1165. 
Lacca raffinata 421. 
Lac dye 419. 
Lachgas 719. 
Lachtenharz 424. 
Lackbenzin 1062. 
Lacke 1210. 1219. 
- Aldehydharz- 1230. 
- Asphalt- 1222. 1226. 
- AuBenanstrich- 1223. 
- Bernstein- 1219. 
- Boots- 1221. 
- Dammar- 1225. 
- Ester- 1223. 
- Farbung 1229. 
- fette- 1219. 
- Filtration 1228. 
- Harz- 1221. 1227. 
- Kautschuk- 1222. 
- Knast- 1228. 
- Kolophon- 1221. 
- Kopal- 1219. 
- Mastix- 1226. 
- Matt- 1223. 
- Metall- 1229. 
- 01- 1219. 
- Politur- 1230. 
- Praparations- 1221. 
- Sandarak- 1226. 
- Schilder- 1224. 
- Schleif- 1221. 
- Spiritus- 1227. 
- Strohhut- 1229. 
- Terpentinol 1225. 
- Weingeist- 1227. 
- Zapon- 1224. 
Lackfirnisse 1219. 
Lackieren der Negative 

1145. 
- - Schilder 6. 
Lac-Lac 419. 
Lackmoos II65. 
Lackmus 1165. 
LackmuspapierI165.1254. 
Lackschwarz 1199. 
Lac Sulfuris 701. 
Lactate d'argent 967. 
- de hismuth 745. 

Sachverzeichnis. 

Lactate de fer 920. 
- ferreux 920. 
- of iron 920. 
- of silver 967. 
Lactic acid 1017. 
Lactucarium 264. 
Lactuca virosa 263. 
Lactuzin 263. 
Ladanum 422. 
- e Barba 422. 
Lady's-thistle seeds 337. 
Larchen-schwamm 129. 
- -terpentin 444. 
Laufer 1207. 
Liiusekorner 321. 369.371. 
Liivulose 649. 
Lagerpflanzen 66. 109. 
Lagosol 575. 
Lait de chaux 857. 
- - soufre 701. 
Laitue vireuse 263. 
Lakkainsaure 419. 
Lakritzen 586. 
- -saft, gereinigt 587. 
Laktagol 546. 
Laktate 1017. 
Laktometer 54. 
Laktose 649. 1051. 
Laktuzin 264. 
Lamellen 117. 1138. 
Lamina 72. 
Laminaire 135. 
Laminaria 135. 
- Cloustoni 135. 
Lamium album 294. 
Lamp black 1198. 
Lampen-ruB 1198. 
- -schwarz II98. 
Lana Batu 488. 
Lana philosophica 890. 

U77. 
Landasphalt 406. 
Landschaftskamera 1128. 
Landschaftslinse II 34. 
Lange Hohlwurzell41. 
Lange Osterluzeiwurzel 

141. 
Langue de cerl 273. 
- - chien 257. 
Langue de passereau 270. 
Lanolin 563. 
Lanthan 945. 
Lapides Cancrorum 603. 
Lapis calaminaris 896. 
- haematitis 916. 
- infernalis 967. 968. 
- lazuli 1191. 
- mitigatus 968. 
- Pumicis 940. 
- Smiridis 936. 
Lappa minor 143. 
- officinalis 143. 
- tomentosa 143. 
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Laque d'amarante 1181. 
- en baton 417. 
- en ecailles 420. 
- en grains 417. 
- noir 1199. 
- plate 420. 
Larch agaric 129. 
Lard 563. 
- -oil 564. 
Larix decidua 444. 
Laserkraut 155. 
Laserpitium latifolium 

155. 
Lasur 946. 
- -blau 1190. 
- -braun 1183. 
- -farben 1181. 
Latent 1141. 1277. 
Latex 397. 
Latrinendiinger 1236. 
Latschenkieferol 526. 
Latschenol 526. 
Laubblatter 71. 
Laubflechte 117. 
Laubmoose 118. 
Laudanon 591. 
Laudanum 588. 
Laufhonig 1045. 
Lauge 623. 
Laugenabfiiller 1245. 
Laugen filtrieren 1246. 
Laugenglyzerin 998. 
Laurazeenkampfer 530. 
Laurel-berries 330. 
- leaves 226. 
- oil 573. 
Laurin 573. 
Laurineenkampfer 180. 

479. 530. 
Laurinsaure 330. 
Laurit 978. 
Lauro-stearin 330. 573. 
- -zerasin 227. 
Laurus nobilis 226. 330. 
Lavande concrete 500 
Lavandin 500. 
Lavandula latifolia 295. 

502. 
- spica 294. 
- vera 294. 
Lavendelbliiten 294. 
LavendelOl 499. 
Lavender-flowers 294. 
Lavieren 1389. 
Lawsonia alba 222. 
- inermis 222. 
Laxans 205. 
Laxinkonfekt 1093. 
Lead 900. 
- -oxide 902. 
- White U71. 
Lebende Photographien 

herstellen 1131. 
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Lebensbaum 275. 
Lebensgemeinschaft 117. 
Leber-aloe 584. 
- -kraut 222. 
- -moose 118. 
- -tran 546. 
- - gelber 548. 
Leblancs Verfahren 819. 
Lecanora tartarea 1166. 

1167. 
Lecithalbumin 660 
Lecithine 1028. 
Lecithinum 1028. 
Leckage 1389. 
Leck-honig 1045. 
- -stein 807. 
Leclansches Element 893. 
Lede des marais 264. 
Leder-appretur 1230. 
- -glanz 1276. 
- -fett 1276. 
- - wasserdicht 1276. 
- haltbar machen 1277 
- -konservierung 1277. 
-- -kreme 1276. 
- -leim 1113. 1114. 
- -schwarz 1198. 
Leditannin 264. 
Ledumkampfer 264. 
Ledum palustre 264. 
Leeches 600. 
Legalisieren 1389. 
Legitimieren 1389. 
Legumen 90. 
Legumin 366. 660. 
Legumina Phaseoli 332. 
Leguminosae 123. 
Lehm 939. 
Lehmstein 912. 
Lehre - Dauer der 1366. 
Lehrkontrakt-Zeitdauer 

1366. 
- -zeugnis 1367. 
Leicht-Ol 1061. 1072. 
- -spat 651. 1176. 
Leim 1113. 
- Chrom- 1116. 
- -farben 1205. 
- -fett 537. 
- Flocken- 1115. 
- fliissiger 1116. 
- -gut 1115. 
- Haut- 1113. 1114. 
- Kolner- 1115. 
- -kleister 6. 
- !Cnochen- 1113. 
- Leder- 1113. 1114. 
- Maler- 1115. 
- -masse 660. 
- Misch- 1115. 
- Miihlhausener- 11-15. 
- Mund- 1116. 
- PerIen- 1115. 

Saohverzeichnis. 

Leim-perlen 1115. 
- roter 1116. 
- russischer 1115. 
- -seife 1029. 1036. 
- -siill 647. 
- Vergolder- 1115. 
- weiller 1115. 
- -zucker 647. 
Leindotterol 560. 
Lein-kraut 264. 
- -01 550. 
- - -firnis 1214. 
- - - -ersatz 1218. 
- -saat 359. 
- -samen 359. 
Leiocome 1059. 
Leipzigergelb 1178. 
Leitbiindel 104. 
- -system 102. 104. 
Leiter d. Elektrizitii.t u. 

Warme 633. 
Leiter erster !Classe 629. 
- zweiter Klasse 629. 
Leitneriales 122. 
Lemon 320. 
Lemoncilla Bay 509. 
Lemongras 488. 
Lemongrasol 470. 
Lemon-peel 203. 
Lena Noel 510. 
Lenicet 938. 
Lenzin 1174. 1176. 
Leonorus lanatus 249. 
Leontodon taraxacum 182. 
Lepidolith 841. 
Lepisma saccharina 369. 
Lessive de soude causti-

que 804. 
Letternmetall 740. 901. 
Lettuce herb 263. 
Leuchtgas 639. 
Leuchtol 1061. 
Leuchtsteine, Bologneser 

874. 
Leukogen 837. 
Leukoplasten 99. 
Leukoverbindung 1157. 

1158. 
Leuzin 354. 
Levant wormseed 291. 
Levisticum officinale 163. 
Leydnerblau 1190. 
Lezithin 357. 610. 1028. 
Liatris odoratissima 375. 
Libidivi 382. 
Libriform 105. 
Licaria guianensis 502. 
Lichen d'Islande 130. 
Lichenin 131. 
Lichen irlandicus 132. 
- islandicus 130. 
- - ab Amaritie libera-

tus 130. 

Lichen pulmonaire 131. 
- pulmonarius 131. 
Lichtdichtigkeit priifen 

1128. 
Licht-einwirkung 615. 
- -starke der Lichtquel

len 1150. 
- -starke der Objektive 

1137. 
Lichter 1123. 
Licht-griin 1188. 1196. 
- -hof 1125. 
- -pausverfahren 1153. 
Lieberkiihn 659. 
Liebersche !Crauter 260. 
Lie besbarometerfiillung 

1006. 
LiebesperJen 597. 
Y. Liebig's, Justus,Fleisch-

extrakt 580. 
Liebigscher !Ciihler 36. 
Liebstockelwurzel 163. 
Liege fossile 888. 
Lierre terrestre 262. 
Light red 1182. 
Ligna 190. 
Lignin 98. 
Lignozerinsaure 544. 
Lignum benedictum 190. 
- campechianum 1157. 
- citrinum 1160. 
- Fernambuci 1159. 
- gallicum 190. 
- Guajaci 190. 
- Quassiae jamaicense 

191. 
- - surinamense 191. 
- sanctum 190. 
- santalinum 1168. 
- Sassafras 180. 
- suberinum 211. 
Ligroin 1062. 
Ligula 81. 121. 
Liguliflorae 126. 
Ligusticum levlsticum 

163. 
Likore 1244. 1263. 
Liliiflorae 121. 
Lily of the valley-flowers 

293. 
Limaces 600. 
Limayons 600. 
Lima Sarsaparille 179. 
Limatura Martis praepa-

rata 914. 
Limettiil, westindisches 

487. 
- italienisches 487. 
Lime-water 857. 
Limitieren 1389. 
Limonen 320. 466. 470. 

473. 474. 476. 479. 
486. 504. 



LimonenOl 484. 
Limon ou Citron 320. 
Linaire 264. 
Linaloeol 502. 
- aus Samen 502. 
Linaloeholzol 502. 
Linalool 474. 476. 497 

482. 488. 489. 502. 
527. 

- -azetat 497. 
- ·oxyd 503. 
Linalylazetat 474. 476. 

486. 500. 1027. 
Linamarin 359. 
Linarakrin 264. 
Linaria vulgaris 264. 
Linarin 264. 
Lin batard 264. 
Linden-bliiten 303. 
- ·flowers 303. 
Lindenholzkohle 75l. 
Lindenbl 304. 
Lineol 499. 
Linimente 1255. 
Linit 539. 
Links·Borneol 185. 
Linn~ches System 108. 
Linolensiiure 536. 
Linolith 539. 
Linolsaure 536. 
Linoxyn 552. 
Linseed-oil 550. 
Lin·seed 359. 
Linsen 1132. 
- achromatische 1134. 
- bikonkave 1133. 
- bikonvexe 1133. 
- konkave 1132. 
- konvexe 1132. 
- Landschafts- 1134. 
- periskop~ch-konkave 

U33. 
- periskop~ch - konvexe 

1133. 
- plan.konkave 1133. 
- plan.konvexe 1133. 
- Sammel- 1132. 
- -system 1134. 
- Zerstreuungs- 1132. 
- znsammengesetzte 

1134. 
Linsogen 539. 
Lint 1260. 
Linters 1054. 
Linum usitatissimum 359. 
Lipase 559. 1030. 
Lipochrome 548. 
Lippe 125. 
Lippen bliitlergewiichse 

125. 
Lippenpomade 1253. 
Lipyloxydhydrat 536. 

997. 

Sa.chverzeichnis. 

Liqueur d'ammoniaque 
844. 

Liquidambar orientalis 
440. 

- styraciHuum 441. 
Liquidation 1373. 
Liquor Aluminii acetici 

937. 
- Aluminii chlorati 935. 
- Aluminii chlorici 935. 
- - formicici 1009. 
- Ammonii caustici 844. 
- - - spirituosus 845. 
- - hydrosulfurati 850. 
- Chlori 679. 
- Cresolisaponatus 1121. 
- Ferri acetici 919. 
- - - crudi 919. 
- - nitrici 921. 
-- - peptonati 921. 
- - sesquichlorati 917. 
- - subacetici 919. 
- Kali caustici 768. 
- Kalii hydroxydati 768. 
- - silicici 793. 
- Natri caustici 804-. 
- Natrii silicici 793. 
- Plumbi subacetici 905. 

906. 
- Stibii chlorati 74-1. 
Liquorice root 164. 
Lissaboner Sarsaparille 

179. 
Litauer Balsam 429. 
Liter 18. 
Litharge 902. 
Lithargyrum 902. 
Lithium 765. 841. 
- aceticum 841. 
- -azetat 841. 
- -benzoat 841. 
- benzoesaures 841. 
- benzoicum 841. 
- bromatum 841. 
- -bromid 841. 
- carbonicum 841. 
- chloratum 841. 
- ·chlorid 841. 
- essigsaures 841. 
- .glimmer 841. 
- jodatum 841. 
- .jodid 841. 
- ·karbonat 841. 
- kohlensaures 841. 
- .phosphat 841. 
- phosphoricum 841. 
- phosphorsaures 841. 
- salicylicum 841. 
- -salizylat 841. 
- saIizylsaures 841. 
- schwefelsaures 841. 
- ·sulfat 841. 
- sulfuricum 841. 
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Lithonum 841. 
Lithoponeweill 1176. 
Liver of sulphur 769. 
Lizari 1164. 
Lizenz 1389. 
Lobaria pulmonaria 131. 
Lobelia 264. 
Lobelia inflata 264. 
- -saure 265. 
Lobelie enflee 264. 
Lobelienkraut 264. 
Lobelin 265. 
LbffeI 20. 
- -kraut 255. 
- - -spiritus 256. 1256. 
Losen 57. 1402. 
Loslichkeitskoeffizient 57. 
Losung 57. 
- chem~che 57. 
- gesattigte 57. 
- iibersattigte 57. 
Lotrohr 1395. 
- -flamme 1400. 
- - oxydierende 1400. 
- - reduzierende 1400. 
Lotwasser 894. 1279. 
Lowenmaul, gelbes 264. 
Lowenzahnwurzel 182. 
Loganiazeen 1108. 
Loganin 373. 
Loge 1171. 
Logwood 1157. 
Lohbliite 111. 
Lolium perenne 156. 
Lombardieren 1389. 
Lompenzucker 1048. 
Long leaf pine oil 520. 
- pepper 335. 
Lonicerab1iiten 294. 
Looge 1171. 
Lorbeerblatter 226. 
Lorbeeren 330. 
Lorbeerol 573. 
- atherisches 499. 
Lorbeerwachs 568. 
Lot 11. 16. 
Lot, altes 16. 
Lot, neues 16. 
Lotrecht 11. 
Lo~ianaschwefel 696. 
Lovage root 163. 
Lovan 563. 
Lowry 1389. 
Lowsonia alba 222. 
Luban djawi 409. 
Lubanol 409. 
Lubanolbenzoat 409. 
Luffa aegyptica 595. 
- petola 595. 
- ·Schwamme 595. 
Luft 662. 
- ·druck 24. 
- ·hefe lIl3. 
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Luft-liicken 104_ 
- -wurzeln 66_ 
Lumen 97_ 
Luminal 1043_ 
Lumpenzucker 1048_ 
Lunar-caustic 967_ 
Lungen-flechte 13L 
- -kraut 27L 
- -moos 13L 
Lungwort 13L 27L 
Lupe 27. 
Luppe 912. 
Lupulin 295_ 378_ 
Lupuline 378. 
Lustgas 719_ 
Lutidin 1099. 
Luxusautomobilbenzin 

1063_ 
Luzernewurzel 167. 
Luziansbliiten 283_ 
Lycopodium 376. 
- clavatum 376. 
- -ersatz 378. 
- osterreichisches 377. 
- -powder 376_ 
Lynalylazetat 1027. 
Lysalbinsiiure 631. 
Lysargin 965. 
Lysoform 1005. 
Lysol 1119. H20_ 
Lysolgeruch aus Flaschen 

entfernen U20. 
Lysolum U20. 
Lytta ves;catoria 596. 

m 20. 
m" 20. 
m 3 18. 
I-' 20_ 
1-'1-' 20. 
106 m 20_ 
10' m' 20_ 
100 mS 20. 
10 000 m2 20. 
Machandelbeeren 328. 
Macis 363. 
Madras-Senna 235 
Miigdeblumen 290. 
Miingelriige 1377_ 
Miinnertreue 277. 
Mannliche Geschlechts-

organe der Bliite 80_ 
Miiusebazillus, Lofflers 

1241. 
Miiuseschierling 256. 
Magazin-kamera 1130_ 
- -kassette 1126. 
Magenwurz 141. 
Magistere de bismuth 746. 
Magisterium Bismuti 746_ 
Magnalium 934. 
Magnesia,arabinsaure 385. 
- calcinata 883. 

Sachverzeichnis. 

Magnesia, gebrannte 883. 
- hydrica 883. 
- kohlensaure 886. 
- levis 883. 
- schwefelsaure 889. 
- usta 883. 
- - ponderosa 884. 
- -zement 886. 
Magnesie blanche 886. 
- calcinee 883. 
- carbonatee 886_ 
Magnesii carbonas 886. 
- chloridum 885. 
- sulfas 889. 
Magnesit 672, 883. 887. 
- -spat 887. 
Magnesium 882, 883. 1234. 
- Ammoniumphosphat 

883. 
- -band 883. 
- bikarbonat 669. 
- bromatum 885. 
- -bromid 885. 
- carbonate 886. 
- carbonicum 886. 
- - ponderosum 887. 
- chloratum 885. 
- - siccum 886_ 
- -chlorid 885. 
- - wasserfrei 886. 
- chlorwasserstoffsaures 

886. 
- -dioxyd 885. 
- -draht 883. 
- euxanthinsaures !l80. 
- -fackeln 1275. 
- -flammen 1275_ 
- -gruppe 633. 882. 
- hydrochloricum 885. 
- jodatum 885. 
- -jodid 885. 
- -Kalziumkarbonat 883. 
- -karbonat 886. 
- - basisches 886. 
- kieselsaures 888. 
- kohlensaures 883_ 886. 
- - basisches 886. 
- -licht 1140. 
- -oxychlorid 886. 
- -oxyd 883. 
- oxydatum 883. 
- -oxydhydrat 883. 
- -perhydrol 885. 
- peroxydatum 885. 
- silicicum 888. 
- -silikat 888. 
- -subkarbonat 886. 
- -sulfat 889. 
- - entwassertes 889. 
- - getrocknetes 889. 
- sulfuricum crystallisa-

tum 889. 
- - siccatum 889. 

Magnesium-superoxyd885. 
- superoxydatum 885. 
- wolframat 932. 
Magneteisenstein 911. 
Mahagoni-braun 1183. 
- -ocker U83. 
- -wurzel 137. 
Maia 662. 
Maiblumen 293. 
Maiden-hair 252. 
Maigriin U96. 
Mais 360. 
Maischen 987. 
MaischprozeB 987. 
Maisgriffel 360. 
Maisol 360. 
Maisstiirke 1057. 
Maiwiirmer 60L 
Maizena 1057. 
Majoran 265. 
- -kampfer 503. 
- -01 503. 
Makkaroni 1057. 
Makler 1389. 
Maklurin U60. 
Makrosporen U8. 
Malabar-talg 577. 
- -zimt 198. 
Malacca-bean 307. 
Malachit 946. 1194. 
- -griin 1194. 
Malachite green 1194. 
Malagaschale 193. 
Malaguetta Pfeffer 366. 
Malakkaniisse 307. 
Malakka Zinn 760. 
Male Fern 15L 
Malerleim U15. 
Malettorinde 220. 
Mallebrein 935. 
Mallotus philippensis 378. 
Mallow flowers 296. 
- -leaves 227. 
Malonsaure 1043. 
Maltin 66L 
Maltose 578. 
Malvales 124. 
Malva neglecta 227. 296_ 
- rotundifolia 296. 
- silvestris 227. 
Malven-bliitter 227. 
- -bliiten 296. 
Malz 579. 
- -biere 1263. 
- -extrakt 578. 1263. 
- - trockenes 579. 
Mandelbenzoe 408. 
Mandelkleie 1264. 
Mandeln 344. 
- bei Seifen 1032. 
- griine 368. 
- indische 308. 
Mandelol 542. 



Mandela!. kiinstliches 468. 
Mangan 925. 
- -blende 925. 
- ·braun 1184. 
- -bronze 925. 
- -chloriir 927. 
- .dioxyd 926. 
Manganese 925. 
Manganese brown 1184. 
Mangan-firnis 1216. 
- -hyperoxyd 926. 
Mangani chloride 927. 
Mangani chloridum 927. 
- dioxydum 926. 
- sulphas 928. 
Manganit 925. 
Mangano-azetat 928. 
- -borat 927. 
- -chlorid 927. 
- harzsaures 927. 1210. 
- hyperoxyd 926. 
- -karbonat 92S. 
- -sulfat 92S. 
l\1angan-oleat 927. 1210. 
- Olsaures 927. 1210. 
Mangan-oxyd 925. 
- oxyd. phosphorsaures 

1193. 
- oxydul 925. 
- - borsaures 927. 
- - essigsaures 92S. 
- - kohlensaures 92S. 
- - schwefelsaures 92S. 
- -peroxyd 926. 
- -resinat 927. 1210. 
- -saure 925. 
- -saures Kalium 791. 
- -sikkativ 1210. 
- -spat 925. 
- -superoxyd 925. 926. 
- - -hydrat 927. 
- - kolloides 926. 
Manganum 925. 
- aceticum 928. 
- boracicum oxydula-

tum 927. 
- boricum 927. 
- carbonicum 928. 
- chloratum 927. 
- hyperoxydatum 926. 
- oleinicum 927. 
- peroxydatum colloi-

dale stabilisatum 926. 
- resinacicum 927. 
- sulfuricum 928. 
- superoxydatum 926. 
Manganum superoxyda

tum colloidale 926. 
Manganviolett 1193. 
Mangifera gabonensis 

571. 
Manglerinde 382. 
Mangobaum 1180. 

Sachverzeichnis. 

Maniguette 366. 
Manihot janipha 1056. 
- -Starke 1056. 
- utilissima 1056. 
Manioka 1056. 
Manko 137S. 1390. 
Manna 31S. 1000. 
- -brot 318. 
- calabrina 1001. 
- cannellata 1001. 
- geracina 1001. 
- in Lacrymis 1001. 
- in Sortis 1001. 
- -zucker 1001. 
Manne 1000. 
Mannit 156.170.194.1000. 
Manteldampf 36. 
Manuale 1370. 
Manubrium 114. 
Marakaibobalsam 432. 
Maranhao balsam 432. 
Maranho Sarsaparille 179. 
Maranta arundinacea 

1055. 
Marantastarke 1055. 
Margareth fein 356. 
Margarine 541. 
Mariendistelsamen 337. 
Marienglas 870. 
Marigold 285. 
Marjolaine 265. 
Marjoram 265. 
Mark 104. 536. 
Markasita 744. 
Markstrahlen 104. 107. 
Marktpreis 1390. 
Marmor 856. 
- bei Seifen 1032. 
- -weill 1176. 
Marrube blanc 266. 
- -noir249. 
Marrubiin 266. 
Marrubium vulgare 266. 
Marsdenia condurango 

204. 
Marsailler Seife 1034. 
Marsh-mallow-leaves 214 
Marshmallow root 13S. 
Marsh-rosemary 264. 
Marshsche Probe 738. 
MarthaSan.-Rotholz 1159. 
Martiusgelb 1157. 
Marum 266. 
Mascarenhasia elastica 

398. 
Maschinenol 1064. 
MaschinenschmierOle 

1064. 
Maskenbliitler 126. 
Mallanalyse 1411. 
Massa Cacao 349. 
Malle IS. 
Masseteilchen 614. 

Buchhei.ter·Ottersbach. I. 1Ii. Auf!. 
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Massicot 902. 1178. 
Massikot 1178. 
Mallsystem 19. 
Masterwort root 159. 
Mastic 422. 
Mastikogna 587. 
Mastikolsaure 423. 
Mastikonsaure 423. 
Mastikoresen 423. 
Mastisol 423. 
Mastix 407. 422. 
- ·distel 5S7. 
- -lack 1226. 
- ostindischer 423. 
Mastizinsaure 423. 
Masut 1065. 
Mataperro-Rinde 204. 
Mate 225. 
- -leaves 225. 
Matico-leaves 228. 
Matikoblatter 228. 
Matizin 22S. 
Matricaria chamomilla 

290. 481. 
- discoidea 291. 
- parthenoides 289. 
Mattgelbfarbe 1275. 
Mattlack fetter 1223. 
- spirituoser 1223. 
Matto grosso 160. 
Mattscheibe 1124. 
Mauersalpeter 788. 
Maulbeere 92. 
Maurets 330. 
l\Iawahbutter 577. 
Maya 662. 
Mayabazillus 662. 
Mazen 503. 
Mazeration 458. 
Mazerieren 3S. 
Mazis 361. 
- -bliite 361. 
- -niisse 361. 
- -01 503. 
Meadow-saffron root 148. 
Mechanische Losung 57. 
Mechanische Mischung 43. 
Meconium 588. 
Medinal 1043. 
Medio 1390. 
Medizinaigewicht, altes 15. 
Medulla bovina 561. 
- Ossium Bovis 561. 
Meernabel 604. 
- -schaum 888. 
- -schwamme 591. 
- -stinz 601. 
Meerzwiebel ISO. 
Megameter 20. 
Mehlbeerenblatter 244. 
Mehltau. amerikanischer 

1240. 
- echter 1240. 

93 
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Mehltau, falscher 1240. 
Mehrsaurig 623. 
Meidingerschcs Element 

892. 
Meile, deutsche 20. 
- englische 20. 
- geographische 20. 
- See- 20. 
Meiran 265. 
MeiBnerblau 1190. 
Meisterwurzel 159. 
Mejillonesguano 1238. 
Mekkabalsam 435. 
Mekonin 591. 
Mekonsaure 591. 
Mel 1045. 
Melaleuca cajeputi 477. 
- leucadendron 477. 
- minor 477. 
Melanthin 364. 
Melasse 1049. 
Melasseschlempe 778. 
Melassesirup 1050. 
Mel crudum 1025. 
Mel depuratum 1046. 
- despumatum 1046. 
Melilot 267. 
Melilotenkraut 267. 
Melilotol 267. 
Melilotus albus 267. 
- altissimus 267. 
- coeruleus 267. 
- officinalis 267. 
Melis 1049. 
Melissa hirsuta 228. 
Melissa-leaves 228. 
- -officinalis 228. 
Melissen-blatter 228. 
- -kraut 228. 
Melissentil 503. 
- ostindisches 487. 
Melissyl-alkohol 568. 642. 
- oxydhydrat 536. 
l\fellago 39. 
- Graminis 156. 
Mellissinsaure 566. 568 
Mellithsaure 753. 
Mellon 770. 
Meloe majalis 601. 
- proscarabaeus 601. 
Meloes 601. 
Meloe8 majales 601. 
Membran 96. 
Memoriale 1370. 
Menispermin 322. 
Mennie 903. 
Mennig 903. 
Mennige 903. 
- -ersatz 904. 
Mensur 19. 1128. 
Mentha aquatic a 229. 
- arvensis 229. 506. 
- javanica 506. 

Sachverzeichnis. 

Mentha piperascens 506. 
- piperita 229. 
- pulegium 268. 
- rubescens 506. 
- silvestris 229. 
- viridis 229. 504. 
Menthe crepue 229. 
- frisee 229. 
- poivre 229. 
- pouliot 268. 
Menthol 230. 507. 
Menthon 506. 
l\fenthylazetat 1027. 
Menyanthes trifoliata 243 
Menyanthin 243. 
Mercure 953. 
- doux 957. 
Mercuric iodide 961. 
Mercuric sulphate 963. 
Mercurius corrosivus 958 
- dulcis 957. 
- praecipitatus albus 

959. 
- - ruber 956. 
- vivus 953. 
Mercurous iodide 960. 
Mercury 953. 
Mercury cyanide 961. 
Meres de girofle 288. 
l\1ergel 939. 
Merikarpien 89. 
Meristem 102. 
Merkantilschoten 312. 
l\1erkaptane 643. 1003. 
Merkuriammonium-

chlorid 959. 
Merkuri-chlorid 958. 
- -diammoniumchlorid 

960. 
- -fulminat 962. 
- -jodid 961. 
- -oxyd 956. 
- -sulfat 963. 
- -sulfozyanat 770. 
- -thiozyanat 770. 
- -zyanid 961. 
Merkuro-chlorid 957. 
- - sublimiertes 957. 
- -jodid 960. 
- -oxyd 955. 
- -sulfat 963. 
Mesokarp 88. 
Mesothorium 7M. 
- -bromid 764. 
Mesoweinsaure 647. 
Messen 18. 
MeIlflasche 1411. 
Messinaeressenzen 449. 
Messing 946. 
Messingmtirser 21. 
MeIlkolben 1410. 
- -pipette 1410. 
- zylinder 1410. 

Metaantimonige Saure 
798. 

Meta-arabin 385. 
- -arsensaure 735. 
- -borsiiure 749. 
Metachlamydeae 125. 
Meta-dichlorbenzol 653. 
- -dioxybenzol 653. 

1080. 
- -kieselsaure 694. 758. 
- -kresol 1074. 
Metall-atztinte 1272. 
- -hydroxyde 622. 
- -konglomerat 734. 
- -lacke 1229. 
- -Lamellen 1138. 
Metalle 619. 633. 
- d. alkalischen Erden 

633. 
- edle 633. 
- Erz- 633. 
- leichte 633. 
- schwere 633. 
Motallik 25. 
Metallhydroxyde 622. 
Metallkonglomerate 734. 
Metall-Lack 1229. 
Metalloide 619. 632. 
Metalloxyde 622. 
Metallputzmittel 1272. 
Metallstativ 1138. 
Metallum problematum 

717. 
l\Ietallurgie 860. 
Metaperrorinde 204. 
Metaphosphate 731. 
Metaphosphoric acid 733. 
Meta-phosphorsaure 731. 

733. 
- -uberjodsaure 691. 
- -vanadinsaure 748. 
- -verbindung 652. 
- -xylol 653. 
Metazin 1098. 
Metazinnsaure 761. 
Meteorstein 911. 
Meter 19. 
- -prototyp 20. 
Methan 638. 
Methanal 1004. 
Methanol 984. 
- -reihe 637. 
Methyl 640. 
Methylather 642. 
Methylather, salizylsaurer 

493. 
Methylathylessigsaure 

471. 482. 
Methylaldehyd 1004. 
Methylalizarin 657. 
Methylalkohol 480. 984. 
- Verwendungsverbot 

985. 



Methyl-arbutin 244_ 
-- -benzoat 1027_ 1084. 
-- -benzol 653. 
-- -chaviko! 472_ 490. 
-- -chlorid 979. 
Methylenblau 1157. 
Methylenchlorid 978. 
Methylene 984. 
Methylene chloride 978. 
Methylenprotokatechual-

dehyd 1090. 
Methylenum bichloratum 

978. 
-- chloratum 978_ 
Methylenzitrylsalizyl

saure 1089. 
Methyleugenol 510. 
Methylheptylketon 272. 

515_ 643. 
Methylic Alcohol 984. 
Methylkrotonsaure 545. 
Methylmorphin 1103. 
Methylnonylketon 272. 

515. 643_ 
Methyl-oxydhydrat 641. 

984. 
-- -paraoxybenzoesaure 

1077. 
-- -phenol 655. 1074. 
-- -propylphenoI527.655. 
-- -protokatechualdebyd 

1089. 
-- -salizylat 480. 492. 

493. 
-- -sulfonal 1003. 
-- -theobromin 1104. 
-- -valerianat 182. 
Methylum salicylicum493. 
Methylvalerianat 182. 
Methylviolett 1118. 
Methystizin 163. 
Metol 1141. 
metrisches Gewichts- und 

MaBsystem 19. 
Metze 19. 
Meum athaminticum 166. 
Mexikanisches Trauben-

kraut 250. 
Mezereon bark 207. 
Mezerinsaure 207. 
mg 15_ 
Mianin 1086. 
Michelia champaca 481. 
-- -longifolia 481. 
Micrococcus Aceti 1011. 
Microspermae 122. 
Miel 1045_ 
Mikrogramm 15. 
Mikrokokken llO_ 
Mikroliter 18. 
Mikrometer 20_ 
Mikrometerschraube 29. 
Mikromillimeter 20. 

Mikron 20. 
Mikroorganismen 1274. 
Mikropyle 84. 
Mikroskop 27. 
-- -saule 28. 
Mikrosporen ll8. 
Milchdistelsamen 337. 
MilcheiweiB, Sieboldsll12. 
Mllch-glas 758. 
-- -pulver 1279. 
-- -saure 646. 1017. 
-- --, gewohnliche 1017. 
- -- -bazillus 661. 
.r..... -saures Eisen 920. 
-- -- -- -oxydul 920. 
-- -- Kalzium 1017. 
- - Silber 967. 
-- -saftrohren 107. 
-- -stein 1005. 
-- -wein 661. 
-- -zucker 1051. 
Mild chloride of mercury 

957. 
Milfoil 230. 
-- or yarrow-flowers 

296. 
Milk of lime 857. 
Mjlk of sulphur 701. 
Milkwort 269. 
Millepertuis 262. 
Millet long 311. 
-- -curie 882. 
Milli-gramm 15. 
-- -liter 18. 
-- -meter 20. 
-- -mikron 20. 
Miloriblau 1189. 
Mimosa catechu 581. 
Mimosen Katechu 581. 
Mimosoideae 123. 
Mimusops balata 404. 
-- globosa 404_ 
Minderkaufleute 1360. 
Mmas 160. 
Mineral-blau 1188. 
-- black 1199_ 
-- blue 1188. 
-- -farben 1170. 
-- -- kiinstliche 1170. 
-- -- natiirliche 1170. 
-- -fette 1069. 
-- -kermes, oxydfreier 

743. 
-- -kermes, oxydhaltig 

743. 
-- -ole, wasserlosliche 

1069. 
-- -pastillen 1255. 
-- -purpur 972. 
-- -sauren 621. 
-- -schmierole 1064. 
-- -schwarz 1199. 
-- -seife 1065. 
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Mineral-turpeth 963. 
-- -wasser 67l. 
-- -- kiinstliche 572. 
-- --, Bereitung 672 bis 

676. 
-- -weiB 876. 
Mineralischer Chamaleon 

791. 
Mineralisierter Kautschuk 

399. 
Mineral waters 671. 
Mine de plomb 753. 
Minium 903. 
Mirbanol 468. 
Misch-gerate 21. 
-- -leim 1115. 
Mischtrommel 42. 
Misch- und Siebmaschine 

42. 
Mischsendungen 1376. 
1\1ischung flussiger Korper 

57. 
-- mechanische 43. 
-- von Pulvern 41. 
Mischzylinder 1410. 
Miskal 512. 
Mispickel 734. 
Mistel 189. 
Misteldrossel 189. 
Mistle-toe 189. 
Mitisgriin 1196. 
l\fitscherlichscher Phos-

phomachweis 725. 
Mittelband 82. 
-- -01 651. 
mm 20. 
m118. 
Mobilien 1390. 
Modegewiirz 306. 
Modellgips 871. 
Morser 21. 42. 
Morser, eisemer 2l. 
- keule 42 
Mortel 857. 
-- hydraulischer 857. 
Mohnkopfe 331. 
-- -kuchen 556. 
-- -01 556. 
-- -samen 365. 
Mohrenhirse 364. 
Mohrsches Salz 924. 
Mohrsche Waage 52. 
Mohr-Westphalsche 

Waage 52. 
Molekel 614. 
Molekiil 614. 
Molekulargewicht 616. 
-- -verbindungen 628. 
Molken 1051. 1256. 
-- -pastillen 1255. 
-- saure 1256. 
-- siiBe 1051. 1256. 
Mollin 1040. 

93* 



1476 

Mollinum 1040. 
Molybdan 930. 
- -glanz 930. 
- -saure 931. 
- - -anhydrid 931. 
- - -hydrat 931. 
- -saures Ammonium 

931. 
- -stahl 930. 
Molybdansulfid 930. 
Molybdaenum 930. 
Molybdate 931. 
- d'ammonium 931. 
Molybdime 931. 
Molybdic acid 931. 
Moment-aulnahmen 1128. 
- -kamera 1128. 
- -verschlull 1137. 
Momordica lulfa 595. 
Monamine 648. 
Monatstagebuch 1370. 
Monazit 764. 945. 
Mondamin 1057. 
Mondscheinwirkung 1139. 
Monieren 1390. 
Monobromathan 983. 
Monobromide 691. 
Monochlorathan 982. 
Monochloride 679. 
Monochlormethan 978. 
Monochlorure de cuivre 

948. 
Monocotyledoneae 120. 
Monozisch 80. 
Monojodide 690. 
Monokalziumphosphat 

869. 
Monokarbonsauren, unge-

sattigte 645. 
Monokel 1134. 
Monoklin 80. 
Monokotyledoneen 71. 95. 
Monokotyledonen109.120. 
Mononatriumkarbonat . 

824. 
Monooxybernsteiusaure 

646. 
Monopol 1390. 
Monosaccharide 649. 1043. 
Monose 649. 1043. 
Monosulfid 695. 
Monosulfure de sodium 

cristallisee 806. 
Monothionige Saure 703 
Monoxyd 620. 
Montanin 694. 
Montan-pech 568. 
- -wachs 568. 
Moos 1262. 
Moosbeerenbliitter 244. 
Moose 108. ll8. 
Moos-griin 1194. 
- -kapsel 118. 

Sachverzeichnis. 

Moospflanzen 66. 118. 
Moratorium 1373. 
Moreatraganth 386. 
Morgen, preuBischer 20. 
Morin 1160. 
Moringia nux behen 552. 
Morphin 591. 1101. 
Morphine llOl. 
- -acetate 1101. 
Morphinazetat HOI. 
- -hydrochlorid 1102. 
- -sulfat 1102. 
Morphinum 1101. 
- aceticum llOl. 
- hydrochloricum ll02. 
- muriaticum ll02. 
- sulfuricum 1102. 
Morphium 591. HOI. 
- essigsaures 110l. 
- salzsaures 1102. 
- schwefelsaures ll02. 
Morphologie, Pflanzen-

63. 
Morus tinctoria 1160. 
Mosaic gold 763. 
Moschus 605. 
- altaicus 605. 
- Assam- 607. 
- Bengal- 607. 
- bockharischer- 607. 
- Bucharischer- 607. 
- cabardinus 606. 
- chinensis 606. 
-, ehinesiseher 606. 
- ex Vesieis 608. 
- -gerueh-Entfernung 

608. 1246. 
- -Infusion 607. 
- -kOrner 344. 
- -kornerol 465. 
- kiinstlieher 608. 
- mosehiferus 605. 
-, orientaliseher 606. 
- -schafgarbe 263. 
- sibiricus 605. 606. 
-, tibetanischer 606. 
- tonquinensis 606. 
- Yunan- 606. 
- -wurzel 182. 
Motalin 919. 
Mother of thyme 274. 
Motiaol 493. 
Mottenkrautblumen 302. 
Mottled-Seife 1036. 
Motyl 918. 
Mouches d'Espagne 596. 
Mountain buchu 217. 
Mousse d'Irlande 132. 
- d'Islande 130. 
- perlee 132. 
Mowrahbutter 577. 
Mucuna pruriens 338. 
- urens 338. 367. 

Miinehnerlaek 1164. 1183. 
Miinzeinheit 138l. 
Mtinzfull 1380. 
Miinzenpulver 964. 
Miitze b. Moosen 118. 
Miitzenpulver 964. 
Muguet de bois 293. 
Mugwort 249. 
- -root 142. 
Mull, gereinigter 1261. 
Mullein flowers 304. 
Multipla 615. 
Multiplen Proportionen 

616. 
Mund-Ieim 1116. 
- -pflegemittel 1267. 
- -wasser 1267_ 
Muse 605_ 
Muschelgold 1205_ 
- unechtes 763_ 
Muschelkalk 856_ 
Muschelsilber 1205. 
Muscovaden 1048_ 
Musivgold 763. 
Musk 605. 
Muskat-bliite 36l. 
- -bliitenOl 503. 
- -butter 363. 574_ 
- -niisse 36l. 
- - Bombay 363_ 
- - mannliche 363. 
- - Papua 363_ 
- - 'wiIde 363. 
- -nullol 574. 
- - atherisches 507_ 
MuskatOl, atherisches 

503. 574. 
Muskelfibrin 660. 
Muskon 607_ 
Musk-seed 344. 
Mutter-harz 39l. 
- -korn 127. 
- - -brand 128_ 
- - -pilz 116. 
- -kiimmel 326. 
- -lauge 34. 35. 67l. 
- -nelken 228. 
- -sennesblatter 337. 
- -wurz 166. 
- -zelle 98. 
Mykose 130. 
Mylabris Cichorei 597. 
Myosin 660. 
Myrabola:iJ.en 382_ 
Myrcia coriacea 509. 
- imbrayana 509_ 
myr 20. 
Mvriameter 20. 
Myricales 122. 
Myristica argentea 363. 
- fragrans 36l. 
- malabarica 363. 
- moschata 361. 



Myristica officinalis 574. 
- otoba 574. 
- sebifera 574. 
Myristikol 503. 
Myristinsaure 497. 503. 
Myristizin 363. 503. 508. 

574. 
Myrizin 566. 
Myrizyloxydhydrat 536. 
Myrobalanen 382. 
Myronsaure 370. 
Myrosin 370. 661. 
Myroxylon balsamum 

435. 439. 
- genuinum 439. 
- Pereirae 435. 
Myrrh 393. 
Myrrha 393. 
Myrrhe 393. 
Myrrhen 393. 
Myrten-griin 1194. 
- -kampfer 1118. 
- -wachs 568. 
Myrtiflorae 125. 
Myrtillin 331. 
Myrtol 1118. 
Myrtolum 1118. 
Myrtus communis H18. 
- pimenta 306. 
- tabasco 306. 
Myrzen 510. 
Mysorekardamomen 315. 
Myxogasteres ll2. 
Myxomycetes ll2. 
Myxothallophyta 112. 
Myzelium lI6. 
Myzelstrange 116. 

Nabel 94. 
Nacaratkarmin 1164. 
Nacheichung 19. 
Nachlauf 990. 
Nachmiihleniil 553. 
Nachnahme 1386. 
Nachpresse 1257. 
Nachschlagiil 543. 
Nachtgriin 1196. 
Nachweis 634. 
- der Basen bzw. Kat

ionen in Liisungen 
1404. 

Nachwirkung der Diinge. 
mittel 1235. 

Nacktsamige 93. llO. 120. 
Nadelhiilzer-Fruchte 93. 
Nahmaschineniil 1064. 
Nahr-gelatine 132. 
- -gewebe 94. 
- -hefe 1113. 
Nahrstoff 87. 
Napfchenkobalt 734. 
Naftalan 1069. 
Nagel 81. 

Sa.chverzeichnis. 

Nahzone 1376. 
Napellin 137. 248. 
Naphtha 1001. 1061. 
Naphthalin 656. 1093. 
- -farbstoffe lI57. 
- -papier 1094. 
Naphthalinum 1093. 
Naphthene 1061. 
Naphthensaure 1065. 
Naphthol 1094. 
Naphtholum 10940. 
Naples yellow lI80. 
Narbe 83. 84. 
Nardenwurzel 146. 
Narkophin 591. 
Narkose 979. 984. 
- -chloroform 980. 
Narkotikum 137. 591. 
Narkotin 591. 
Narthex asa foetida 389. 
Narzein 591. 
Nasse Schmelze 576. 
Natrium 765. 802. 
- aceticum 812. 
- - bifusum 812. 
- -alaun 944. 
- Aluminiumfluorid 693. 
- Aluminiumsilikat 669. 
- -Ammoniumphosphat 

733. 1401. 
- -ammonium phosphor

saures 1401. 
- anthrachinonsulfosau-

res 657. 
- arsanilicum 655. 
- arsenicosum 813. 
- arsenigsaures 813. 
- -arsenit 813. 
- -aurizyanid 973. 
- -aurozyanid 973. 
- -azetat 812. 
- - doppelt geschmol-

zen 812. 
- - halbgereinigtes 

812. 
- - rohes 813. 
- -benzoat 813. 
- benzoesaures 813. 
- benzoicum 813. 
- biboracicum 814. 
- - cum Tartaro 817. 
- biboricum 814. 
- bicarbonicum 824. 
- bifluoratum 812. 
- -bifluorid 812. 
- -bikarbonat 824. 
- -bisulfat 838. 
- -bisulfit 837. 
- -bisulfitliisung 837. 
- bisulfuricum 839. 
- - fusum 840. 
- bisulfurosum 837. 
- -borat 814. 
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Natrium bromatum 810. 
- -bromid 810. 
- bromwasserstoffsau-

res 810. 
- carbonicum 817. 
- - acidulum 8240. 
- - calcinatum 821. 
- - crudum 817. 
- - purum 823. 
- - siccatum 823. 
- - siccum 823. 
- -chlorat 826. 
- chloratum 806. 
- chloricum 826. 
- -chlorid 806. 
- chlorsaures 826. 
- -cyanatum 775. 
- diaethylbarbitursaures 

1043. 
- -dichromat 784. 826. 
- dichromicum 826. 
- dichromsaures 826. 
- -disulfid 805. 
- dithionigsaures 835. 
- doppelt chromsaures 

826. 
- doppeltfluorwasser

stoffsaures 812. 
- doppeltschwefligsaures 

837. 
- -eisenzyaniir 827. 
- essigsaures 812. 
- -ferripyrophosphat 

833. 
- ferrocyanatum 827. 
- -ferrozyanid 827. 
- fluoratum 8U. 
- -£Iuorid 811. 
- fluorsilikat 694. 
- gallensaures 610. 
- -goldchlorid 973. 
- -goldzyanid 973. 
- -goldzyaniir 973. 
- hydricum 803. 
- hydrobromicum 810. 
- hydrofluoricum 811. 
- hydrojodicum 809. 
- -hydroxyd 803. 
- hydroxydatum 803. 
- hydrosulfat 839. 
- -hydrosulfit 703. 
- -hyperborat 816. 
- -hyperkarbonat 826. 
- hyperboricum 816. 
- hypercarbonicum 826. 
- hypermanganicum 

831. 
- -hyperoxyd 805. 
- hyperoxydatum 805. 
- -hypersulfat 840. 
- hypersulfuricum 840. 
- -hypophosphit 833. 
- - -liisung 833. 
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Natrium hypophosphoro-
sum 833_ 

-- -hyposuHit 703. 835. 
-- hyposuHurosum 835. 
-- indigschwefelsaures 

1162. 
-- -jodat 810. 
-- jodatum 809. 
-- jodicum 810. 
-- -jodid 809. 
_. jodsaures 810. 
-- jodwasserstoffsaures 

809. 
-- -Kaliumtartrat 797. 
-- -karbonat 817. 
-- -- entwassert 823. 
- -- primares 824. 
-- -- reines 823. 
-- -- sekundares 817. 
-- kohlensaures 817. 
-- -- neutrales 817. 
-- -- saures 824. 
-- -ruetaarsenit 813. 
-- metallicum 802. 
-- -metaperborat 816. 
-- metaperboricum 816. 
-- metaphosphat 733. 
-- -monosulfid 806. 
-- monosulfuratum 806 
-- muriatlCum 806 
-- neutrales kohlensaures 

817. 
-- -- pyrophosphorsau-

res 833. 
-- -nitrat 827. 
-- -- reines 829. 
-- nitricum 827. 
-- -- purum 829. 
-- -nitrit 830. 
-- nitro-borussicum 812. 
-- nitroprussidum 812. 
-- nitrosum 830. 
-- oxydatum hydricum 

803. 
-- -oxydhydrat 803. 
-- pentasulfid 806. 
-- -perborat 816. 
-- perboricum 816. 
-- percarbonicum 826. 
-- -perkarbonat 826. 
-- -permanganat 831. 
-- permanganicum 831. 
-- -peroxyd 805. 
-- peroxydatum 805. 
-- -persulfat 8{0. 
-- -persulfuricum 840. 
-- -phosphat 831. 
-- -- dreibasisches 832 

-- einfach saures 83 L 
-- -- normales 832. 
-- -- sekundares 831. 
-- phosphoricum 831. 
-- -- neutrale 832. 

Sachverzeichnis. 

Natrium phosphoricum 
tribasicum 832. 

-- phosphorsaures 831. 
-- -- dreibasisches 832. 
-- -- zweibasisches 831. 
-- -pyroborat 814. 
-- pyroborsaures 814. 
-- -pyrophosphat 833. 
-- pyrophosphoricum 

833. 
-- pyrophosphorsaures, 

neutrales 833. 
-- salicylicum 834. 
-- -salizylat 834. 
-- salpetrigsaures 830. 
-- saures kohlensaure& 

824. 
-- -- schwefelsaures 839. 
-- schwefelsaures 838. 
-- schwefligsaures 837. 
-- -sesquikarbonat 818. 
-- silicicum 835. 
-- -subsulfit 835. 
-- subsulfurosum (falsch-

lich) 835. 
-- -sulfantimoniat 743. 
-- -sulfat 838. 
-- -sulfat entwassert 839. 
-- -- getrocknetes 839. 
-- -- saures 839. 
-- -- sekundares 838. 
-- -sulfid 806. 
-- -- -lasung 806. 
-- -sulfit 837. 
-- -- saures 837. 
-- sulfuratum 806. 
-- sulfuricum acidum839. 
-- -- crudum 838. 
-- -- crystallisatum 838. 
-- -- depuratum 838. 
-- -- purum 838. 
-- -- siccatum 839. 
- -- siccum 839. 
-- sulfurosum 837. 
-- supercarbonicum 826. 
-- -superkarbonat 826. 
-- -superoxyd 805. 
-- tartaricum 840. 
-- -tartrat 840. 
-- taurocholsaures 610. 
-- -tetraborat 814. 
-- tetraborsaures 814. 
-- -tetrasulfid 805. 
-- thioschwefelsaures835. 
-- -thiosulfat 835. 
-- thiosulfuricum 835. 
-- -trisulfid 805. 
-- iiberborsaures 816. 
-- iiberkohlensaures 826. 
-- iibermangansaures 

831. 
-- iiberschwefelsaures 

840. 

Natrium unterphosphorig
saures 833. 

-- unterschwefligsaures 
703. 835. 

-- -uranat 933. 
-- uranicum 933. 
-- weinsaures 84.0. 
-- -wolframat 932. 
-- -wolframiat 840. 
-- wolframicum 840. 
-- wolframsaures 840. 
-- -xanthogenat 1054. 
-- -zyanid 775. 
-- zyanwasserstoffsaures 

775. 
Natro-Kali tartaricum 

797. 
Natronalaun 944. 
N a tronammoniaksalpeter 

1237. 
Natron, doppeltkohlen-

saures 824. 
-- -feldspat 802. 
-- -glas 758. 
-- -hydrat 803. 
-- kaustisches 803. 
-- -lauge 804. 
-- -- -Ubersichtstafel 

804. 
-- kohlensaures 817. 
- pyrophosphorsaures 

833. 
-- salizylsaures 834. 
-- -salpeter 827. 
-- salpetersaures 827. 
-- saures kohlensaures 

824. 
-- -seife 1028. 
-- untersch wefligsaures 

703. 
-- -wasserglas 793. 
-- -weinstein 797. 
-- -zellpech 872. 
Na tronzellstoffablauge 

872. 
N atronzellstoffverfahren 

872. 
Natrum causticum 803. 
-- -- solutum 804. 
-- hydricum 803. 
-- -- solutum 804. 
Natterknaterich 144. 
Natterwurz 144. 
Natiirliches System 109. 

llO. 
Naturasphalt 407. 
Naturknochenfett 561. 
Naturlehre 611. 
Ncapel-gelb lI80. 
-- -griin ll94. 
Neats-foot-oil 561. 
Neben-achse 67. 
- -blatter 72. 



Nebenkrone 82. 
- ·wurzel 64. 65. 
Negativ 1122. 
Negativ elektrisch 630. 
- Herstellung 1123. 
Negativkaltlack 1145. 
Negativlack 1145. 
Neger.kaffee 352. 
- ·korn 364. 
- ·saat 364. 
Nektarien 79. 
Nelken, Gewiirz- 286. 
Nelken-kassia 194. 
- -iiI 480. 
- -pfeffer 306. 
- - -iiI 509. 
- -same 288. 480. 
- -stiele 288. 
- -stieliil 288. 480. 
- -wurzel 146. 
Nennwert 1390. 
Neodym 945. 
Neon 662. 882. 
Neonlicht 662. 
Neosalvarsan 655. 
Neoviolinliisung 498. 
Nepeta cartaria 228. 
Nerolin 475. 
Neroliiil 474. 
- synthetisches 475. 
Neroliportugaliil 474. 
Nerprun purgatif 335. 
Nervatur des BIattes 76. 
Nessel, Taub- 294. 
- weiBe 277. 294. 
Nesslersche Fliissigkeit 

1241. 
Netto 16. 
- -Ertrag 1372. 
- -Kassa 1390. 
Neublau 1163. 1190. 1191. 
- -braun 1183. 
- -eichung 19. 
- -gelb 1179. 
- -gewiirz 306. 
- -lot 16. 
- -rot 1187. 
- -silber 909. 946. 
Neutral 624. 
Neutrales Salz 628. 
Neutralisieren 624. 
Neutralwollfett 562. 
NeuweiB 876. 117l. 
Neuwieder-blau 1188. 
- -griin 1196. 
New blue 1190. 
- brown 1183. 
Newton Sucher 1130. 
Niccolum 908. 
- Ammonium chloratum 

909. 
- - nitricum 909. 
- - sulfuricum 910. 

Sachverzei chnia. 

Niccolum carboni cum 
909. 

- chloratum 909. 
- - ammoniatum 909. 
- metallicum in Cubulis 

909. 
- nitricum 909. 
- - ammoniatum 90!). 
- phosphoricum 909. 
- sulfuricum 910. 
- - ammoniatum 910. 
Nichtelektrolyt 629. 
Nichtmetalle 619. 632. 
Nichts, weiBes 1178. 
Nickel 908. 
- -ammonchlorid 909. 
- -ammonnitrat 909. 
- ammonium, salzsaures 

909. 
- - salpetersaures 909. 
- - schwefelsaures 910. 
- ·ammonsulfat 910. 
- -chloriir 909. 
- ·gruppe 633. 
- -hydroxyl 909. 
- -karbonat 909. 
- kohlensaures 909. 
- -phosphat 909. 
- phosphorsaures 909. 
- -nitrat 909. 
- salpetersaures 909. 
- scbwefelsaures 910. 
- -stahl 909. 
- -sulfat 910. 
Nickolochlorid 909. 
Nicotiana tabacum 231. 
Nieder-blatter 71. 
- -schlagarbeit (BIei) 

900. 
- -schlagen 34. 625. 
Niellosilber 965. 
Nierentalg 576. 
Nieswurz, griine 157. 
- schwarze 157. 
- weiBe 156. 
Nigella damascena 364. 
- sativa 364. 
- -seed 364. 
Nigellin 364. 
Nihilum album 11 78. 
Nikotianakampher 232. 
Nikotianin 232. 
Nikotin 232. 
Nimariil 493. 
Niob 748. 
Niobeiil 1027. 1084. 
Niobit 748. 
Nitragin 1233. 
Nitratbakterien 1233. 
Nitrate 721. 
- d'ammoniaque 853. 
- de baryum 876. 
- - cadmium 900. 
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Nitrate de potasse 787. 
- - plomb 907. 
- of baryta 876. 
Nitratseide 1054. 
Nitre du Chili 827. 
Nitric acid 720. 
Nitride 718. 
Nitriersaure 653. 
Nitrifikation 828. 1233. 
Nitrilbasen 649. 
Nitritbakterien 1233. 
Nitrite 720. 
Nitrite d'amyle 1025. 
- de potassium 789. 
- - soude 830. 
Nitro-benzol 468. 651. 

1155. 
- -chloroform 1079. 
- -gene 718. 
- -genium 718. 
- -hydrochloric acid 725. 
- -kiirper 653. 
- -naphthalin 656. 1064. 

1093. 
- -prussidnatrium 812. 
- -prussidwasserstoff-

saure 812. 
- -sulfonsaure 710. 
Nitrose Gase 710. 
- -vergiftung 724. 
Nitrosylmonochlorid 725. 
Nitrotoluo1 654. 
Nitroxyl 621. 
Nitrozellulose 1052. 
Nitrum 787. 
- cubicum 827. 
- tabulatum 787. 
Nix alba 1178. 
Noir de bouchon 1198. 
- - bougie 1198. 
- brun d'os 1198. 
- d'Espagne 1198. 
Noir de fumee 1198. 
- d'ivoire 1198. 
- n!inera1 1199. 
Noisette d'Inde 346. 
Noix d'Acajou 307. 
- d'arec 346. 
- de Bengale 382. 
- - Marais 307. 
- - muscadier 36l. 
- - pistache 368. 
- du Soudan 352. 
- vomique 373. 
fl"omenklatur, binare 108. 
- der Salze 626. 
Nominalwert 1390. 
Nonnennagelein 364. 
Nopalerien 597. 
Nopalschildlaus 597. 
Nordhauser 8chwefel· 

saure 706. 
Norgesalpeter 1236. 
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Normales Salz 628. 
Normalflasche 53. 
Normallosung 1397. 1414 
Normaltropfenzahler 61. 
Nostoc·Kolonie Ill. 
Nota 1388. 
Notadressat 1385. 
Notadresse 1385. 1390. 
Notenbank 1380. 
Notieren 1390. 
Novaspirin 1089. 
Novatophon llOO. 
Novozon 885. 
Nuance 1390. 
Nuces Colae 352. 
- moschatae 361. 
- vomicae 186. 373. 
Nuclei Pistaciae 368. 
Nucleoli 98. 
Nucleus 98. 
Nucoafett 573. 
Niirnbergerrot 1182. 
Nukleoalbumine 357. 
Nullbenzol 1071. 
Nuremberg red 1182. 
Nu.6 89. 
Nussbaumsche Zahntrop· 

fen 170. 
Nutmeg 3til. 
Nutrose 1112. 
Nuttharz 405. 
Nuzitannin 207. 226. 

Oak-apples 380. 
Oak-bark 208. 
Oberhaut 103. 
Oberseite des Blattes 72. 
Oberschalseife 1035. 
Oberweibige Stellung 79. 
Objektglaschen 29. 
Objektiv 28. 1132. 1390. 
- ·deckel 1137. 
Objektive 1134. 
- Weitwinkel- ll36. 
Objektivlinse 28. 
Objekttisch 28. 
Objekttrager 29. 934. 
Obligatorisch 1390. 
Obsolet 141. 
Ochrea 72. 
Ochsengalle, eingedicktc 

610. 
Ochsenmark 561. 
Ochsentalg 576. 
Ocimum basilicum 25(). 

269. 
Ocker (gelber) 1180. 
- Bronze- 1181. 
- Chrom- 1181. 
- franzosischer 1181. 
- gebrannter ll8I. 1183. 
- Gold- 1180. 
- griiner 1181. 11 95. 

SachverzeichniB. 

Ocker, Pariser 1181. 
- roter 1182. 
Ocotea caudata 502. 
Ocre d'or 1180. 
- dore 1180. 
- jaune 1180. 
- rouge 1182. 
Octroi 1387. 
Oculi Cancrorum 603. 
Qdermennig 249. 
Qffnungsverhaltnis 1136. 
Olblau 952. 1190. 
Ole, atherische 445. 
- fette 537. 
- nichttrocknende 538. 
- trocknende 538. 
- unbestimmte 538. 
- zu harten 539. 
Olextrakt 1211. 
Olfarbenzubereitung 

1206. 
Ol·griin 1196. 
- -kitt 1277. 
- -kuchen 575. 
- - -- mehle 575. 
- -lacke 1219. 
- -paline 574. 
- ·pumpe 8. 
- -ruB ll98. 
- -saure 645. 1018. 
Olsaureglyzeride 536. 
Olsaurereihe 536. 646. 
Olsaures Mangan 927. 

1210. 
- Quecksilber 962. 
Olsikkativ 1210. 
OlsiiB 997. 
Olstriemen 125. 
01, verschiittetes auf· 

nehmen 1245. 
Olzucker 457. 
Oenanthather 530. 
Oenanthe phellandrium 

333. 
Ofenschwarze 752. 
Offerieren 1390. 
Offerte 1390. 
Ohm 19. 
Oil 506. 
- of almonds 542. 
- - ambrette 465. 
- - angelica 470. 
- - anise 472. 
- - arachis 543. 
- - balm 503. 
- - bay 509. 
- - bergamot 475. 
- - bitter almonds 467. 
- - - orange 473. 
- - cajeput 477. 
- - calamus 478. 

- caraway 479. 
- - cardamom 479. 

Oil of cassia 482. 
- - celery leaves 473. 
- - cinnamom 484. 
- - citronella 487. 
- - cloves 480. 
- - cognac 530. 
- - copaiba 475. 
- - coriander 489. 
- - cretian 508. 
- - cubebs 489. 
- - cumin 489. 
- - dill 470. 
- - eggs 556. 
- - estragon 490. 
- - eucalyptus 490. 
- - fennel 492. 
- - german chamomile 

481. 
- - ginger 530. 
- - juniper 498. 
- - lavender 499. 
- - lemon 484. 
- - lemongrass 470. 
- - limes 487. 
- - Limette 487. 
- - linaloe 502. 
- - mace 503. 
- - mustard 517. 
- - neroli 474. 
- - - portugal 473. 
- - nutmeg 507. 
- - orris 497. 
- - palmarosa 493. 
- - parsley 509. 
- - patchouly 508. 
- - peppermint 504. 
- - pimenta 509. 
- - pine needles 465. 
- - rhodium 510. 
- - ricinus 557. 
- - rose geranium 493. 
- - rosemary 514. 
- - roses 510. 
- - rue 515. 
- - sage 515. 
- - sandal-wood 516. 
- - sassafras 516. 
- - savin 515. 
- - sesamum 559. 
- - spearmint 504. 
- - spike 502. 
- - star anise 471. 
- - sweet birch 492. 
- - - marjoram 503. 
- - tansy 519. 
- - thyme 527. 
- - turpentine 520. 
- - valerian 529. 
- - vetiver 529. 
- - wild thyme 517. 
- - wormwood 466. 
- - ylang ylang 528. 
- tree 535. 



O. K. 1385. 
Oktokarbozyklisoh 652. 
Oktroi 1390. 
Oktylazetat 1027. 
Okular 28. 
Okularlinse 28. 
Old Calabar 575. 
Olea aetherea 445. 
- - Absorption 459. 
- - Aufbewahrung 

452. 
- - Destillation 449. 
- - Enfleurage 459. 
- - Extraktion 459. 
- - Infusion 458. 
- - Mazeration 458. 
- - PreBBung 449. 
- - PriiIung 452. 
- - sesquiterpenfreie 

448. 
- - terpenfreie 448. 
- europaea 552. 
Oleate de meroure 962. 
OleatfirniB 1212. 
Oleatsikkativ 1210. 
Olefine 638. 
Olefinmonokarbonsaure 

645. 
Oleio acid 1018. 
Olein 1018. 
- destilliertes 1018. 
- saponifiziertes 1018. 
- ·sa.ure 538. 1018. 
- weilles 1018. 
- - festes 1018. 
Oleomargarin 541. 577. 
Oleum Abelmosohi 465. 
- Abietis 465. 
- Absynthii 466. 
- Amygdalarum ama-

rarum 467. 
- - - sine Aoido hy. 

drooyanioo 468. 
- - - kiinstliob 468. 
- - duloe 542. 
- Amygdalarum expres· 

sum 542. 
- - gallioum 542. 
- - germanioum 542. 
- Andropogonis oitrati 

470. 
- - muricati 529. 
- Anethi 470. 
- Angelioae 470. 
- - e Seminibus 470. 
- animale aethereum 

oder Dippelii 47l. 
- - foetidum seu oru· 

dum 47l. 
- Anisi stellati 471. 
- - vulgaris 472. 
- Anonae odoratissimae 

528. 

SlIohverzeiohnis 

Oleum Anthos 514. 
- Apii graveolentis Fo· 

liorum 473. 
- Arachidis 543. 
- Artemisiae Dracunculi 

490. 
- Asphalti aethereum 

407. 
_. Aurantii amari 473. 
- - dulois 473. 
- - Florum 474. 
- Baccarum Lauri 

aethereum 499. 
- Badiani 47l. 
- Balsami Copaivae 475. 
- Bergamottae 475. 
- betulinum 429. 
- Caoao 570. 
- Cadi 430. 
- cadinum 430. 
- Cajeputi 477. 
- Calami 478. 
- Camphorae 534. 
- Canangae odoratae 

529. 
- Cannabis 312. 
- Cardamomi 479 
- Carvi 479. 
- - e Paleis 479. 
- Caryophyllorum 480. 
- - e Stipitibus 480. 
- Cassiae 482. 
- Castoris 557. 
- Cedri 481. 
- Ceti 549. 
- Chamomillae 481. 
- - oitratum 481. 
- Champacae 481. 
- Chenopodii anthelmin· 

tici 293. 482. 
- Cinnamomi aouti 484. 
- - Cassiae 482. 
- - oeylanici 484. 
- Citri 484. 
- Citronellae 487. 
- Cooois 571. 
- Cocos 571. 
- Coriandrl 489. 
~ Corticis Aurantii 473. 
- - Citri 485. 
- Crotonis 544. 
- Coryli 543. 
- Cubebarum 489. 
- Cumini 489. 
- Cupressi semperviren. 

tis 489. 
- Draounouli 490. 
- Euoalypti 490. 
- Foeniouli 492. 
- Fruotuum Juglandis 

207. 
- Gaultheriae 492. 
- - artifioiale 493. 
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Oleum Geranii rosei 493. 
- Gossypii 545. 
- Helianthi 358. 
- Hyosoyami coctum 

223. 
- Hyperioi eoetum 263. 
- Iridis 497. 
- Ivae 499. 
- - mosohatae 263. 
- Ivaranohusae 529. 
- Jasmini 497. 
- Jecoris Aselli 546. 
- - - album Vapore 

paratum 547. 
- - - flavum 548. 
- - - fuscum 548. 
- Juniperi Baccarum 

498. 
- - empyreumatioum 

430. 
- - Fructuum 498. 
- - Ligni 499. 
- - nigrum 430. 
- Lanae Pini 465. 
- Lauri aethereum 499. 
- - - Bacoarum 499. 
- - - e Follis 499. 
- - pingue 573. 
- - expressum 573. 
- laurinum 573. 
- - aethereum 573. 
- Lauri pingue 573. 
- Lavandulae 499. 
- - Spioae 502. 
- Ligni Santali 516. 
- - sinensis 434. 
- Linaloes 502. 
- Lini 550. 
- Macidis 502. 
- Maidis 360. 
- Majoranae 503. 
- Melissae 503. 
- - indicum 487. 
- Menthae erispae 504. 
- - piperitae 504. 
- Moringae N ueum 552. 
- Myrciae 509. 
- Myristioae 574. 
- - aetherium 503. 
- Naphae 474. 
- Napi 556. 
- Neroli 474. 
- - bigarade 474. 
- - petale 474. 
- - petit grain 474. 
- - synthetisches 475. 
- Nucis mosehatae 574. 
- - - aethereum 507. 
- Nuoistae 363. 574. 
- Nueum Juglandis207. 
- - Palmae 575. 
- - Persicarum 542. 
- Olivarum 552. 
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Oleum Olivarum album 
554. 

- - citrinum 553. 
- - commune 553. 
- - provinciale 553. 
- - - vierge 553. 
- - viride 553. 
- Opopanax 508. 
- Origani cretici 508. 
- Ovorum 556. 
- Palmae '574. 
- - Christi 557. 
- - rosae 49:t 
- Papaveris 556. 
- Patchouli 508_ 
- Persicarum 542. 
- Petrae italicum 1064. 
- Petroselini Foliorum 

509. 
- Pimentae 509. 
- - acris 509. 
- Pini Foliorum 465. 
- - silvestris 465. 
- Piscium 549. 
- portugallicum 473. 
- Prunorum 543. 
- Pumilionis 526. 
- Rapae 556. 
- Resedae 510. 
- Rhodii Ligni 510. 
- Ricini 557. 
- Rorismarini 514. 
- Rosae 510. 
- Rosal'um 510. 
- Rusci 429. 
- Rutae 515. 
- Sabinae 515. 
- Salviae 515. 
- Santali 516. 
- Sassafras 516. 
- Seminum Persicarum 

542. 
- Serpylli 517. 
- Sesami 559. 
- Sinapis 517. 
- - expressum 371. 
- - pingue 371. 
- Soja 560. 
- Spicae 502. 
- Succini crudum 519. 
- - rectificatum 519. 
- Tanaceti 519_ 
- Tauri Pedum 561. 
- templinum 526. 
- Terebinthinae 520. 
- - rectificatum 624. 
- Thymi 527. 
- Tiglii 544. 
- Unonae 528. 
- Valerianae 529. 
- Vetiverae 186. 529. 
- Vini 530. 
- Vitia viniferae 530. 

Sachverzeichnis 

Oleum Vitrioli 706. 
- Zingiberis 530. 
Olibanoresen 395. 
Olibanum 394. 
Olive green 1196. 
Olivengriin 1196. 
Olivenkernol 554. 
Olivenol 552. 
- -ersatz 559. 
- -seife 1034. 
Olive-oil 552. 
Olivifl 888. 
Ononid 167. 
Ononin 167. 
Ononis spinosa 167. 
Onopordon acanthium 

281. 
Oogonium 114. 
Oosphare 114. 
Oospore 114. 
Opal 757. 
Opalisierend 716. 
Operment 1178. 
Opium 588. 
- concentratum 589. 
- -konferenz 590. 
- -milchsaurc 591. 
- -pulver 589. 
- pulveratum 589. 
- Rauch- 590. 
- thebaicum 590. 
Opopanax 508. . 
- chironium 508. 
Opopanaxol 508. 
Opuntia coccionellifera 

597. 
- tuna 597. 
Opuntiales 124. 
Or 970. 
Orangeade 194. 
Orange flowers 284. 
Orangemennige 903. 
Orangen-bliite 284. 
- -bliitenol 474. 
- -bliitenwasser 475. 
Orangenol, siilles 473. 
Orangenschale 194. 
- - iiberzuckerte 194. 
- -schalenol, siilles 473. 
Orange-pease 310. 
Oranienburger Seife 1035. 
OrchideenOl 528. 1088. 
Orchill 1167. 
Orchis latifolia 176. 
- laxiflora 177. 
- longicruris 177. 
- maculata 176. 
- mascula 176. 
- militaris 176. 
- morio 176. 
- saccifera 177. 
Oreille de Judas 130. 
Ordeal-beans 366. 

Order 1390. 
Ordnungen 108. 
Ordnungszahl im period. 

System 619. 
Orellin 1166. 
Or en coquille 1205. 
Organische Chemie 619. 

635. 
Organosol 631. 
Organ, Pflanzen- 63. 
Origan de Crete 268. 
- vulgaire 268. 
Origanum hirtum 268. 
- majorana 265. 
- smyrnaicum 268. 
- vulgare 268. 
Original 1390. 
Orizabaharz 416. 
Orleana 1166. 
Orlean 1166. 
- Guadeloupe 1166. 
- Kayenne 1166. 
Ormicet 938. 
Or mussif 763. 
Ornithogalum caudatum 

181. 
Orpin jaune 1178. 
Orris root 162. 
Orseille 1167. 
- -purpur 1167. 
Ort 19. 
Orthoamidobenzoesaure 

1163. 
Ortho-antimonsaure 740. 
- -arsensaure 739. 
- -dichlorbenzol 653. 
- -dioxybenzoI653.1079. 
- -oxybenzoesaure 656. 

1086. 
- -phenolsulfosaure 

1077-
- -phosphorsaure 731. 

732. 
- -phthalsaure 1092. 
- -iIberjodsaure 691. 
- -vanadinsaure 748. 
- -verbindung 652. 
- -xylol 653. 
- -zinnsaure 760. 
Ortie blanche 294. 
- briilante 276. 
Ortizon 678. 
Oryza montana 364. 
- sativa 364. 
Oryza vulgaris 364. 
Orzein 1167. 
Orzin 1167. 
Os de seiche 603. 
Osmic acid 977. 
Osmium 974. 977_ 
- -dioxyd 977. 
- -oxydul 977. 
- -saure 977. 



Osmium -se~quioxyd 977, 
- -tetroxyd 977. 
Osmose 631. 
Osramlicht 977. 
Ossa Sepiae 603. 
Ossein 1113. 
Osseter 601. 
Osterluzei, Befruchtung 

87. 
Osterluzeiwurzel, lange 

141. 
- spanische 141. 
Ostin 159. 
Ostindische Rinden 202. 
Ostrea edulis 603. 
Ostruthin 159. 
Otobafett 574. 
Ourouparia gambir 582. 
Ova Formicarum 599. 
Ovarium 83. 
Owalaol 368. 
Oxalate d'ammoniaque 

854. 
- neutre de potasse 790. 
- of ammonia 854. 
- of potassium 790. 
Oxalic acid 1019. 
Oxalis acetosella 789. 
Oxalium 789. 
Oxalsaure 646. 1019. 
Oxalsaures Ammonium 

854. 
- Eisenoxydul 1184. 
- Kalium, neutral 790. 
- -, sauer 789. 
Ox.gall 610. 
Oxhoft 19. 
Oxide of zinc 893. 
Oxybenzol 1074. 
Oxychinolinsulfosaures 

Kalium 1100. 
Oxychlorure de bismuth 

745. 
Oxycholesterinkorper 593. 
Oxydase 353. 385. 
Oxydation 619. 
Oxydations-flamme 1400. 
- -mittel 620. 
- -stufen 619. 
- -verfahren 1415. 
Oxyde 619. 
- basenbildende 620. 
- saurebildende 620. 
- de bismuth hydrate 

745. 
- - calcium 856. 
- d'etain 761. 
- d'ethyle 1001. 
- de mercure 956. 
- - plomb 902. 
- - soude hydrate 803. 
- - zinc 893. 
- ferrique hydrate 916. 

Sachverzeichnis. 

Oxyde hydrate de potas. 
sium 766. 

- jaune de mercure 956. 
- mercurique jaune 956. 
- - par voie humide 

956. 
- - rouge 956. 
- noir de cuivre 947. 
- plomboso-plombique 

903. 
- rouge de fer 915 
- - - plomb 903. 
Oxyde stannique 761. 
Oxyd-gelb lI81. 
- -rot 1182. 
Oxydierter Tran 550. 
Oxydule 619. 
Oxyduloxyde 619. 
Oxye!,!sigsaure 646. 
Oxyfettsaure 646. 
Oxygen 662. 
Oxygene 662. 
Oxygenium 662. 
Oxyhamoglobin 665. 
Oxyiodogallate de bis-

muth 447. 
Oxyiodurede bismuth 745. 
Oxylinolein 550. 
Oxylithe 816. 
Oxylmethylquinizine me-

thyMe 1098. 
Oxymel Scillae 181. 
Oxymethylanthrachinone 

205.236. 
Oxynaphthochinon 226. 

258. 
Oxynitrilase 467. 
Oxynitrilese 467. 
Oxyphenylathylamin 337. 
Oxypentadezylsaure 471. 
Oxypropionsaure 646. 
Oxyquinolinesulfonate de 

potasse noo. 
Oxysauren 621. 
- dreibasische 647. 
- organische 646. 
Oxysantonin 292. 
Oxysulfure d'antimoine 

743. 
Oxytoluol 655. 
Oxytrikarballylsaure 647. 

1022. 
Oyster-shell 603. 
Ozokerit 1067. 
- -Zeresin 1068. 
Ozon 665. 
Ozonide 665. 

P. 1370. 
P. a. 1390. 
Packfong 909. 
Paddy 364. 
Packchen 1376. 
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Paeonia officinalis 167. 
365. 

- peregrina 167. 296. 
Paeonienblatter 296. 
- -korner 365. 
- -wurzel 297. 
Pagina 1370. 
Paginieren 1370. 
Pain de Saint-Jean 319. 
Pakete 1376. 
Pakkal 495. 
Palaquium gutta 401. 
Palaquium oblongifolium 

401. 
Paleae haemostaticae 380. 
Palladium 974. 977. 
- -chloriir 977. 
- -schwamm 977. 
Palladoochlorid 977. 
PalmarosaOl 493. 
Palmbutter 574. 
Palmitate d'alumine 938. 
Palmitinsaure 538. 
Palmitinsaures Alumi-

nium 938. 
Palmitinseife 1035. 
Palm-katechu 583. 
- ·kernol 575. 
- -01 574. 
- - -seife 1035 
- -oil 574. 
- -sago 1058. 
- -wachs 568. 
PaltM Sennesblatter 236. 
Panama-holz 208. 
- -rinde 208. 
Panaquilon 156. 
Panax ginseng 156. 
- quinquefolium 155. 
Panazen 156. 
Pandales, 123. 
Pandanales 120. 
Pandermit 748. 
Pankreatin 661. 1117. 
Panna-saure 167. 
- -wurzeln 167. 
Pannol 167. 
Pantoffelholz 211. 
Pantopon 591. 1104. 
Papageigriin 1196. 
Papain 1117. 
Papaver argemone 300. 
- dubium 300. 
Papa verin 591. 
Papaver rhoeas 300. 
- somniferum 331. 365. 

588. 
Papayotinum 1117. 
Papier-brei 31. 
- -films 1126. 
- fossile 888. 
- -geld 1380. 
- geleimtes 943. 
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Papier-pflaster HeIgolan-
der 1253. 

- -schilder, Klebmasse 6. 
- - Lackieren der 6. 
- - Reinigen der 6. 
- selbsttonendes 114S. 
Papilionatae 123. 
Pappel-bliitter 227. 
- -knospen 213. 
- -kraut 227. 
- -salbe 213. 1259. 
Pappus 80. 
Paprika 312. 
- suBer 313. 
Papua-Muskatniisse 363. 
Para-acetphenetidine 

1073. 
Paraamino benzoesaul'e-

athylester lOS4. 
Para balsam 432. 
Paradichlorbenzol 653. 
Paradieskorner 366. 
Paradioxybenzol 653. 

10S0_ 
Paraffin 1066. 
Paraffine 637. 1066. 
Paraffinol 1064. 106S. 
Paraffinum liquiduml06S. 
- solidum 1067. 
Paraform 1004. 
Paraformaldehyd 1004. 
Paraguaytee 225. 
Paragummi 397. 
Para-hard-cure 397. 
Para Kotorinde 204. 
Parakresse 275. 
Parakumarsiiure 406. 
Paraldehyd 644. 1006. 
Paraldehyde 1006. 
Paraldehydus 1006. 
Paramethylpropylbenzol 

653. 
Paraphenetylkarbamid 

1073. 
Paraphenolsulfosaures 

Zink 898. 
Para Sarsaparille 179. 
Para-soft-cure 397. 
Parasiten no. 
Paratoluolsulfonchlor-

amidnatrium6S1.lOS6. 
Paraverbindung 652. 
Paraweinsaure 647. 
Paraxylol 653. 
Parenchymatisch 102. 
Parfiimerien 1264. 1268. 
Pari 1390. 
Parietales 124. 
Parillin 179. 
Pariser Blau U8S. 
- ·gelb 1179. 
- Griin U96. 
- Mennige 903. 

Saohverzeichnis 

Pariser Ocker IlS1. 
- Rot 915. 1184. 
- Schwarz 119S. 
- Sikkativ 1211. 
- WeiB 1176. 
Paris blue 11SS. 
Paris red 1184. 
Paronychin 262. 
Parsley root 16S. 
- -seeds 332. 
Pas que-flower 271. 
Passauer Tiegel 754. 
Passiven 1372. 
Passulae majores 344. 
- minores 344. 
Pasta Guarana 357. 
Pastillen 1255. 
- Mineralwasser- 1255. 
Pastillen, Molken- 1255. 
- Pfefferminz- 1255. 
- - englische 1255. 
- -stecher 1255. 
Pastinaca sativa 169. 
Pastinakwurzel 169. 
Patchouli 269. 
Patent-BleiweiB 1174. 
Patent Dryer 1211. 
- Griin 1196. 
- Kreide 1175. 
- Skammonium 395. 
- -Zellstoffwatte 1262. 
Patentiert 1390. 
Patentzellstoffwatte 1262. 
Paternosterkorner 35S. 
Patina 947. 
Patissons BleiweiB 1174. 
Patschulen 50S. 
Patschulialkohol 508. 
Patschuli-kampfer 269. 

50S. 
- -kraut 269. 
- -01 508. 
Paullinia sorbilis 357. 
'Pausepapier 1253. 
Peach wood 1159. 
Pearl-moss 132. 
Pear-oil 1026. 
Pech, Braunkohlen- 1066. 
Pech-farbe 1278. 
- Montan- 568. 
- -papier 1253. 
- Schiffs- 428. 
- schwarzes 428. 
- Schuhmacher- 428. 
- Steinkohlen- 429. 
- weil3es 424. 
Pedilanthus pavonis 567. 
Pedunculi Cerasorum 189. 
Pegamoid 1053. 
Pegukatechu 582. 
Peilfelsen 406. 
Pekko-bliitentee 239. 
- -tee 239. 

Pektinstoffe 97. 306. 326. 
1257. 

Pe-Ia 567. 
Pelargonidin 81. 
Pelargonium odoratiAsi-

mum 493. 
- radula 493. 
- roseum 493. 
Pelletierin 206. 
Pelosin 168. 
Penghaver Djambi 380. 
Pennawar Djambi 380. 
Pennyroyol 268. 
Pensee sauvage 277. 
Pentakarbozyklisch 652. 
Pentaklethra macrophyl-

la 368. 
Pental 978. 
Pentalum 978. 
Pentasu1fid 695. 
Pentasulfure d'antimoine 

743. 
Pentathionsaure 703. 
Pentoxyde 620. 
Pentylalkohol 64l. 
Peony-flowers 296. 
Pepins du coing 354. 
Peppermint 229. 
Pepsin 1115. 
Pepsine 1115. 
Pepsinum 1117. 
Pepsinwein 1262. 
Pepton 660. 1117. 
Peptonate de fer 921. 
- of iron 921. 
Peptonum sic cum 1117 .. 
Peptonwasser 1117. 
Peracetate of iron 919. 
Perautan 1005. 
Perborate 750. 
- de sodium 816. 
Perborax 817. 
Perborsiiure 750. 
Percarbonate de potassi-

um 781. 
Percha lamellata 403. 
Perchlorate 686. 
- de potasse 790. 
Perchioric acid 686. 
Perchiorsiiure 686. 
Perchiorure de fer 917. 
Per comptant 1390. 
Pergamentpapier 1254. 
- vegetabilisches 1254. 
Pergenol 817. 
Perglyzerin 1000. 
Perhydrit 678. 
Perhydrol 677. 
Perianth 79. 
Pericarpium Aurantii 193. 
- Citri 203. 
Perigon 80. 
Perikarp 88. 



Perioden 619. 
Periodic acid 690. 
Periodisches System 619. 
Periskope 1134. 
Perisperm 94. 
Perkaglyzerin 1000. 
PeI'karbonate 752. 
Perkohlensaure 752. 
Perkolator 41. 
Perkolieren 40. 
Perl-asche 778. 
- -mais 360. 
- -moos 132. 
- -weW 746. 1177. 
Perlenleim 1115. 
Perlenschniire Ill. 
Permanent green 1194. 

1196. 
- -griin 1196. 
- -weiB 876. 117l. 
Permanganate de potasse 

791. 
- - soude 831. 
Permutite 669. 
Pernambukholz 1159. 
Pernambuko - Jaborandi· 

hlatter 224. 
Peronospora 1240. 
Peroxyde 619. 
- de manganese 926. 
- de magnesie 885. 
- de soude 805. 
- d'hydrogene 676. 
- d'osmium 977. 
- of manganese 926. 
Perschwefelsaure 703.793. 

840. 
Perschwefelsaures Ammo-

nium 855. 
Persio 1167. 
Persizin 299. 
Persona Formicarum 599. 
Personatae 126. 
Persulfate 709. 
- d'ammoniaque 855. 
- de potassium 793. 
- - soude 840. 
Peru balsam 435. 
- synthetischer 438. 
- weiBer 438. 
Periickenbaum 1160. 
Perugen 438. 
Peruguano 1236. 
- -Superphosphat 1236. 
Peruol438. 
Perusalpeter 827. 
Peruscabin 438. 
Petala 81. 
Petersilien -blatter01 509. 
- -friichte 332. 
- -kampfer 332. 1083. 
- -wurzel 168. 
- - -01509. 

Sachverzeiclmis. 

Petiolus 72. 
Petit grain 310. 
Petits pois Notre Pere 358. 
Petriol 1064. 
Petrolasphalt 407. 
Petrolen 407. 
Petroleine 1065. 
Petroleum 638. 
- -ather 1061. 
- -benzin 1062. 
- Brenn- 1063. 
- -Destillationserzeug-

nisse 1061. 
- -naphtha 1061. 
- -priifer Abels 1063. 
- rohes 1060. 
- -terpentin 1062. 
Petroselinum sativum168. 

332. 
Pettywhine root 167. 
Peucedanum narthex 389. 
- scorodosma 389. 
Peumus boldus 217. 
Pfaffenrohrchenwurzeln 

182. 
Pfahlwurzel 64. 
Pfannensaure 711. 
Pfeffer 333. 
- -ersatz 335. 
- -kraut 273. 
- langer 335. 
- Malaguetta- 366. 
- -minze 229. 
- -mwzkampfer 506. 
- - -kuchen 1255. 
- - -01 504. 
- schwarzer 333. 
- spanischer 312. 
- -staub 335. 
- tiirkischer 312. 
- ungarischer 312. 
- weiBer 333. 
Pfeifenton 1174. 
Pfeilwurzelmehl 1055. 
Pferde-aloe 585. 
- -rhabarber 176. 
- -schwamme 593. 
- -zahnmais 360. 
Pfingstrosen-blatter 296. 
- -samen 365. 
- -wurzeln 167. 
Pfirsichkern01 542. 
- -kernschwarz 1198. 
Pflanze, diozische 80. 
- einhausige 80. 
- monozische 80. 
- nacktsamige 93. 
- zweihausige 80. 
Pflanzen-albumin 660. 
- -ausziige, eingedickte 

578. 
- -ei 84. 
- -fibrin 660. 
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Pflanzen-fleischextrakt 
356. 580. 

- -globulin 660. 
- -kunde 63. 
- -leim 751_ 
- -margarine 541 
- -safte, eingedickte 

578. 
- -schadlinge 1239. 
- Schutz gegen schad!. 

Einfliisse 103. 
- -talg 577. 
- -tiere 591. 
Pflaster 538. 648. 1028. 

1040. 
PIlaster, englisch 1254. 
Pflasterkafer 596. 
Pflaumen-branntwein 996. 
- -gummi 385. 
- -01 543. 
Pfund 15. 
~ Amerikanisch 16. 
- Englisch 16. 
- Norwegisch 16. 
- medizinisches 15. 
- Russisch 16. 
Phaeophyceae 115. 
Phalaris canariensis 311. 
Phanerogamen 108. 120. 
Pharaoschlange 770. 
Phaseolin 660. 
Phaseolus nanua 332. 366. 
- hispidus 355. 560. 
- vulgaris 332. 366. 
Pheasant's-eye 248. 
Phellandren 180. 187.472. 

471.484.489.504.506. 
510. 535. 

Phenacetine 1073. 
Phenacetinum 1073. 
Phenakit 882. 
Phenazetin 655. 1073. 
Phenedine 1073. 
Phenic acid 1074. 
Phenol 428. 1074. 
Phenolaether 655. 
Phenolate 1077. 
Phenole 655. 
Phenolfarbstoffe 1157. 
Phenolin 1119. 1121. 
Phenolnatrium 655. 
Phenolphthalein 1092. 
Phenollosung 1414. 
PhenolphtaIeine 1092. 
Phenolphthaleinum 1092. 
Phenolschwefelsaure 655. 
Phenolseifenlosung 1119. 
Phenolsulfonsaure 1077. 
Phenolum 1074. 
Phenyl 654. 
Phenylacetamide 1072. 
Phenylalkohol 1074. 
Phenylamin 654. 1155. 
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Phenylathylalkohol 496. 
513. 

Phenylathylbarbitursaure 
1043. 

Phenylchinolinkarbon
lIaure 1100. 

Phenyldimethylpyrazolon 
1098. 

Phenydimethylpyrazolo-
num 1098. 

- salicylicum 1098. 
Phenylmethylather 1077. 
Phenylon 1098. 
Phenyl-saure 1074. 
- -salizylat 1089. 
Phenylum salicylicum 

1089. 
Phiolenbarometer 24. 
Phloem 104. 105. 
- -parenchym 106. 
Phosgengas 752. 980. 
Phosphate 726. 731. 
- bibasiquedechaux867. 
- bicalcique 867. 
- d'ammoniaque biba-

sique 854. 
- de cuivre 951. 
- de fer 922. 
- de soude 831. 
- ferreux 922. 
- ferrique 922. 
- ferroso-ferrique 922. 
- of iron 922. 
- - copper 951. 
Phosphide 726. _ 
Phosphite 730. 
Phosphonium-bromid 730. 
- -jodid 730. 
Phosphor 718. 725. 1233. 
- amorpher 727. 
- Aufbewahrung 729. 
-:- Brandwunden 729. 
- -bronze 946. 
Phosphore 725. 
Phosphoreszieren 859. 
Phosphor, hellroter 728. 
Phosphoric acid 732. 
Phosphorige Saure 730. 
Phosphorigsaureanhydrid 

730. 
Phosphorit 728. 868. 
Phosphor-latwerge 729. 

1278. 
- -pentachlorid 730. 
- -pentoxyd 730. 732. 
Phosphor-pillen 729. 1278. 
- rhomboedrischer 728. 
- roter 727. 
- -saure 730. 731. 732. 
- - -anhydrid 730. 732. 
- - Eis- 733. 
- - haltige Diingemit-

tel 1237. 

Sachverzeichnis. 

Phosphor-saure.Meta-731. 
733. 

- - Ortho- 731. 732. 
- - Pyro- 731. 734. 
- - reine 732. 
- - rohe 733. 
- - wasserfreie 732. 
- - zitratlosliche 1238. 
- -salz 733 1401. 
- - -perle 1401. 
- -saurer Kalk 867. 
- - - roh 868. 
- saures Ammonium 

854. 
- - Eisenoxydul 922. 
- - Eisenoxyd 922. 
- - Kupferoxyd 951. 
- - Manganoxyd 1193. 
- - Natrium 831. 
- - - dreibasisch 832. 
- - - zweibasisch 831. 
- - Nickel 909. 
- schwarzer 728. 
- -sirup 1278. 728. 
- -trichlorid 730. 
- -trioxyd 730. 
Phosphorus 725. 
Phosphor vernichten 729. 
Phosphorwasserstoff 729. 
Phosphorwolframsaure 

932. 
Photogen 1066. 
Photographie ll22. 
Photoxylin 1053. 
Phthaleine ll57. 
Phthalsii.ure 656. 
Phykoerythrin 115. 133. 
Phykophii.in 115. 
Phylloxera vastatrix 1241. 
Physalin 306. 
Physalis alkekengi 306. 
Physeter macrocephalus 

569. 577. 
Physiologie-Pflanzen 63 
Physis 611. 
Physostigma cylindro-

sperma 368. 
- venenosum 366. 
Physostigmin 367. 1111. 
Physostigmin, saIizyl-

saures UU. 
- schwefeIsaures UU. 
Physostigminum 1111. 
Phytin 729. 
Phytolacca abyssinica 

144. 
Phytologie 63. 
Phytomelan 151. 
Phytosarcodina 112. 
Phytosterin 264. 403. 
Piccolo 1139. 
Picea ajenensis 522. 
Picrasma exceIsa 191. 

Picric acid 1078. 
Pictet-Fliissigkeit 705. 
Pied de chat 294. 
Pierre infernale 967. 
- -ponce 940. 
Pierocarpus marsupium 

583. fI 

Pieverscher Apparat 458. 
Pigmentverfahren 1151. 
Pikolin 1099. 
Pikrasmine 191. 
Pikratpulver 1079. 
Pikrinsaure 1078. 
Pikropodophyllin 169. 
Pikrotoxin 322. 658. 
Piktol 705. 
Pile I blueskinned 606. 
Pili Gossypii 1261. 
Pilierte Seife 1038. 
Pilocarpus jaborandi 224. 
Pilokarpidin 224. 
Pilokarpin 224. 
Pilze 108. 116. 
Pilzkrankheiten del' Pflan-

zen 1239. 
Pilztiere 112. 
Pimarlnsaure 445. 
Pimarolsaure 445. 
Pimarsaure 445. 
Piment 306. 
Pimenta acris 306. 509. 
- officinalis 306. 
Piment couronnee 306. 
- de Cayenne 313. 
- de Guinee 313. 
- de la Jamaique 306. 
- des Anglais 306. 
- des jardins 312. 
- d'Espagne 306. 
Pimentol 509. 
Pimpernell root 168. 
Pimpinella anisum 309. 

472. 
- magna 168. 
- Saponin 169. 
- saxifraga 168. 
Pimpinellin 169. 
Pimpinellwurzel 168. 
Pinen 180. 324. 466. 472. 

486.489.490.498.499. 
503.504.508.509.514. 
515.516.523.535.573. 

- -hydrochlorid 523. 533. 
Pineytalg 577. 
Pininsaure 425. 
Pinites succinifer 426. 
Pinksalz 763. 
Pinolin 1225. 
Pinsel 1231. 
- -Aufbewahrung 1231. 

1244. 
Pint 19. 
Pinus abies 465. 



Pinus alba 465. 
- australis 425. 444. 
- laricio 443. 
- longifolia 522. 
- maritima 443. 
- paJustris 444. 520. 
- pectinata 465. 
- picea 526. 
- pinaster 425 443. 520. 
- pumilio 526. 
- resinosa 520. 
- silvestris 213. 443. 465 
- taeda 444. 425. 
Piper album 333. 
Piperales 122. 
Piper angustifolium 22S. 
- anisatum 326. 
Piperazidine 104l. 
Piperazin 104l. 
Piperazine 1041. 
Piperazinum 1041. 
Piper caudatum 325. 
- cayennense 313. 
- cubeba 325. 
- hispanicum 312. 
Piperin 334. 
Piper jaborandi 224. 
- longum 335. 
- methysticum 163. 
- nigrum 326. 333. 
- officinarum 335. 
- ribesioides 326. 
Piperonal 1090. 
Pipette 1411. 
Pissa au lit champagne 

lS2. 
Pistache 368. 
Pistacia cabulica 423. 
- lentiscUB 423. 
- vera 36S. 
Pistachio·nut 36S. 
Pistazien 368. 
Pistill 21. 42. 83. 
Pittylen 429. 1005. 
Pitty1enseife 1005. 
Piuri 1180. 
Pix alba 424. 
- betulina 429. 
- liquida 42S. 
- - lithanthracis 429. 
- lithanthracis 42S. 
- navalis 42S. 
- nigra 42S. 
Placenta Lini 359. 550. 
- SeminisPapaveris 556. 
Planfilme 1125. 
Plankton 112. 
Planktondiatomeen 113. 
Plantagen Kautschuk 

396. 
Plantaginales 126. 
Plantago arenaria 368. 
- lanceolata 268. 

Sachverzeichnis 

Plantago major 26S. 
- media 26S. 
- psyllium 368. 
Plantain 268. 
Plasmamembran 9S. 
Plasmastriimung 9S. 
Plasmodien 112. 
Plasmodiophorales 112. 
Plasmon U12. 
Plaster 1040. 
Platanthera bifolia 176. 
Platin 974. 
Platina 974. 
Platinbaryumzyaniir 976. 
Platinchlorid 975. 
Platinchlorid - Chlorwas-

serstoff 975. 
Platine 974. 
Platinentwicklungspapier 

115l. 
Platingruppe 634. 974. 
Platinkaliumchlorid 976. 
Platinkaliumchloriir 976. 
Platinmohr 975. 
Platino - Baryum - cyana

tum 976. 
- -cyanure de baryum 

976. 
- ·Kalium chloratum 

976. 
Platin-papier 1150. 1151. 
- -salmiak 974. 
- -schwamm 974. 
- -schwarz 975. 
- -spiegel 975. 
- -tonbad. U49. 
Platinum 974. 
- -Ammonium chIora-

tum 974. 
- chloratum 975. 
PI§.tre 870. 
Platte 81. 1123. 1124. 
- Diapositiv- 1153. 
- farbenempfindliche 

U25. 
- Ferrotyp- 1126. 
- Kollodium- 1124. 
- lichtempfindliche1l24. 
- lichthoffreie 1125. 
- orthochromatische 

1125. 
Plattenkiihlmaschine 

1034. 
Plattenpresse 40. 
Plazenta S3. 
Plomb 900. 
Plombe 1390. 
Plukenetia conophora551. 
Plumbaginales 125. 
Plumbago 753. 
Plumbi acetas 905. 
- iodide 905. 
- iodidum 905. 

Plumbi nitras 907. 
- oxydum 902. 
Plumbum 900. 
- aceticum 905. 
- boricum 907. 
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- hyperoxydatum 90 •. 
- jodatum 905. 
- nitrate 907. 
- nitricum 907. 
- oxydatum 902. 
- - rubrum 903. 
- peroxydatum 904. 
- resinacicum 90S. 
- Bubaceticum 906. 
- suHuricum 907. 
- sulphate 907. 
- tannicum 90S. 
Pneumatische Wanne 663. 
Pockenwurzel 147. 
Pockholz 190. 
Podophyllin 169. 111S. 
Podophyllinum 1118. 
Podophylloquerzetin 169 
Podophyllotoxin 169. 
Podophyllum peltatum 

169. 1118. 
- -rhizom 169. 
- root 169. 
Pogostemon patchouly 

269. 508. 
Pohoal506. 
Poison-ivy-leaves 242. 
Poivre a queue 325. 
- de betel 346. 
- d'Espagne 312. 
- long 335. 
- noir et blanc 333. 
Poix blanche 424. 
- de Bourgogne 424. 
- - houille 42S. 
- juive 406. 
- liquide 428. 
- navale 428. 
- noire 42S. 
Pol 89l. 
Polarisiert 657. 
Polei 268. 
Polianit 926. 
Polianthes tuberosa 1269 
Polieren 888. 
Polierheu 259. 
Polier-rot 1184. 
Politur 1230_ 
- -lacke 1230. 
Pollen 82. 
- -sack 82. 
- -schlauch 84. 8S. 
Pollux S02. 
Polluzit S02. 
Polnischer Hafer 326. 
Polonium S82. 
Polychroit 280. 
Polygala amara 269. 
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Polygala amer 269. 
- ·saure 182. 269. 
- senega 181. 
Polygam 80. 
Polygamarin 269. 
Polygonales 122. 
Polygonum aviculare 

270. 
- bistorta 144. 
Polygony 270. 
Polykotyledoneen 71. 95. 
Polymerisieren 644. 
Polymolybdansaure 931. 
Polymorph 34. 695. 
Polypodium vulgare 169. 
Polyporus fomentarius 

128. 
- officinalis 129. 
Polysaccharide 649. 
Polysolve 107l. 
Polysulfid 627. 695. 
Polysulfure de potassium 

769. 
Polythionsaure 703. 
Polyvalenz 617. 
Poma Aurantii immatura 

310. 
- Colocynthidis 323. 
Pomaden 1265. 
Pomadenkorper 460. 
Pomegranate. peel 205. 
Pomeranzen-blatter 215. 
- -bliiten 284. 
- -01, bitteres 473. 
- -61, siiJ3es 473. 
- -schale 193. 
- unreife 310. 
Pommades 460. 
Pompejanisch Rot 1183. 
Pompona Vanille 343. 
Popkorn 360. 
Poplar buds 213. 
Poppy heads 331. 
- -oil 556. 
- -seed 365. 
Populus balsamea 213. 
- nigra 213. 
Porenkapsel 91. 
Porsch 264. 
Porst 264. 
Portugalol 473. 
Portlandzement 857. 
Porzellan 939. 
Porzellan-erde 939. 1174. 
- -morser 21. 
- -schale 1395. 
- -ton 939. 
Positiv 1123. 1131. 1146. 
- elektrisch 630. 
- -herstellung 1146. 
Pospisil Apparat 5. 
Post-auf trag 1386. 
- -kleister 1059. 

Sachverzeichnis. 

Post-nachnahme 1386. 
- -numerando 1390. 
- -prokura 1365. 
- -scheckordnung 1382. 
- -versandbestimmun-

gen fiir Briefe 1375. 
- - - I>rucksachen 

1376. 
- - - Geschaftspa

piere 1376. 
- - - Mischsendun-

gen 1376. 
- - - Packchen 1376. 
- - - Pakete 1-376. 
- - - Postanweisun-

gen 1376. 
- - - Postkarten 

1376. 
- versandbestimmungen 

fUr Warenproben 1376. 
- - - Wertsendungen 

1376. 
Potasse carbonatee 776. 
- caustique ou a la 

chaux 766. 
Potassii acetas 776. 
-- arsenite 776. 
- bicarbonas 780. 
- bichromas 783. 
- Bromidum 773. 
- Carbonas 776. 779 
- chloras 781. 
- chromas 783. 
- cyanidum 774. 
- ferricyanidum 786. 
- ferrocyanidum 785. 
- permanganas 79l. 
- sulphas 795. 
- tartras 796. 
- - acidus 799. 
Potassium 765. 
- arsenite 776. 
- carbonate 776. 
- chlorid 770. 
- chloroplatinite 976. 
- iodide 771. 
- metallique 765. 
- nitras 787. 
Potentilla silvestris 183. 
Pottasche 776. 
- ausgeriihrte 777. 
- ausgeschlagene 777. 
- gereinigte 779. 
Pottlot 753. 
Pottwal 569. 577. 
Poudre hypnotique de 

Jacobi 962. 
Poudre de lycopode 376. 
- des chartreux 743. 
- persane 297. 
Poudrette 1236. 
Pouliot 268. 
Pourpre francaise 1167. 

Priidisponiert 788. 1212. 
Pranumerando 1390. 
Praparationslack 1221. 
Prasentant 1383. 
Praseodym 945. 
Prazipitat 34. 1238. 
- gelbes 956. 
- rotes 956. 
- schmelzbares 960. 
Prazipitieren 34. 625. 
Prazipitiertes Knochen-

mehl 869. 
Prazisionswage 14. 
Precipitaded sulphur 701. 
Precipite blanc 959. 
- rouge 956. 
Preiskurant 1390. 
Preiselbeerblatter 244. 

245. 
Prele elev6e 259. 
Premier jus 577. 
PreJ3bernstein 427. 
PreBbeutel 40. 
PreJ3block 40. 
Pressen 40. 
-, hydraulische 40. 
Pressung 449. 
PreJ3honig 1045. 
PreBschwamm 594. 
PreBtalg 541. 577. 
PreJ3tuch 40. 
PreBwiirfel 1050. 
PreuBisch Blau 1188. 
PreuJ3ischer Morgen 20 
Primamargarin 577. 
PrimapreJ3talg 541. 577. 
Primordialzustand 96. 
Primula elatior 297. 
- -Kampfer 297. 
- officinalis 297. 
Primulales 125. 
Primulawurzel 297. 
Primelwurzel 297. 
Principes 121. 
Prinzipal 1362. 
Prinzip der Erhaltung des 

Stoffs 615. 
Prioritat 1390. 
Privatbeamtenpensions-

gesetz 1368. 
Privilegium 1390. 
pro anna 1390. 
Probebilanz 1372. 
Probierlgas 6U. 
Probiernadel 971. 
Probierrohr 1395. 
Probierrohrhalter 1395. 
Probierstein 971. 
Projektionsapparat 1131. 
Prokura 1365. 
- bedingte 1365. 
Prokurist 1365. 
Prom esse 1390. 



Propandisaure 1043. 
Propenol 642. 
Propionsaure 536. 645. 
Pro polis 567. 
Proponal 1043. 
Proportional 10. 
Proprehandel 1390. 
Propylalkohol 641. 
Propyltoluol 653. 
pro rata 1390. 
Prosenchymatisch 102. 
Prospekt 1390. 
Prosperieren 1390. 
Protalbinpapiere 1147. 
Protalbinsaure 631. 
Protargol 970. 
Proteales 122. 
Proteide 660. 
Proteine 660. 
Proteinkorper 99. 177. 

241. 
Proteinstoffe 359. 659. 
Proteinoide 660. 1113. 
Protest 1385. 
Prothallium 118. 
Protium altissimum 502. 
Protochlorured'antimoine 

741. 
-defer 917. 
- de manganese 927. 
- - mercure 957. 
- - soufre 702. 
Protoiodure de mercure 

960. 
Protojoduretum Hydrar. 

gyri 960. 
Protokatechusaure 1089. 
Protokoll 1390. 
Protokosin 285. 
Protonema ll8. 
Proto phosphate de fer 

922. 
Protopin 259. 
Protoplasma 96. 98. 
Protosulfure d' antimoine 

742. 
Protosulfure de fer 916. 
Prototyp fiir das Kilo· 

gramm 15. 
- flir das Meter 20. 
Protoveratridin 157. 
Protoveratrin 157. 
Protoxyde de baryum 873. 
- - plomb 902. 
Provencerol 553. 
Provenienz 1390. 
Provision 1390. 
Pvovitamin 650. 
Prozent 1390. 
ProzeLl, chemischer 612. 
Prlifung auf Sauren bzw. 

Anionen 1410. 
Prlifung der Waagen 18. 

Sachverzeichnis. 

Prunase 467. 
Prunus amygdalus 344. 
- cerasus 189. 382. 
- domesticus 382. 
- lauro-cerasus 227. 
- spinosa 241. 282. 
Prussian blue 1188. 
Prussiate jaune 785. 
Prussic acid 757. 
Pseudojervin 157. 
PseudolOsungen 631. 
Pseudoononin 167. 
Pseudotsuga taxifolia 520. 
Psychotrin 161. 
Pteridophyta 118. 
Pterocarpus draco 414. 
- marsupium 583. 
- santalinus 1168. 
Ptomaine 548. 
ptyalin 661. 
Ptychotis ajowan 527. 
Puccinia Menthae 230. 
PuddlingsprozeLl911. 912 
Puder 1265. 
- -mehl 1057. 
Pulmonaire officinale ou 

commune 271. 
Pulmonaria officinalis 271. 
Pulmonary 271. 
Pulpa Cassiae 319. 
- Tamarindorum cruda 

339. 
- - depurata 339. 
Pulpe du tamarinier de 

I'Inde 339. 
Pulsatilla pratensis 271. 
- vulgaris 271. 
Pulu Paku Kidang 380. 
Pulveres 1256. 
Pulverholzrinde 205. 
Pulver-mischungen 41. 

1256. 
- -morser 42. 
- -munition 1336. 
Pulvis albificans 964. 
- Algarothii 741. 
Pumice 940. 
Pumpion-seed 354. 
Punica granatum 205. 280. 
Punktlosigkeit 1135. 
Puppen 178. 
Purgene 1092. 
Purgier-korner 354. 
- -schwamm 129. 
Purging - buckthorn- ber-

ries 335. 
Purpurin 1164. 
Purpur, vegetabilischer 

1167. 
Purree 1180. 
Pustlampe 1140. 
Putzmittel fiir Metalle 

1272. 
Buchheister-Ottersbach. I. 15. Auf!. 
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Putztil 1062. 
Putzsaure 1019. 
Puzzuolanzement 857. 
Pyknometer 53. 
Pyoctanine bleu Il18. 
Pyoctaninum coeruleum 

1118. 
Pyramidon 1099. 
Pyrazolonum dimethyl

aminophenyldimethy
licum 1099. 

Pyrazolonum phenyldi-
methylicum 1098. 

- - salicylicum 1098. 
Pyren 651. 
Pyrethrin 170. 
Pyrethron 299. 
Pyrethrosin 299. 
Pyrethrotoxinsaure 299. 
Pyrethrum carneum 297. 
- cinerariaefolium 297. 
- root 170. 
- roseum 297. 
- Willemoti 297. 
Pyridin 659. 1099. 
- -basen 471. 
Pyridinum 1099. 
Pyrit 916. 
Pyroarsensaure 739. 
Pyroborsaure 749. 
Pyroborsaures Natrium 

814. 
Pyrochromate 929. 
Pyrochromsaure 929. 
Pyrogallic acid 1082. 
Pyrogallol 656. 1082. 
Pyrogallolum 1082. 
Pyrogallussaure 1082. 
Pyroligneous acid 1013. 
Pyrolusit 925. 926. 
Pyrometer 49. 
Pyrophor 619. 946. 
Pyrophosphate 731. 734. 
- de fer 922. 
- - soude 833. 
Pyrophosphoric acid 734. 
Pyrophosphorsaure 731. 

734. 
Pyrophosphorsaures 

neutr. Natrium 833. 
Pyrophosphorsaures 

Natron 833. 
Pyroschwefelsaure 703. 

706. 
Pyrotechnik 782. 
Pyrovanadinsaure 748. 
Pyroxylin 1052. 
Pyrrol 471. 1098. 

qhm 20. 
qkm 20. 
qm 20. 
Quadratkilometer 20. 

94 
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Quadrat-meter 20. 
- -rute 20. 
Qualitat 1390. 
Quantitat 1390. 
Quantum 1390. 
Quartal 1390. 
Quarz 757. 
- .glasgefaBe 158. 
- -sand 757. 
Quassia amara 191. 
- wood 191. 
Quassienholz 191. 
Quassiin 19l. 
Quebracho bark 207. 
- -holz 208. 382. 
- -rinde 207. 
Queckenwurzel 156. 
- rote 146. 
Quecksilber 953. 
- -amidochlorid 959. 
- -barometer 24. 
- ·bichlorid 958. 
- -chlorid 958. 
- -chloriir 957. 
- - sublimiertes 957. 
- -jodid 960. 
- .jodiir 960. 
-'- Knall- 962. 
- -mohr 962. 
- olsaures 962. 
- -oleat 962. 
- -oxyd 956. 
- - gefalltes 956. 
- - gelbes 956. 
- -prazipitat, weiBes 

959. 
- - - schmelzbares 

960. 
- -oxydsulfat 963. 
- - basisch 963. 
- -oxyd, schwefelsaures 

963. 
- -oxydul, schwefel-

saures 963. 
- - -sulfat 963. 
- -salbe 1259. 
- -sublimat 958. 
- -sulfid 953. 962. 
- -zyanid 961. 
Quellen, indifferente 672. 
Quendel 274. 
- -01517. 
- romischer 275. 
Quentchen 16. 
Quercus aegilops 382. 
- cerris 380. 
- infectoria 380. 
- occidentalis 211. 
- pedunculata 368. 382. 
- robur 208. 
- sessiliflora 208. 368. 

380. 382. 
- suber 211. 

Sachverzeichnis. 

Quercus tinctoria 1167. 
- valonia 380. 
Querzetin 1160. 1167. 
Querzit 208. 369. 
Querzitrin 1167. 
Querzitron-extrakt 1167. 
- .rinde 1167. 
Quetschhahn 1413. 
Queue de cheval 259. 
Queues de cerise 189. 
Quicksilver 953. 
Quillaja bark 208. 
- -rinde 208. 
- -saure 209. 
- saponaria 208. 
Quillajin 209. 
Quina Quina 201. 
Quinice keruels 354. 
Quinina n05. 
Quininae bisulphas 11 05. 
- hydrochloridum 1106. 
- sulphas 1106. 
Quinine 1105. 
- brute 1107. 
Quinoidine 11 07 . 
Quinosol noo. 
Quintal 15. 
Quitch root 156. 
Quitschen 338. 
Quitten-friichte 355. 
- -keme 354. 
- -samen 354. 

Rabatt 1390. 
Racemus 85. 
Racine d'aconit 137. 
- d'acore 145. 
- d'altMe 138. 
- d'angelique 140. 
- d'aristoloche cIematite 

141. 
- d'armoise 142. 
- d'arnica 142. 
- d'arum 141. 
- d'aunee 151. 
- de bardane 143. 
- - belladone 143. 
- - benoite 146. 
- - boucage 168. 
- - bugrane 167. 
- - bryone blanche 

144. 
- - buglosse 137. 
- - cabaret 142. 
- - carline acaule 146. 
- - chiendent 156. 
- - chiendent des Indes 

185. 
- - chicoree 147. 
- - Colombo 148. 
- - consoude 149. 
- - curcuma 149. 
- - dictame 150. 

Racine de fugere miUe 
151. 

- - galanga 152. 
- - gelsemium 153. 
- - gentiane 154. 
- - gingembre 186. 
- - ginseng 155. 
- - guimauve 138. 
- d'hydrastis 158. 
- d'imperatoire 159. 
- d'ipecacuanha 160. 
- d'iris 162. 
- de Kawa·Kawa 163. 
- de jalap 158. 
- - laiche des sables 

146. 
- - liveche 163. 
- - meum 166. 
- - mors du diable 

166. 
- d'orcanette 137. 
- de panna 167. 
- - pareire 168. 
- - persil 168. 
- - persil-de-bouc 168. 
- - polygala de Vir-

ginie 181. 
- - pivoine 167. 
- - podophylle 169. 
- - pyrethre 170. 
- - ratanhia 17l. 
- - reglisse 164. 
- - rhapontic 176. 
- - rhubarbe 171. 
- - salsepareille 178. 
- - saponaire 177. 
- - sassafras 180. 
- - saxifrage 168. 
- - vaIeriane 183. 
- - vetiver 185. 
- - zedoaire 186. 
Rack 996. 
Racki 423. 
Radial 104. 
Radices 136. 
Radikale 618. 637. 
Radioaktiv 764. 882. 
Radioakti ve Heilquellen 

882. 
Radioaktivitat, induzierte 

882. 
Radiothor 765. 882. 
Radium 881. 
- -blei 88l. 
- ·leuchtfarben 765. 
Radix Aconiti 137. 
- Alcannae 137. 
- Althaeae 138. 
- Anchusae tinctoriae 

137. 
- Angelicae 140. 164. 
- Apii hortensis 168. 
- Arctii 143. 



Radix Aristolochiae 
longae 141. 

- - pistolochiae 141. 
- - rotundae 141. 
- .Arnicae 142. 
- .Artemisiae 142. 
- Asari 142. 
- Asclepiadis 143. 
- Bardanae 143. 
- Belladonnae 143. 
- Bryoniae 144. 
- Cardopatiae 146. 
- Carlinae 146. 
- Caryophyllatae 146. 
- Cervariae alba 155. 
- Cichorii 147. 
- Colombo 148. 
- Colubrinae 149. 
- Columbo 148. 
- Consolidae 149. 
- Dictamni 150. 
- Enulae 151. 
- Foeniculi ursini 166. 
- Gelsemii 153. 
- Gentianae albae 155. 
- - (rubrae) 154. 
- Ginseng americanae 

155. 
- GIycyrrhizae 164. 
- Helenii 151. 
- Hibisci 138. 
- Hirundinariae 143. 
- Inulae 151. 
- Ipecacuanhae 160. 
- - albae 161. 
- - annulatae 160. 
- - deemetinisata 161. 
- - farinosa 161. 
- - lignosa 16I. 
- - sine Emetino 161. 
- - striata 161. 
- I varanchusae 185. 
- Jalapae 158. 
- - laevis 159. 
- - orizabensis 159. 
- Kava-Kava 163. 
- Lappae majoris 143. 
- Laserpitii 163. 
- Levistici 163. 
- Ligustici 163. 
- Liquiritiae 164. 
- Mei 166. 
- Meu 166. 
- Morsus Diaboli 166. 
- Ononidis 167. 
- Paeoniae 167. 297. 
- Pareirae bravae 168. 
- Petroselini 168. 
- Pimpinellae 168. 
- PolygaIae virginianae 

181. 
- Primulae 297. 
- Pyrethri 170. 

Sachverzeichnis. 

Radix Ratanhiae 171. 
- - peruvianae 171. 
- Rhei 171. 
- - rhapontici 176. 
- Rubiae Tinctorum 

116!. 
- Saponarlae aegyptica 

178. 
- - hungarica 178. 
- - levantica 178. 
- - rubrae 177. 
- Sarsaparillae 178. 
- - german. 146. 
- Sassafras 180. 
- Senegae 181. 
- Serpentariae 141. 149. 
- solstitiales 147. 
- Succisae 166. 
- Sumbuli 182. 
- Symphyti 149. 
- Taraxaci 182. 
....... - c. Herba 183. 
- Valerianae 183. 
- - citrina 185. 
- - montana hercynica 

185. 
- - thuringica 185. 
- Vetiverae 185. 
- Vincetoxici 143. 
- Vitis albae 144. 
Raucher-essenz 1269. 
- -essig 1269. 
- -mittel 1268. 1269. 
- -papier 1269. 
- -pulver 1269. 
- -tinktur 1269. 
Raffinade 1049. 
- fliissig 1044. 
Raffinadenwurfel 1050. 
Raffinieren 37. 60. 537. 
Raffinierter Schellack 421. 
Rainfarnbliiten 302. 
Rainfarnol 519. 
Raisin 344. 
Raisins 344. 
- de Corinthe 344. 
Ramie 277. 764. 
Ramiere 476. 1390. 
Ranales 122. 
Randbliiten 126. 
Ranke 68. 
Ranzigwerden 538. 
Rape-seed-oil 556. 
Raphiden 100. 
Rapidentwicker 1142. 
Raps 556. 
Rapsol 556. 
RA.pure de corne de cerl 

602. 
Rasenbleiche 565. 
Rasenstein 1182. 
Rast 912. 
Rataffia 995. 
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Ratanhia-gerbsaure 171. 
- -rot 171. 
- -wurzel 171. 
- - Brasil 171. 
- - Granada 171. 
- - Mexico 171. 
- - Savanilla 171. 
- - Texas 171. 
Rattenvertilgung 1240. 
Rauchende Schwefelsii.ure 

706. 
Rauchopium 590. 
Rauhhonig 1045. 
Raupen.fackel 1241. 
- -vernichtung 1241. 
Rauschgelb 1178. 
Rautenol 515. 
Raw umber 1185. 
Razemate 647. 
Razemische Weinsaure 

647. 
Reagens 634. 1396 . 
Reagenzpapier 1254. 
Reagieren 1390. 
Reaktion 512. 
Reaktionstopfe 1171. 
Realgar 734. 
Realisieren 1390. 
Reaumur-Thermometer 

49. 
Rebenschwarz 1199. 
Reblausvernichtung 1241. 
Recherchieren 1390. 
Rechtsweinsaure 1020. 
Recepisse 1387. 
Redbean 358. 
Redigieren 1390. 
Red lead 903. 
Red ochre 1182. 
Redondaphosphat 727. 
Red-poppy-flowers 300. 
Reduktion 620. 
Reduktionsflamme 1400. 
Reduktionsmittel 620. 
Reduzieren 625. 1390. 
Reell 1390. 
Re£erat 1390. 
Reflektant 1390. 
Refiisieren 1'390. 
Regenbogenfarben 1133. 
Regenerationsverfahren 

865. 
Regenerat-Kautschuk400. 
Regenerieren 709. 1232. 
Register 1370. 1390. 
RegreBnahme 1385. 1390. 
RegreBsumme 1386. 
Regule d'antimoine 739. 
Regulieren 1391. 
Reguhls Antimonii 739. 

740. 
Rehbraun 1184. 
Reibschale 21. 42. 

94* 
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Reibstein 1206. 
Reibungsvermogen 1064. 
Reihe der Fettsii.uren 644. 
Reihe, homologe 637. 
- isologe 637. 
- des Methans 637. 
Reihen 110. 
- -bild 1131. 
- -gruppen 110. 
Reine de bois 266. 
Reinigung von Gefii.Ben 

44. 1245. 
- von Handen u. Klei

dungsstiicken 1245. 
- von beschmutzten 

Schildem 6. 
Reinkultur Ill. 
Reinverdienst 1372. 
Reis 364. 
Reisekamera 1128. 
Reiskleie 364. 
- -schrot 364. 
- -starke 1057. 
ReiBblei 753. 
Rekapitulieren 1391. 
Reklame 1391. 
Reklamieren 1391. 
Rekognoszieren 1391. 
Rektifikation 37. 452. 
Rektifizieren 37. 452. 
Rekurs 1391. 
Relativ 1390. 
Rembours 1385. 1391. 
Remittent 1383. 
Renegrida 597. 
Reng 222. 
Renouee des oiseaux 270. 
Rentabel 1391. 
Reorganisieren 1391. 
Reseda-bliitenol 510. 
- -geraniol 510. 
- -griin 1195. 
Reserve 1391. 
- -nahrung 1054. 
- -starke 99. 
Resina 404. 
- Acaroidis 405. 
- alba 424. 
- Anime 406. 
- burgundica 424. 
- Copal 409. 
- Dammarae 412. 
- Draconis 413. 
Resinae 404. 
Resinae empyreumaticae 

427. 
Resina elastioa 396. 
- Elemi 414. 
- Guajaci 415. 
- Jalapae 416. 
- Lacoae 417. 
- Ladanum 422. 
- Mastiche 422. 

Sachverzeichnis. 

Resina Pini 424. 
- Sandaraca 425. 
- Soammonii 395. 
- Succini 426. 
- Tacahamaca 427. 
Resinate 404. 
Resinatfarben 1199. 1203. 
Resinatfirnis 1214. 
Resinatsikkativ 1210. 
Resine anima ocoiden-

tale 406. 
- de gayac 415. 
- jalap 416. 
- tacamaque 427. 
- de xanthorOO 405. 
Resorbieren 1262. 
Resorcine 1080. 
Resorcinum 1080. 
Resorzin 653. 1080. 
Respekttage 1391. 
Reste chemischer Ver-

bindungen 618. 
Retamon 510. 
Retorte 36. 
- tubulierte 36. 
Retortengraphit 753. 
Retourrechnung 1386. 
Retusche 1146. 
Reuniol 514. 
Revers 1391. 
Revertex 397. 
Revision 1391. 
Revisor 1391. 
.Revolverblende 1136. 
Rezacata 343. 
Rezente Kopale 410. 
Rezipient 682. 
Rhabarber 171. 
Rhabarberwurzel 171. 
Rbamnales 124. 
Rhamnazin 1160. 
Rhamnetin 1160. 
Rhamnin 336. 
Rhamnoemodin 336. 
Rhamnus amygdalina 

1160. 
- oathartica 335. 
- frangula 205. 336. 
- infectoria 1160. 
- Purshiana 209. 
- saxatilis 1160. 
- tinctoria 1160. 
Rhapontic root 176. 
Rhapontikwurzel 176. 
Rhatany root 171. 
Rhein 174. 
Rheosmin 174. 
Rheinischer FuB 20. 
Rheum-gerbsii.ure 174. 
- palmatum 171. 
- rhaponticum 176 
Rhizootonia Crocorum 

279. 

Rhigolen 1061. 
Rhizoiden 66. U8. 
Rhizoma 69. 
- Ari 141. 
- Amicae 142. 
- Asari 142. 
- Bistortae 144. 
- Calami 145. 
- Caricis 146. 
- Chinae (nodosae) 147. 
- Curcumae 149. 
- Filiois 151. 
- - mundatum 151. 
- Galangae majoris 153. 
- - minoris 152. 
- Graminis 156. 
- Hellebori albi 156. 
- - nigri 157. 
- - viridis 157. 
- Hydrastis 158. 
- Imperatoriae 159. 
- !reos 162. 
- Iridis 162. 
- - pro Infantibus 162. 
- Ostruthii 159. 
- Pannae 167. 
- Podophylli 169. 
- Polypodii 169. 
- Rhei 171. 
- Tormentillae 183. 
- Veratri albi 156. 
- Zedoariae 186. 
- Zingiberis 186. 
Rhizome de bistorte 144. 
- - polypode 169. 
- et racine de geIsa-

mium 153. 
Rhodan 753. 
- -aluminium 939. 
- -ammonium 850. 
Rhodanate 753. 
- de potasse 770. 
Rhodanide 753. 
Rhodan-kalium 770. 
- -quecksilber 770. 
- -verbindungen 753. 
- -wasserstoffsii.ure 753. 
Rhodinol 514. 
Rhodium 974. 978. 
Rhodophyoeae U5. 
Rhoeadales 123. 
Rhoeadin 300. 
- -sii.ure 300. 
Rhubarb root· 171. 
Rhus coriaria 1169. 
- cotinus U60. 1169. 
- metopium 191. 
- semialata 380. 
- succedanea 569. 
- toxioodendron 242. 
- vernioifera 435. 569. 
Rib-grass 268. 
Ribes nigrum 223. 



Rice 364. 
Ricinus communis 557. 
Riechkissen 1269. 
RiechsaIze 1269. 
Riementang 135. 
Rimesse 1384. 
Rinde 104. 
Rinden 192. 
Rindermark 561. 
Rindertalg 576. 
Ringe aus gepreBtenKork-

abfii.llen 21. 
Ringelblumen 280. 285. 
Ringelektronen 614. 
Ringerlasung, froBchisoto· 

nische 808. 
RingfOrritig verbundene 

Kohlenstoffatome 651. 
Rinmansgrtln 1195. 
Rispe 86. 
Rizin 559. 
Rizinisolsaure 559. 
Rizinolsaure 559. 
Rizinstearinsaure 559. 
Rizinus·al 557. 
- ·same 536. 
- -alsulfosaure 559. 
- -samen 557. 
Roasted·acorn·seeds 368 
Robbentran 549. 
Robes de haricot 332. 
Roburit 853. 
Rochellesalz 797. 
Rodinal 1141. 
Rahlstee 230. 
Rahren-bliitler 126. 
- -gummigutt 392. 
- -kassie 318. 
- -lack 417. 418. 
- -manna 1001. 
- -zimt 318. 
Ramische Bertramwurzel 

170. 
R6mischer Kiimmel 326. 
Ramischer Quendel 275. 
Rastgummi 1059. 
Rastverfahren (Blei) 900. 
Roh-ausschnitt 576. 
- -benzin 1062. 
- -brennpetroleum 1064. 
- ·eisen 911. 
- -honig 1045. 
- -kern 576. 
- -medizinaltran 548. 
- -nutzen 1372. 
- ·al 1066. 
- -petroleum 1060. 
- -soda 819. 
- -verdienst 1372. 
Rohrzucker 649. 1048. 
- aus Ruben 1048. 
- - Zuckerrohr 1048. 
Rohschwefel 696. 

Sachverzeichnis. 

Roh-sprit 989. 
- -zucker 1048. 
Rokzellin 1181. 
Rollenquetscher 1149. 
Rollfilmkamera 1131. 
Rollfilme 1125. 1126. 
- -kassetten 1126. 
Romanzement 857. 
Romarin sauvage 264. 
Romei 290. 
Rompniisse 362. 
Roob Juniperi 329. 
- Sambuci 336. 
- Sorborum 338. 
Rosa alba 510. 
- -blech 1168. 
- canina 326. 
- centifolia 300. 510. 
- damascena 300. 510. 
- gallica 300. 
- moschata 510. 
Rosales 123. 
Rosanilin 1156. 
Rosa provincialis 510. 
- ·salz 763. 
Rose Dammar 413. 
Rose-flowers 300. 
- mallow 296. 
Rosemary-leaves 233. 
Rosen·blatter 300. 
- -hoIzal 510. 
- -01 510. 
- - konkretes 514. 
- - synthetisches 514. 
- .paprika 312. 
- -pomade 512. 
Rosenrote Algen 115. 
Rosenwachs 514. 
Rosenwasser 512. 
- und Benzoetinktur 

mischen 1259. 
Roseol 514. 
Roshaal 493. 
Rosiersalz 763. 
Rosmen 344. 
Rosmarin-blii.tter 233. 
- -01 514. 
Rosmarinus officinalis 233. 
Rost entfernen 891. 
Rostpilz 230. 
RoBegel 601. 
RoBfenchel 333. 
RoBmark 561. 
RoBpappelbliitter 227. 
RoBschwefel 697. 
RoBwurz 146. 
Rotalgen 115. 
Rotation 98. 
Rotationsblende 1136. 
Rotbriichig 913. 
Rot-beize 937. 
- -bleierz 900. 
- -eisenerz 1132. 

Rot·eisenstein 911. 
- .holz 1159. 
- -kreide 940. 
- -kupfererz 946. 
Rotsalz 812. 
Rotstein 783. 
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Rote Queckenwurzel 146. 
- Rinden 202. 
Rottange 115. 
Rottlera tinctoria 378. 
Rottlerin 379. 380. 
Rotu1ae 1255. 
- Menthae piperitae 

1255. 
Roucou 1166. 
Rouge anglais 1182. 
- de chrome 1187. 
- - fer 1182. 
- - Japon 1183. 
- - Nuremberg 1182. 
- - Paris 1184. 
- - Portugal 1168. 
- - Vesuve 1183. 
- imperial 1182. 
- vegetal 1168. 
RouleauschlitzverschluB 

1137. 
RouleauverschluB 1137. 
Royal blue 1190. 
Ruberythrin 1164. 
- -saure 1164. 
Rubiales 126. 
Rubia peregrina 1164. 
- Tinctorum 1164. 
Rubidium 765. 801. 
- -nitrat 802. 
- nitricum 802. 
- -Platinchlorid 802. 
- Platinum chloratum 

802. 
- -suHat 802. 
- suHuricum 802. 
Rubijervin 157. 
Rubin 933. 
Rubinglas 758. 
Rubinlack 420. 
Rubus fruticOBUS 233. 
- idaeus 233. 
Riibenfarmig 65. 
Riibenmelasse 1049. 
Riibal 556. 
- mineralisiertes 557. 
- raffiniertes 557. 
Riibsen 556. 
Riickennaht 83. 
Riickenseite des Blattes 

72. 
Riickzoll 1379. 1391. 
Rue 272. 
- des jardins 272. 
- Leaves 272. 
Riisterrinde 212. 
Ruhrkrautblumen 302. 
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Ruhrrinde 194. 210. 
Ruhrwurzel 148. 
Rukubliitter 269. 
Rum 995. 
- -ather 1009. 
- -couleur 1050. 
- -farbe 1050. 
- Fasson- 995. 
- Kunst- 995. 
Rum, Verschnitt- 995. 
Rumex alpinus 155. 
Runde Hohlwurzel 14l. 
Rupture-wort 262. 
Rusaol 493. 
RuB 1197. 
Russen 595. 
Russischbraun 1184. 
Russischer Leim 1115. 
Ruta graveolens 272. 515. 
Rute 20. 
Ruthenium 974. 978. 
Rutherford 619. 
Rutil 763. 
Rutin 272. 

Saalwachs 1270. 
Saalwachspulver 1270. 
Sabadilla officinalis 369. 
Sabalin 369. 
Sabadillsamen 369. 
Sabina officinalis 272. 
Sabine 272. 
Sabinol 272. 515. 
Sacatilla 597. 
Saccharate 1048. 
Saccharin 1085. 
- losliches 1085. 
- solubile 1085. 
Saccharometer 54. 
Saccharomyces kefir 66l. 
Saccharose 1048. 
Saccharum 1048. 
- amylaceum 1043. 
- Lactis 105l. 
- officinarum 1048. 
- Saturni 905. 
- tostum 1050. 
Sachet 1269. 
Sachtolith 1177. 
Sacred bark 209. 
Sadebaum-kraut 272. 
- -friichte 329. 
- -01 515. 
Sachsischblau 119l. 
Sages pane, Gefahren der 

46. 
Samischledergerberei 550. 
Sattigungsvermogen 617. 
Sauerlinge 671. 
Saulenwaage 12. 
Saure 619. 620. 630. 644. 
- abfiillen 1244. 
- -anhydride 620. 

Sachverzeichnis. 

Saure-asphalt 407. 1068. 
- -bezeichnungen 622. 
- -erzeuger 662. 
- filtrieren 1246. 
- -gradermittlung 540. 
- -harz 407. 
- -hydrat 620. 
- isomere 645. 
- normale 645. 
- organische 644. 
- Priifung auf 622. 1410. 
Saure-Radikal 62l. 
- salpetrige 720. 
- unterschweflige 703. 
- -versandflaschenstop-

sel 1245. 
- -vorpriifung 1402. 
- -zahl 540. 
Saurigkeit der Basen 623. 
Saffron 278. 
Saflor 1167. 119l. 
- -bliiten 280. 
- -gelb 1168. 
- -rot 1168. 
Safran 278. 
- batard 1167. 
- d'Orange 280. 
- du Comtat 280. 
Safranin 282. 
Safransurrogat 282. 1078. 
Safrantod 279. 
Safran wilder 1167. 
Safrol 180.472.516.517. 

535. 
Saftgriin 336. 
Safthahne 9. 
Saftige Friichte 88, 91. 
Sage-leaves 234. 
Sago 1058. 
- Kartoffel- 1059. 
- Palm- 1058. 
- Tapioka- 1056. 
Sagos farinifera 1058. 
- laevis 1058. 
- Rumphii 1058. 
Sagradawein 210. 
Sakkakaffee 352. 
Sal Acetosellae 789. 
- amarum 889. 
- anglicum 889. 
- ammoniacum 846. 
Salangaschwalbe 132. 
Salbeiblatter 234. 
- -01515. 
Salben 1259. 
- Bereitung der 43.1259. 
- in Tubenpackung 44. 
- -miihlen 43. 
- -reibmaschine mit 

Schwungrad 43. 
Sal commune 806. 
- Cornu Cervi 852. 
- culinare 806. 

Sal de duo bus 795. 
Saldieren 1371. 1391. 
Saldo 1391. 
- Vortrag 1370. 
Salep 176. 
-, Levantiner 176. 
-, Orientalischer 176. 
-, Persischer 176. 
Sal Gemmae 808. 
Salicales 122. 
Salicylate d'analgesine 

1098. 
- d'antipyrine 1098. 
- de phenol 1089. 
- - phenyle 1089. 
- - Boude 834. 
Salicylic acid 1086. 
Salicylid Chloroform 980. 
Saligenin 658. 
Salinische Wasser 67l. 
Salipyrin 1098. 
Salix alba 210. 
- fragilis 210. 
- pentandra 210. 
Salizin 210.213.605.658. 

1087. 
Salizyl-aldehyd 1093. 
- -amylester 1088. 
Salizylid-Chloroform 980. 
Salizylsaures Antipyrin 

1098. 
Salizylsaure 217. 1086. 
- kristallisierte 1086. 
- -methylester 493. 
- Nachweis in Frucht-

saften 1088. 
- - in Milch 1088. 
- -phenylester 656. 1089. 
- prazipitierte 1086. 
- -streupulver 1256. 
Salizylsaurer Methylather 

493. 
Salizylsaures Natrium 

834. 
Sal marinum 808. 
Salmiak 846. 
- -element 893. 
- -geist 844. 
- kristallisierter 846. 
- reiner 847. 
- -spiritus 844. 
- sublimierter 846. 
Sal mirabile Glauberi 838. 
- - perlatum 83l. 
Sal Nitri 787. 
Salol 1089. 
Salolum 1089. 
Salonflammen 1275. 
Salpeter-Atherweingeist 

1024. 
- -geist, versiiBter 1024. 
- kubischer 827. 
- -papier 788. 1253. 



Salpeter-plantage 787. 
- -saure 719. 720. 
Salpeterllaure-athylather 

648. 
- -anhydrid 719. 720. 
- gl:'bleichte 721. 
- rauchende 722. 
- reine 722. 
- rohe 720. 
- Ubersichtstafel 

724. 
Salpetersaurer Baryt 876. 
Salpetersaures Aluminium 

938. 
- Ammonium 853. 
- Barium 876. 
- Bleioxyd 907. 
- Eisenoxyd 921. 
- Kadmium 900. 
- Kalium 787. 
- Kupferoxyd 950. 
- - -ammonium 950. 
- Natron 827. 
- Nickel 909. 
- - -ammonium 909. 
- Silber 967. 
- Strontium 880. 
- Strychnin 1108. 
- Uranoxyd 932. 
- Uranyl 932. 
- Zeroxydammonium 

946. 
- Zeroxydulammonium 

946. 
Salpetrigsaures Kalium 

789. 
- Natrium 830. 
Sal Petrae 787. 
Salpetre 787. 
Salpetrige Same 719.720. 
Salpetrigsaureaethylather 

648. 
Salpetrigsaure-Amylather 

648. 1025. 
Salpetrigsaureanhydrid 

719. 
Salpetrig-Salpetersaure

anhydrid 721. 
Sal polychrestrum Sei-

gnetti 797. 
- Seidlitzense 889. 
- Tartari 776. 
- - crystallisatum 779. 
Salvarsan 655. 
Salvia officinalis 234. 
- pratensis 234. 
Sal volatile 851. 
Salz 619. 621. 623. 630. 
- basisches 629. 
- -bezeichnung 626. 
- -bildung 623. 
- neutrales 628. 
- normales 628. 

Sachverzeichnis. 

Salz, saures 628. 
- -saures Nikelammo-

nium 909. 
- -sole 807. 
- sulfokohlensaures 756. 
- zinnsaures 761. 
Salzburger Vitriol 951. 
Salz denaturiertes 1343. 
- -erzeuger 632. 678. 
- fliichtiges 851. 
Salzgarten 808. 
Salzgeist versiiBter 983. 
Salz Koch- 806. 
Salzsaure 681. 
- rauchende 683. 
- reine 683. 
- rohe 681. 
- -Ubersichtstafel 685. 
- verdiinnte 683. 
Salzsaure Tonerde 935. 
- - fliissige 935. 
Salzsaures Apomorphin 

1102. 
- Chinin 1106. 
Salzsaures Morphium 

1102. 
Samarium 945. 
Sambunigrin 301. 
Sambucus ebulus 301. 

336. 
- nigra 301. 336. 
- racemosus 301. 336. 
Same 94. 
Samen 344. 
Samen-anlagen 84. 
- -blatter 71. 
- -kern 94. 
- -knospe 84. 
- -lack 418. 
- -lappen 71. 
- -leiste 84. 
- -mantel 94. 
- -ole 448. 
- -pflanzen 120. 
- -schale 94. 
- -strang 84. 
Sammel-friichte 9]. 
- -linse 1133. 
Sammetbraun 1184. 
Sanatogen 1112. 
St. Luziansbliiten 283. 
Sandal wood 1168. 
Sandaraca 425. 
Sandarach 425. 
Sandarak 425. 
- -lack 1226. 
- -opimarsaure 425. 
Sandaraque 425. 
Sandbad 37. 
Sandbhitter 232. 
Sandelbolz 1168. 
- -01 516. 
- violett 1169. 
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Sandelbolz weiBes 1169. 
Sandriedgraswurzel 146. 
Sandruhrblumen 302. 
Sandseggenwurzel 146. 
Sang-dragon 413. 
Sangsues medicinales ou 

officinales 600. 
Sanguine ou Hematite 

916. 
Sanguis Draconis 413. 
- Hirci 608. 
Sanguisuga officinalis 600. 
- medicinalis 600. 
Sanicle-leaves 234. 
Sanicula europaea 234. 
San Martharotholz 1159. 
Sanickelblatter 234. 
Santalales 122. 
Santalin 1169· 
Santalol 516. 
Santaisaure 516. 1169. 
Santalum album 516. 
Santen 516: 
Santelbolz 1168. 
Santonin 292. 1097. 
Santoninum 1097. 
Santoninsaureanhydrid 

292. 
Sapanin 1159. 
Sapanrotholz 1159. 
Saphir 933. 
Sapindales 123. 
Sapo 1028. 
- hispanicus 1034. 
- kalinus 1039. 
- -karbol 1119. 1121. 
- oleaceus 1034. 
- medicatus 1039. 
- venetus 1034. 
Sa ponaria officinalis 177 
Saponifikatglyzerin 998. 
Saponin 178. 182. 209. 

269. 658. 
Sapotoxin 178. 209. 
Saprol 1121. 
Saprophyten 110. 
Sareptasenfmehl 371. 
Sarkin 580. 
Sarkode 592. 
Sarothamnus scoparius 

301. 
Sarraceniales 123. 
Sarra pieros 375. 
Sarriette 273. 
Sarsae radix 178. 
Sarsaparillsaponin 179. 
Sarsa parillwurzel 178. 
- deutsche 146. 
Sarsasaponin 179. 
Sassafrasholz 180. 
Sassafras officinale 180. 

516. 
- -01 516. 
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Sassatrasol kiinstlioh 516. 
- root 180. 
Satiniermasohine 1149. 
- .walzen 1253. 
Satinober 1181. 
Satinooker 1181. 
Saturationssohlamm 1049. 
Satureja hortensis 273. 
Sauerkleesalz 788. 
Sauerstoff 662. 
- aktiver 665. 
- -gewinnung 663. 664. 

665. 
Sauggas 752. 
Saugwurzel 66. 
Saum 81. 
Sauniokel 234. 
- -blii.tter 234. 
Saure Kirsohstiele 189. 
Saure Sulfite 704. 
Saurol 1070. 
Savine 272. 
Savon 1028. 
Savory 273. 
Scabiosa suooisa 166. 
Soammonee d' Alep. 395. 
- de Montpellier 395. 
Soammonium 395. 
- de Montpellier 395. 
- halepense 395. 
- smyrnaioum 395. 
Soammony 395. 
Soandium 945. 
Sohabestarke 1057. 
Schacht 911. 
Sohaohtelhalm 259. 
- -gewiiohse 118. 
Soh8Jseife 1037. 
Schafgarbenblii.tter 230. 
Sohalen 21. 
- photographische 1128. 
Sohalenpresse 40. 
Sohanghairhabarber 174. 
Soharbookkraut 255. 
Soharrharz 424. 
Soharpie 1260. 
Sohatten 1123. 
SohaumkautBohuk 400. 
Soheck' 1382. 1383. 
Soheelit 931. 
Scheelsohes Griin 1196. 
- Siil3 997 
Scheels green 1196. 
Soheffel 19. 
Scheibenbliiten 126. 
Soheibenhonig 1045. 
Soheide-miinze 1380. 
- -pfannen 1049 
- -schlamm 1049. 
- -triohter 451. 683. 
- -wasser 720. 
- - doppeltes 720. 
- - einfaohes 720. 

Saohverzeichnis. 

Soheinfruoht 88. 92. 
SoheIIaok 420. 
- -Block 420. 
- -ersatz 422. 
- -flammensatze 1275. 
- gebleiohter 421. 
- -losung, wiisserigel230. 
- raffinierter 421. 
- -waohs 421. 
Schellfisoh 546. 
Sohensirhabarber 174. 
Soherbenkobalt 734. 
Scheuerkraut 259. 
Sohiohtseite 1123. 
Sohleberblende 1136. 
Sohiefer-weil3 1171. 
- -sohwarz 1199. 
Schierlingskraut 256. 
Sohiel3baumwolle 1052. 
Schiel3pulver, sohwarzes 

788. 
Sohiffohen 82. 123. 
Sohiffsfarben 1210. 
Sohiffs-peoh 428. 
- -teer 428. 
Sohlkanieren 1311. 
Sohilder Aufkleben 6. 
- Lack 1224. 
- Laokieren 6. 
- laokierte reinigen 6. 
Sohildformiges Bla.tt 76. 
Sohildlausvernichtung 

1241. 
Sohinopsis Lorentzii 208. 
Sohizolysigen 107. 
Sohizomycetes 110. 
Schizophyta 110. 
Schizophyzeae 110. 
Sohlaoke 911. 
Sohlackenwolle 31. 
Sohlaokenzinn 760. 
Sohlii.mmen 34. 
Sohlammkreide 1175. 
Schlii.uohe 107. 117. 
- bleihaltig 1333. 
Sohlafkrankheit 353. 488. 
Sohlagende Wetter 638. 
Sohla.gsaat 359. 
Sohlagsilber 760. 
Sohlammooker 1181. 1183. 
Sohlangenmoossamen 376. 
Sohlangenwurz 149. 
Sohleohte Leiter der 

Warme und Elektrizi
tat 632. 

Sohleohtendalia. chinensis 
380. 

Sohlehdombliiten 282. 
Schlehenbliiten 282. 
Schleioheria trijuga 418. 
Sohleier 118. 1142. 1146. 
Sohleier bei Fampflanzen 

118. 

Sohleiflaoke 1221. 
Sohleimpilze 112. 
Sohlempekohle 778. 
Sohleuderhonig 1045. 
Sohleudem 60. 1391. 
Sohliel3-fruoht 88. 
- -, saftige 91. 
- - trookene 89. 
- -mohn 365. 
- -lein 359. 
- -zelle 103. 
Sohlippesohes Salz 743. 
Sohliisselblume 297. 
Sohliisselblumenwurzeln 

297. 
Sohlul3bilanz 1372. 
Sohlul3sohein 1391. 
Sohmaok 1169. 
Sohmalte 119l. 
Sohmalz 563. 
Sohmarotzer 110. 
Sohmelzfl.ul3elektrolyse 

766. 856. 
Sohmelzpunkt 46. 
- -bestimmung 47. 
Sohmelzungswarme 47. 
Sohmetterlingsbliitler 123. 
Sohmetterlings, Frost-

spanner u. Insekten 
Bekampfung 1241. 

Sohmiedeeisen 911. 913. 
Sohmierseife 1028. 1037. 
Sohminke 1265. 
Sohmink-stifte 1265. 
- -weil3 1177. 
- -wurzel 137. 
Sohmirgel 936. 
- -leinen 936. 
- -papier 936. 
- -stangen 936. 
Sohneoken 600. 
- -saft 600. 
Sohneeweil3 876. 1171. 
Sohneidelade 22. 
Sohneidemesser f. Krauter 

22. 
Sohneiderkreide 888.1176. 
Sohnellessig 1011. 
Sohnellgerberei 208. 
Sohnellot 901. 
Sohiillkraut 255. 
Sohiinen 1162, 1176. 
Sohiinheits-komer 737. 
- -mittel 1264. 
Sohoenit 765. 
Schoenooaulon officinale 

369. 
Sohiipsentalg 576. 
Sohiitohen 9l. 
Sohokolade 349. 1263. 
Sohollengummigutt 392. 
Schollenlaok 420. 
Sohorf bei Pflanzen 1240. 



Schote 90. 
Schraubel 86. 
Schreibkreide 1175. 
Schreien des Zinns 760. 
Schrifterz 717. 
Schrotpfeffer 333. 
Schiittgelb 1160. 
Schiittmohn 365. 
Schuhmacherpech 428. 
Schuppenblatter 71. 
Schuppen panzerfarben 

1210. 
Schuppenparaffin 1067. 
Schutz der Pflanze 102. 

103. 
Schutzzoll 1379. 1391. 
Schwaben 595. 
Schwaden, feuriger 638. 
Schwarzen 1197. 
Schwalbenwurzel 143. 
Schwamme (Bade-) 59!. 
Schwamm, FluB- 594. 
Schwammkohle 594. 
Schwamm-Luffah 595. 
- PreB- 594. 
- Wachs- 594. 
Schwanzpfeffer 325. 
Schwarzbeeren 330. 
Schwarzbeize 919. 
Schwarzdornbliiten 282. 
Schwarze Farben 1197. 
- Tarakane 595. 
Schwarzer Tee 240. 
Schwarz-kiimmel 364. 
- -kupfer 946. 
- -pulver 788. 
- -vrurzel 149. 
Schwefel 695. 
- ather 100l. 
- alkohol 755. 
- -ammon 850. 
- -ammoniumlosung850. 
- -antimon, dreifach 

742. 
- - fiinffach 743. 
- - graues 742. 
- - rotes 743. 
- - schwarzes 742. 
- - quecksilber 962. 
- -arme Verbindung 627. 

695. 
- -arsen 11 78. 
- -hander 697. 
- -barium 874. 
- -blumen 696. 
- -chloriir 702. 
- -dichlorid 702. 
- -dioxyd 703. 704. 
- -eisen 916. 
- - anderthalbfach 

916. 
- - einfaches 916. 
- -faden 697. 

Sachverzeichnis. 

Schwefel, gefallter 701. 
- gewaschener 700. 
- -gewinnung 696. 
- - aus Gaswassern 

700. 
- - aus Metallverbin· 

dungen 698. 
- - Sodariickstanden 

699. 
- grauer 697. 
- -gruppe 632. 
- -heptoxyd 703. 
- -kadmium 899. 1180. 
- -kalium 769. 
- -kalzium 862. 
- - fiinffach 702. 
- -kies 698. 911. 
- -kohlensaure 756. 
- -kohlenstoff 755. 
- -kupfer 952. 1190. 
- -leber 769. 
- -milch 701. 
- -monochlorid 702. 
- -natrium 805. 806. 
- - einfach 805. 
- - zweifach 805. 
- - dreifach 805. 
- - vierfach 805. 
- - fiinffach 805. 
- plastischer 695. 
- -quecksilber 1185. 
- - schwarzes 962. 
- - rotes 1185. 
- -quellen 671. 
- regenerierter 699. 
- -reiche Verbindung 

627 695. 
- Ross- 697. 
- -ruthenium 978. 
- sublimierter 696. 
- -saure 703. 705. 
- - -anhydrid 703. 

705. 
- - englische 708. 
- - -hydrat 708. 
- - Nordhauser- 706. 
- - Pyro- 706. 
- - rauchende 706. 
- - reine 712. 
- - rohe 708. 
- - -Jrihydrat 713. 
- - Ubersichtstafel 

712. 
- - verdiinnte 713. 
- - wasserfreie 705. 
Schwefelsaure Tonerde 

940. 
- - rein 941. 
- Magnesia 889. 
SchwefalsaurerAmmoniak 

1236. 
- Baryt 876. 
- Kalk 870. 
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Schwefelsaures Alumini-
um 941. 

- - -Ammonium 944. 
- - -Natrium 944. 
- Ammonium 854. 
- Barium 876. 
- Blei 907. 
- Chinin 1106. 
- - saures 1105. 
- Chromoxyd-Kalium 

944. 
- Eisenoxydammonium 

925. 
- Eisenoxydul 923. 
- - -Ammonium 924. 
- Kadmiumoxyd 900. 
- Kalium 795. 
- - saures 795. 
- Kalzium 870. 
- Kupferoxyd 951. 
- - -Ammonium 952. 
- Manganoxydul 928. 
- Morphium 1102. 
- Natrium 838. 
- - saures 839. 
- Nickel 910. 
- - -Ammonium 910. 
- Quecksilberoxyd 963. 
- Quecksilberoxydul 

963. 
- Silberoxyd 969. 
- Strontium 880. 
- Zeroxyd 946. 
- Zeroxydul 946. 
- Zinkoxyd 896. 
Schwefel-sesquioxyd 703. 
- -stangen 696. 
- -strontium 879. 
- - einfaches 879. 
- -tetrachlorid 702. 
- -trioxyd 703. 705. 
- verbindungen,einfach-

695. 
- - zweifach- 695. 
- -wasserstoff 715. 
- - -saure 715. 
- - -wasser 716. 
- -zink 890. 
- -zink, gefalltes 765. 
- -zinn, einfach 763. 
- -zinn, zweifach 763. 
- -zyankalium 770. 
- -zyanquecksilber 770. 
Schweflige Saure 703. 

704. 
Schwefligsaureanhydrid 

703. 704. 
- Bildung 709. 
Schwefligsaures Kalzium 

871. 
- - saures 871. 
- Natrium 837. 
Schweinefett 563. 
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Schweinfurter Griin 1196. 
- - Ersatz 1197. 
Schweinfurt green 1196. 
Schweizer Absinth 247. 
Schweizersches Reagens 

947. 
Schwelkohle 1066. 
Schwerbenzin 1063. 
Schweremesser 24. 
Schwer-kraft 10. 
- -metalle 633. 
- -01 651. 1061. 
- -spat 876. 
Schwimmblasen 115. 
Schwindelkomer 324. 
Scilla maritima 180. 
Scitamineae 121. 
Scleroderme cervin 128. 
Scolopendre 273. 
Scolopendrium officina-

rum 273. 
Scordia 273. 
Scorodosma foetidum 389. 
Scrappy Manaos-Negro-

heads 397. 
Scurvy-grass 255. 
Sea-tangle 135. 
Sebersaat 291. 
Sebum 576. 
- bovinum 576. 
- cervinum 576. 
- ovile 576. 
- ovillum 576. 
- taurinum 576. 
Secale comutum 127. 
Secunda jus. 577. 
- -margarin 577. 
- -preBtalg 577. 
Sedatin 1098. 
Sedativsalz 748. 
Sedanolid 473. 
Sedanonsaureanhydrid 

473. 
Sedge-root 145. 
Seeasphalt 406. 
Seed-lac 417. 
See-konnossement 1391. 
- -meile 20. 
- -salz 80S. 
Seidelbastrinde 207. 
Seidengriin 1I94. 
Seife 64S. 102S. 1265. 
- Ersatzmittel 103S. 
- Eschweger- 1035. 
- Fein- 103S. 
- Fett- 103S. 
- Form 1031. 
- gefiillte 573. 
- geriihrte 573. 1036. 
- geschliffene 1032. 
- glatte 1032. 
- Glyzerin- 103S. 
- Halbkem- 1029. 1035. 

Sachverzeichnis. 

Seife Harzkem- 1035. 
- - glatte 1035. 
- Harzleim- 1035. 
- Kali- 102S. 1037. 
- Kem- 1029. 
- - abgesetzte 1029. 

1035. 
- - auf Leimnieder

schlag 1029. 1035. 
- - - Unterlauge 

1029. 
- Kokos- 1036. 
- Kunstkom 1037. 
- Leim- 1029. 1036. 
- Marseiller- 1034. 
- Mottled 1036. 
- Natron- 102S. 
Seifen-Begriffsbe-

stimmungen 1039. 
Seifenkom 1037. 
Seifen-lager 546. 
- -leim 1029. 
- -pflaster 1041. 
- -pragepresse 1034. 
- -priifung 1036. 
- -pulver 1040. 
- -rinde 20S. 
- -schneidemaschine 

1033. 
- -spiritus 1256. 
- -stein 803. 
- -wertbestimmung 

1036. 
- -wurzel 175. 
Seife, Oberschal- 1035. 
- Olivenol- 1034. 
- Oranienburger 1035. 
- Palmitin- 1035. 
- Palmal- 1035. 
- pilierte 103S. 
- Schii.lseife 1037. 
- Schmier- 102S. 1037. 
- - Ersatzmittel 103S. 
- - Kunstkom 1037. 
- - Naturkom 1037. 
- Silber- 1037. 
- spanische 1034. 
- Talg- 1034. 
- Toilette- 103S. 
- Tonnen- 1036. 
- Transparent- 103S. 
- iiberfettete 103S. 
- unlOsliche 102S. 
- Venezianer- 1034. 
- Wachskem- 1035. 
Seigle ergote 127. 
Seignettesalz 797. 
Seih-fliissigkeit 29. 
- -rahmen 29. 
- -stoff 29. 
- -tuch 29. 
Seimbonig 1045. 
Seitenwurzel 64. 65. 

Sekrete 107. 
Sekretionsbehii.lter 107. 
Sekretzellen 107. 
Sektorenverschlu.ll 1137. 
Sekunda jus 577. 
Sekunda Margarin 577. 
Sekunda Pre.lltalg 577. 
Sekundare Bastschicht 

106. 
- Holzschicht 106. 
Seladongriin 1195. 
Selbsttonende Papiere 

114S. 
Sel ammoniac 846. 
- arsenical de Macquer 

776. 
- cathartique 83S. 
- de Bertholtet 7S1. 
- d'Epsom 889. 
- de Glauber 838. 
- de nitre 787. 
- de Satume 905. 
- de Seidlitz 889. 
- de Seignette 797. 
- de Bonde du commerce 

817. 
- de tartre 776. 
- digestiv 770. 
- duobus 795. 
- essentieldetartre1020. 
- febrifuge de Sylvius 

770. 
- gemme 806. 808. 
- marin 808. 
- polychreste 795. 
- - soluble 797. 
- de Sedlitz 889_ 
- vegetal 796. 
- Vichy 824. 
- volatil d' Angleterre 

851. 
Selen 695. 717. 
Selenate 717. 
Selenblei 717. 
Selendioxyd 717. 
Selenic acid 717. 
Selenige Saure 717. 
Selenigsaureanbydrid 717. 
Selenite 717. 
Selenium 717. 
Selensaure 717. 
Selenwasserstoff 717. 
Selinen 473. 
Sellerie-blii.tterol 473. 
- -samenol 473. 
Semecarpus anacardium 

307. 
Semen Abelmoschi 344. 
- Amygdalae arum 344. 
- Arecae 346. 
- Cacao 347. 
- canariensia 311. 
- Cardui Mariae 337. 



Semen Cataputiae majo-
ris 557. 

- Cinae 29l. 
- Coffeae 350. 
- Colae 352. 
- Colchici 353. 
- Crotonis 354. 
- Cucurbitae 354. 
-- Cydoniae 354. 
- Cynosbati 327. 
- Dolichos Soja 355. 
- Erucae 356. 
-- Foeni Graeci 356. 
- Guaranae 357. 
- Helianthi 357. 
- Hyoscyami 358. 
-- Jequirity 358. 
-- Lini 359. 
- Maidis 360. 
- Myristicae 36l. 
-- Nigellae 364. 
- Oryzae 364. 
-- Paeoniae 365. 
- Papaveris 365. 
- Paradisi 366. 
- Phaseoli 366. 
- Physostigmatis 366. 
- Pistaciae 368. 
- Psyllii 368. 
- Pulicariae 368. 
- Quercus 368. 
- Ricini 557. 
- Sabadillae 369. 
-- Sinapis albae 356. 
-- -- nigrae 370. 
-- -- semiexoleata 370. 
-- Staphisagriae 371. 
- St. Ignatii 374 
- Stramonii 371. 
- Strophanthi 372. 
- Strychni 373. 
- Tiglii 354. 
-- Tonco 375. 
-- Urticae 277. 
Semence sainte 29l. 
- aux puces 368. 
- de carvi 317. 
- - cola 352. 
- -- colchique 353. 
-- -- Cougourde 354. 
- - croton 354. 
- -- dauphinelle 

staphisaigre 371. 
- -- fenugrec 356. 
- - Gourde 354. 
- - guarana 357. 
- - jusquiame noire 

358. 
-- -- lin 359. 
- -- moutarde blanche 

356. 
- -- -- noire 370. 
-- -- nigelle 364. 

Sachverzeichnis. 

Semence de pavot 365. 
- -- pivoine 365. 
-- - pomme-epineuse 

371. 
-- -- potiron 354. 
- - riz 364. 
- -- staphisaigre 371. 
-- - stramoine 371. 
-- -- strophantus 372. 
Semences du coing 354. 
Semester 1390. 
Semina 344. 
Senega root 181. 
-- -wurzel 181. 
-- -- weHle 181. 
Senegalgummi 384. 
Seneve des champs 356. 
-- -noir 370. 
Senfo1356. 370. 517. 
- fettes 371. 
Senf-mehl 370. 37l. 
-- -papier 371. 
-- schwarzer 370. 
-- weiBer 356. 
Senk-honig 1045. 
- -korper 54. 
-- -waagen 54. 
Senna-leaves 234. 
-- -pikrin 236. 
Sennes-balglein 337. 
-- -blatter 234. 
- -friichte 337. 
-- -schoten 337. 
Sensal 1391. 
Sensarie 1391. 
Sensitieren 1152. 
Sepala 80. 
Sepia 603. 
-- -braun 1184. 
- koloriert 1184. 
-- moschata 578. 
-- officinalis 603. 1184. 
-- -schalen 603. 
Sequester 1373. 1391. 
Serone 201. 1391. 
Serpentin 888. 
Serpentin-Asbest 888. 
Serum 1256. 
-- -albumin 660. 
Sesame-oil 559. 
Sesamol 559. 
-- deutsches 560. 
Sesamsulfurol 559. 
Sesamum indicum 559. 
Se~quicarbonate d'ammo-

niaque 851. 
Sesquichlorure de fer 917. 
Sesquioxyde 619. 
-- de fer 915. 
Sesquiterpene 448. 509. 

657. 
Sesquiterpenfrei 448. 
Sevenbaum 272. 

Sevenbaumol 515. 
Sevum 576. 
Sexualsystem 108. 
Shave-grass 259. 
Shavings 197. 
Sheabutter 577. 
Sheet 397. 
Shellac 420. 
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Shepherds purse 250. 
Sherwoodoil 1061. 
Shikimfrucht 309. 
Shikimin 309. 
ShO-Gy(I 535. 
Sichtbarmachen desBildes 

1141. 
Sicherheits-benzin 981. 
-- -gefaBe f. leichtzer-

springbare Fliissig-
keiten 1247. 

- -lampe (Davys) 1247. 
Sichtwechsel 1384. 
- kurzer 1384. 
- langer 1384. 
Siderosthen 430. 
Siebbiitte 1012. 
Siebe 23. 
Siebolds MilcheiweiB 1112. 
Siebmaschine 42. 
Sieb-platten 105. 
-- -rohren 105. 
- -teil 104. 105. 
Siedekolben 48. 
Siedepfanne 807. 
Siedepunkt 48. 
-- -bestimmung 48. 
Siedetemperatur, absolute 

50. 
Siegelerde, rote 940. 
-- weiJ3e 940. 
Signierapparat 5. 
Signum 1391. 
Sikimmifriichte 309. 
Sikkative 1210. 
Sikkativ pulverulent in

alterable 1211. 
- -pulver, weiBes 927. 

1211. 
-- verschiittetes auf-

nehmen 1245. 
Silber 964. 
-- -blick 964. 
- -bromid 966. 
- -chlorid 965. 
- -chromat 967. 
- chromsaures 967. 
- -dichromat 967. 
- dichromsaures 967. 
- -fischchen 369. 
-- -glatte 902. 1178. 
- -glanz 964. 
-- -hydrosol 965. 
-- -jodat 69l. 
- -jodid 965. 
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Silber-kaliumzyanid 970. 
- kolloidales 965. 
- -laktat 967. 
- olinde 304. 
- milchsaures 967. 
- -nitrat 967. 
- -oxyd 964. 
- oxydiertes 965. 
- -perjodat 691. . 
- -pyrophosphat 833. 
- -salpeter 967. 
- salpetersaures 967. 
- schwefelsaures 969. 
- -seife 1037. 
- -subbromid 1122. 
- -sulfat 969_ 
- -sulfid 965. 
- -superoxyd 965. 
- -tartrat 970. 
- -vitriol 969. 
- -wahrung 1380. 
- weinsaures 970. 
- -zitrat 967. 
- zitronensaures 967. 
Silene armeria 255. 
Silicate d'aluminium 939. 
- de magnesie 888. 
- de potasse 793. 
Silice 757. 
Silicious mari 758. 
Silicium 757. 
Silicula 90_ 
Silikate 757. 
Silikatfarben 1206. 
Siliqua 90. 
- dulcis 319. 
Siliquae hirsutae 338. 
Silizide 758. 
Siliziumdioxyd 757. 
Silizium fluorid 694. 
Siliziumgruppe 632. 
Siliziumkarbid 758. 
Silybum marianum 337. 
Silk green 1196. 
Silurus 601. 
Silver 964. 
Silver bromide 966. 
- citrate 967. 
- iodide 966. 
- nitrate 967. 
- sulphate 969. 
Silybum marianum 337. 
Simaruba amara 210. 
- bark 210. 
- officinalis 210. 
Sinalbin 356. 
- -senfol 356. 517. 
Sinapin 356. 370. 
- schwefelsaures 356. 
Sinapis alba 356. 
Sina pol 371. 
Sinigrin 370. 
Sinistrin 181. 650. 

Sachverzeichnis. 

Siphonia. brasiliensis 397. 
- elastica 397. 
Siphons 675. 1333. 
Sirop de Capillaire 252. 
Sirup 1048. 1050. 
Sirupi 1257. 
Sirup indischer 1048. 
Sirup, Kolonial- 1048. 
Sirupus Amyli 1044. 
- domesticus 336. 
- Limacum 600. 
- Rhamni cartharticae 

336. 
- simplex 1257. 
- Violarum 305. 
Sstieren 1391. 
Skala 12. 49. 54. 
Skammonin 395. 
Skammonium 395. 
Skatol 609. 
Skimmi 309. 
Skimmifriichte 309. 
Skimmianin 309. 
Sklereiden 105. 
Sklerenchymfasern 105. 
Sklerotium 128. 
Skoparin 301. 
Skorbutkraut 255. 
Skrupel 15. 
Slibowicz 996. 
Slippery elm bast 212. 
Sloe flowers 282. 
Small Cinnamom 197. 
Smalt 1191. 
Smalte 1191. 
Smaragd 882. 
Smaragdgriin 1194. 
Smilax china 147. 
- medica 178. 
- officinalis 178. 
- papyracea 178. 
- pseudochina 147. 
Smilazin 179. 
Smyrna-Feigen 317. 
- -traganth 385. 
Snails 600. 
Soap 1028. 
- bark 208. 
- -stock 546. 
- wort 177. 
Soda 817. 
- bichromate 826. 
- bicarbonate 824. 
- bisulphate 839. 
- carbonate 817. 
- - anhydrous 823. 
- chlorate 826. 
- -Darstellung Leblanc 

819. 
- - Solway 821. 
- hyposulphite 835. 
- kalzinierte 821. 
- -mehl 821. 

Soda nitrate 827. 
- -stein 819. 
- sulphate 838. 
- sulphite 837. 
- tartarata 797. 
- -Ultramarin 1192. 
Sodii acetas 812. 
- benzoas 813. 
- bicarbonas 824. 
- boras 814. 
- bromidum 810. 
- chloras 826. 
- chloridum 806. 
- hyposulphis 835. 
- iodidum 809. 
- nitras 827. 
- permanganas 831. 
- phosphas 831. 
- pyrophosphas 833. 
- salicylas 834. 
- sulphas 838. 
- tartras 840. 
Sodium 802. 
- acetate 812. 
- borate 814. 
- bromide 810. 
- hydrate 804. 
- hydroxyde 803. 
- iodide 809. 
Sofiaol 495. 
Soft-Opium 589. 
- -Shipping-Opium 589. 
Sohlen halt bar machen 

1277. 
Sojabohne 355. 
Sojabohnen-kuchen 560. 
- -01 560. 
Soja-hispida 355. 560. 
- -kase 356. 
- -milch 355. 
- -01 560. 
Solanin 189. 
Solanum dulcamara 188. 
- nigrum 237. 
Solarol 1066. 
Solarstearin 564. 
Solawechsel 1383. 1384. 
Solidago virgaurea 278. 
SolI 1371. 
Solquellen 671. 807. 
Solutol 1121. 
Solutolum 1121. 
Solveol 1121. 
Solveolum 1121. 
Solwaysches Verfahren 

821. 
Solvay Tiirme 821. 
Somatose 1112. 
Sommerlinde 303. 
Sommertran 549. 
Somnal 1042. 
Somnalum 1042. 
Sonde 135. 



Sonnenblende 1137. 
Sonnenblumenfriichte357. 
Sonnenblumen·Ol 357. 
- -samen 357. 
Sonnenlicht, EinfluB d. 49. 
Sonnentau 257. 
Sophora japonica 1160. 
Sorbier des oiseaux 338. 
Sorbin 338. 
Sorbinose 338. 
Sorbit 338. 
Sorbose 338. 
Sorbus aucuparia 338. 
Sorelzement 886. 
Sorgho 364. 
Sorghum saccharatum 

1048. 
- vulgare 364. 
Sori 118. 
Sortiment 1391. 
Souche d'asclepiade 143. 
- de serpentaire 149. 
- - squine 147. 
- - tormentille 183. 
Souchong 239. 240. 
Souci des jardins 285. 
Soude 802. 
- caustique 803. 
Soufre 695. 
- dore d'antimoine 743. 
- en canon 696. 
- precipite 701. 
- sublime 696. 
- - lave 700. 
- vegetal 376. 
Sous-acetate de cuivre 

949. 
- - - plomb liquide 

906. 
Sousazotate de bismuth 

746. 
Souscarbonate de zinc hy

drate 896. 
Sous-gallate de bismuth 

747. 
Sous-nitrate de bismuth 

746. 
Soussulfate mercurique 

963. 
Southern wood 246. 
Soy-beans 355. 
Sozius 1362. 
Sozojodol 1077. 
- -praparate 1077. 
- -saure 1077. 
Sozojodolum 1077. 
Sozolsaure 1078. 
Spadix 85. 
Spagat 139!. 
Spalt-alge 111. 
- -frucht 89. 
- -Mfnung 103. 
- -pflanzen 110. 

Sachverzeichnis. 

Spalt-pilze 110. 
- - nitrifizierende 110. 
Spangriin 949. 
Spanische Fliegen 596. 
- Kreide 888. 
- Osterluzeiwurzel 141. 
- Seife 1034. 
Spanischer Hopfen 268. 
- Pfeffer 312. 
Spanisch Hopfenol 508. 
Spanish flies 596. 
Spanish marjoram 268. 
- pepper 312. 
Spartein 301. 302. 
Sparteinum sulfuricum 

302. 
Spartium scoparium 301. 
Spateisenstein 911. 
Spatel 21. 
- -kautschuk 397. 
Spath Fusible 860. 
Spathiflorae 121. 
Spathum fluoricum 860. 
SpearmintOl 504. 
Spechtwurzel 150. 
Species aromaticae 272. 
Speck 536. 
- -gummi 397. 
- -stein 888. 
Spediteur 1391. 
Speedwell 277. 
Speiseessig 1013. 
Speiskobalt 734. 910. 
Sperma Ceti 569. 
Spermaceti 569. 
Spermatien 115. 
Spermatophyten 120. 
Spermatozoiden 114. 
Sperm-a} 570. 
- -wal 569. 
Spesen 1391. 
Spezifikation 1391. 
Spezifisches Gewicht 51. 
Sphazelinsaure 128. 
Spica 85. 
Spiegel-amalgam 964. 
- -eisen 912. 
- -fasern 107. 
SpiekerOl 502. 
Spielwaren 1332. 
SpieBglanz 740. 742. 
- asche 740. 
- -butter, fliissig 741. 
SpieBglanz-metall 739. 
- -mohr 962. 
Spik -lavender -flowers 

294. 
Spilanthe potager 275. 
Spilanthes oleracea 275. 
Spilanthin 275. 
Spindel 85. 
- -formig 65. 
- -ole 1064. 

Spindel-waage 53. 
Spirillen 110. 
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Spirit of nitrous ether 
1024. 

- - wine 986. 
Spiritogen 985. 
Spirits of turpentine 521. 
Spirituosa medicata 1256. 
Spirituosen 1263. 
- arzneiliche 1256. 
- -bereitung 1263. 
- -farbung 1264. 
- -klarung 1264. 
Spiritus 1256. 
- aethereus 1257. 
- Aetheris chlorati 983. 
- - nitrosi 1024. 
- Ammonii caustici 

Dzondii 845. 
- -Ausschank 1344. 
- camphoratus 1256. 
- Cochleariae 1256. 
- denaturatus 1344. 
- -erzeugung 1344. 
- Formicarum 599. 1256. 
- fumans Libavic. 762. 
- -groBhandel 1344. 
- -kleinhandel 1344. 
- -lacke 1227. 
- Ligni 984. 
- muriatico-aethereus 

983. 
- nitri acidu8 720. 
- nitrico-aethereus 1024. 
- Nitri dulcis 1024. 
- Oryzae 996. 
- Sacchari 995. 
- Salis 681. 
- - ammoniaci 844. 
- - dulcis 983. 
- saponatus 1256. 
- Vini 986. 
- - absolutus 993. 
- - gallicus 994. 
Spirsaure 1086. 
Spitzwegerich 268. 
Splint 107. 
Spodium 1198. 
Sponges 591. 
Spongia cerata 594. 
- compressa 594. 
-- fluviatilis 594. 
- lacustris 594. 
- tosta 594. 
- usta 594. 
Spongiae 591. 
Sponglae marinae 591. 
Spongilla lacustris 594. 
Spongin 592. 660. 
Sporae Lycopodii 376. 
Sporangien 117. 
Sporen 101. 117. 
- -beMlter 117. 
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Sprenggelatine 1053. 
Sprengpulver 788. 
SpreubJii.tter 78. 
Spring-fruoht 88. 
- - saftige 9l. 
- - trookene 90. 
- -lein 359. 
Spritol 985. 
Spritzlaok 420. 
SproB 66. 
Sprossung 101. 
Sprouts of pine 213. 
Spruoetanne 520. 
Spruoe-TannennadelOl 

466. 
- -terpentinOl 520. 
Spriihkautsohuk 397. 
Squama 71. 
Squill 180. 
Stabwurz 142. 
Staoheln 68. 96. 
Starke 104. 1054. 
- Creme- 1058. 
- -glanz 1058. 
- -gummi 1059. 
- Kartoffel- 1057. 
- Kassava- 1056. 
- Kristall- 1057. 
- Kurkuma- 1056. 
- losliche 1055. 
- Mais- 1057. 
- Manihot- 1056. 
- Maranta- 1055. 
- -mehl 1054. 
- Reis- 1057. 
- Schabe- 1057. 
- -sirup 1044. 
- Strahlen- 1058. 
- Stengel 1058. 
- Weizen 1056. 
- -zucker 1043. 1044. 
Stahl 911. 913. 
- blau 1189. 
Stallmist 1234. 
Stamen 82. 
Stamm 66. 67. 
- -quersohnitt 68. 
- -ranke 68. 
- -riohtung 68. 
- -verastelung 68. 
Stampf-asphalt 406. 
- -honig 1045. 
- -messer 22. 
- -metall 1204. 
- -miirser 21. 
Standardmuster 1391. 
Standentwioklung 1143. 
Standol 1218. 
Stangen-pomade 1266. 
- ·sohwefel 696. 
Stannate 761. 
Stannio aoid 761. 
- ohlorid 762. 

Sachverzeichnis. 

Stannio disulphide 763. 
Stanni-ohlorid 762. 
- -oxyd 761. 
- -sulfid 763. 
Stannin 760. 
Stanniol 760. 
- -bleigehalt 760. 
Stannitetrahydroxyd 760. 
Stanno-ohlorid 762. 
- -oxyohlorid 762. 
- -sulfid 763. 
Stannous ohlorid 762. 
Stannum 759. 
- biohloratum 762. 
- bisulfuratum 763. 
- ohloratum 762. 
- muriatioum 762. 
- oxydatum album 761. 
- - griseum 761. 
Staphisagrin 371. 
Star-ani~e-fruit 308. 
Staroh 1054. 
Staroh-gum 1059. 
StaBfurter Badesalz 808. 
- Fabrikationssalze, 

hoohprozentige 1237. 
- Kali-Rohsalze 1237. 
Stassfurtit 748. 814. 
Stativ 28. 52. 1128. 

1138. 
- -apparate 1128. 
- Holz- 1138. 
- -feststeller 1138. 
- -Kopf 1138. 
- Metall- 1138. 
Status 1391. 
Statut 1391. 
Staub-beutel 82. 
- -blatter 78. 80. 82. 
- -faden 82. 
- -gefaBe 82. 
Stavesaore 371. 
Steamer 139l. 
Steario aoid 1015. 
Stearin 1015. 
- Baumwoll- 546. 
- Kotton- 546. 
- -01 1018. 
- -peoh 407. 
- -saure 538. 1015. 
- vegetabilisohes 546. 
Stearolaurin 573. 
Stearopten 446. 
Steohapfel-blatter 237. 
- -korner 371. 
- -samen 371. 
Stecheichenblatter 224. 
Steohheber 27. 
Steohpalmenblatter 224. 
Steohwmdenwurzel 178. 
Steokblende 1136. 
Steh auf und geh weg 

277. 

Stehbiirette 1413. 
Steinblumen 302. 
Stein-fleohte 117. 
- -fruoht 91. 
- -gut 939. 
- -griin 1195. 
- -holz 886. 
- oklee 267. 
- -kohlen 7SI. 
- - -asphalt 407. 428. 
Steinkohlen -benzin 107l. 
- -kampfer 1093. 
- .peoh 407. 428. 
- -teer 429. 
- - -01, leiohtes 6SI. 

1072. 
- - - sohweres 6S1. 
Stein-linde 303. 
- -01 1060. 1064. 
- .peterleinwurzeln 168. 
- -salz 787. 807. 808. 
- -zellen lOS. 
- -zeug 939. 
Stellung des Blattes 73. 
Stempel 83. 
- -formen 1279. 
- -tinte 1272. 
Stengel 66. 188. 
- -glied 67. 
- -starke lOS7. 
-, verkiirzter 67. 
Stenzmarin 601. 
Stephanskorner 371. 
Steroulia urens 387. 
Stereoskop-kamera 1131. 
- -kasten 1132. 
Sterlett 601. 
Sterilisieren 1261. 
Sternanis 308. 
- -01 471. 
Sternleberkraut 266. 
Stibin 740. 
Stibio-Kali tartarioum 

798. 
Stibium 739. 
- ohloratum 741. 
- sulfuratum aurantia-

oum 743. 
- - crudum 742. 
- - nigrum 742. 
- - - laevigatum 

742. 
- - rubeum 743. 
- - - oum oxydo sti-

bioo 743. 
Stiohkorner 337. 
Stiohkrautblumen 283. 
Stiohiiffnung 912. 
Stiohwurz 142. 
Stiok-lac 417. 
Stiokoxyd 719. 
Stickoxydul 719. 
Stiokpentoxyd 719. 



Stickstoff -718. 1233. 
- -dioxyd 720. 
- -gruppe 632. 
- haltige Diingemittel 

1235. 
- -kalk 862. 
- -oxyd 719. 
- -oxydul 719. 
- -pentoxyd 719. 
- -peroxyd 721. 
- -Sauerstoffverbindun· 

gen 719. 
- -tetroxyd 719. 721. 
- -trioxyd 719. 
- -Wasserstoffsaure 718. 
Sticta pulmonacea 131. 
Sticte pulmonaire 131. 
Sticks of sulphur 696. 
Stiefmiitterchen 277. 
- -bliiten 278. 
Stielpfeffer 325. 
Stigma 84. 
Stigmata Croci 278. 
- Maidis 360. 
Stiktinsiiure 131. 
St. Ignatius-beans 374. 
Stillingiafett 577. 
Stillingia sebifera 577. 
Stimulans 282. 
Stincus officinalis 60 1. 
- marinus 601. 
Stinging nettle 276. 
Stinkasant 389. 
Stinking assa 389. 
Stinkkamille 291. 
Stipites 188. 
Stipites Caryophyllorum 

288. 
- Cerasorum 188. 
- Dulcamarae 188. 
- Jalapae 159. 
- Laminariae 135. 
- Visci 189. 
Stipulieren 1391. 
Stizolobium 338. 
St.-Luziansbliiten 283. 
Stock 1391. 
- -lack 417. 418. 
- -rosen 296. 
Stachiometrie 617. 
Stopsel von Kautschuk 

1245. 
- fiir Saureversand-

flaschen 1245. 
Star 601. 
Starpfanne 807. 
StoEel 21. 
Stoffarben 1278. 
Stofferhaltungs-Prinzip 

615. 
Stoffkunde 611. 
Stoffwechsel der Pflanze 

97. 

Sachvllrzeichnis. 

Stolones Graminis 156. 
Stopfwachs 567. 
Storax 440. 
- calamitus 441. 
Stornieren 1369. 
Stomo 1369. 
StoEborts 751. 
Strafverfahren bei Uber-

tretung der Kaiser!' 
Verordn. v. 22. X. 01 
u. ihre Nachtrage 1301 
bis 1303. 

Strahlenbliiten 126. 
Strahlenstarke 1058. 
Strahlstein 888. 
Stramonium 237. 
- -seed 371. 
Stramoniumzigarren 238. 
Stramony-Ieaves 237. 
Stranggewebesystem 102. 

104. 
StraEburger Griin 1196. 
- Terbentin 444. 
Strauch 67. 
- -flechte 117. 
Strawberry-leaves 222. 
Streupulver 376. 
Strecken der Farben 

1208. 
Streichholz Wamung 

1246. 
Strobili Lupuli 295. 
Strohfenchel 328. 
Strohhutlacke 1229. 
Strohkranze 21. 
Strom, galvanischer 891. 
Strong-scented lettuce 

263. 
Strontiana carbonica 880. 
- nitrice 880. 
Strontianit 877. 880. 
Strontii nitras 880. 
Strontium 877. 
- bisaccharat 1049. 
- bromatum 879. 
- - anhydricum 879. 
- bromid 879. 
- - wasserfrei 879. 
- -bromide 879. 
- carbonicum 880. 
- causticum 878. 
- -chlorat 878. 
- chloratum 878. 
- chloricum 878. 
- -chlorid 878. 
- chlorsaures 878. 
- hydricum 878. 
- -hydroxyd 878. 
- iodide 878. 
- -jodid 878. 
- jodatum 878. 
- -karbonat 880. 
- kohlensaures 877. 880. 
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Strontium-nitrat 880. 
- nitricum 880. 
- oxydatum hydratum 

878. 
- -oxydhydrat 878. 
- salpetersaures 880. 
- schwefelsaures 880. 
- -sulfat 877. 880. 
- -sulfid 879. 
- sulfuratum 879. 
- sulfuricum 880. 
Strophantigenin 372. 
Strophanthin 372. Ull. 
- -saure 372. 
Strophanthinum llll. 
Strophantine llll. 
Strophanthus gratus 372. 
- hispidus 372. Ull. 
- kombe 372. 
- -samen 372. 
- -seed 372. 
Strukturformel 617. 
Struthiin 178. 
Strychnin 373. ll08. 
Strychnina n08. 
Strychninae nitras ll08. 
Strychnine 1108. 
Strychnin-getreide ll09. 
- -nitrat H08. 
- salpetersaures ll08. 
Strychninum 373. 1108. 
- nitricum H08. 
- purum H08. 
Strychnos Ignatii 374. 
Strychnos nux vomica 

373. 
- -samen 186. 373. 
Stubben 521. 
Stuckgips 871. 
Stuck 19. 
Stiickenkreide H74. 
Stunden 1391. 
Sturmhutkraut 248. 
Stylus 84. 
Styrax 440. 
- benzoides 408. 
- benzoin 408. 
- crudus 440. 
- liquide 440. 
- liquidus 440. 
- - depuratus 441. 
- tonkinensis 408. 
Styptizin ll04. 
Styrazin 406. 441. 
Styrol 441. 
Subacetate of copper 949. 
Suber 2ll. 
Suberin 98. 
Subjektiv 1390. 
Subkutan 977. 
Subkutane Injektion 

llO1. 
Sublimat 35. 958. 
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Sublimated sulphur 696. 
Sublime corrosif 958. 
Sublimieren 35. 
Sublimierter Zinnober 

1186. 
Submission 1391. 
Suboxyde 619. 
Substantive Farbstoffe 

1157. 
Substanz 1391. 
Substitution 617. 
Substrat 871. 1200. 
Succin jaune 426. 
Succinic acid 1020. 
Succinum 426. 
Succinum raspatum 

427. 
Succisa pratensis 166. 
Succory root 147. 
Succus Citri 321. 
- - artificialis 321. 
- Juniperi 329. 
- - inspissatus 329. 
- Liquiritiae 586. 
- - crudus 587. 
- - cum Ammonio-

chlorato 588. 
- - depuratus 587. 

588. 
- - in Bacillis 586. 
- - in Massa 586. 
- - inspissatus 587. 
- Sambuci inspissatus 

336. 
- Sorborum 338. 
Suc de reglisse 586. 
Sucher 1130. 
- Newton 1130. 
Sucre d'amidon 1043. 
- de canne 1048. 
- - houille 1085. 
- - lait 1051. 
- - raisin 1043. 
- - Saturne 905. 
Sudangummi 383. 
Sudseetran 549. 
SuBholz 164. 
-, deutsches 164. 
- extrakt 588. 
- -saft 586. 
-, russisches 164. 
-, spanisches 164. 
- -wurzel 164. 
- -Zucker 166. 
Suet 576. 
Suffioni 749. 
Sugar 1048. 
- of milk 1051. 
- - lead 905. 
Suif 576. 
Suint de laine 562. 
Sukkade 203. 
Sulfantimoniate 743. 

Sachverzeichnis. 

Sulfat double d'alumine 
et de potasse 942. 

Sulfate 708. 
- ammoniacal de cuivre 

952. 
- d'alumine pur 941. 
- d'ammoniaque 854. 
- d'argent 969. 
- de baryum 876. 
- - cadmium 900. 
- - calcium 870. 
- - cuivre 951. 

. - - fer 923. 
- - magnesie 889. 
- - manganese 928. 
- - morphine neutre 

1102. 
- - potasse 795. 
- - plomb 907. 
- - quinine basique 

ll06. 
- - - neutre ll05. 
- - soude 838. 
- - strontiane 880. 
- - zinc 896. 
- ferreux 923. 
- mercureux 963. 
- mercurique 963. 
- of baryum 876. 
- of strontium 880. 
Sulfatofen 682. 
Sulfat-IDtrltmarin ll92. 
Sulfat-Wasserglas 793. 
Sulfhydrate 715. 
- d'ammoniaque 850. 
- de soude cristallisee 

806. 
Sulfide 627. 695. 
- i- und 0- 695. 
Sulfid of iron 916. 
Sulfitablauge 872. 
Sulfite 704. 
- de chaux 871. 
- - soude cristallisee 

837. 
- saure 704. 
- sulfure de soude 835. 
Sulfit·lauge, saure 872. 
- -terpentiniil 520. 
- -zellpech 872. 
- -zellstoff 872. 
- - -ablauge 872. 
- -zellulose 872. 
Sulfobase 766. 
Sulfocyanate de potassium 

770. 
Sulfocyanure d'alumi-

nium 939. 
- d'ammonium 850. 
Sulfofettsaure 1016. 
Sulfokarbonate 756. 
Sulfokarbonsaure 756. 

621. 

Sulfokohlensaure 756. 
Sulfonal 1003. 
Sulfonalum 1003. 
Sulfonsauregruppe 703. 
SulfophBnate de zinc 898. 
SulfophBnolate de zinc 898. 
Sulfopon 1177. 
Sulfosaure 621. 766. 
Sulfosalze 766. 
Sulfozyan 753. 
Sulfozyanammonium 850. 
Sulfozyanate 753. 
Sulfozyansaure 753 . 
Sulfozyansaures Alumi-

nium 939. 
Sulfozyanwasserstoffsaure 

753. 
Sulfozyanwasserstoffsau-

res Aluminium 939. 
Sulfure 627. 695. 
Sulfur 695. 
- auratum 743. 
- - Antimonii 743. 
- - diaphoreticum 743. 
- caballinum 697. 
- chloratum 702. 
- citrinum in Bacillis 

696. 
- citrinum pulveratum 

697. 
- depuratum 700. 
Sulfure d'ammonium 850. 
- d'antimoine du com-

merce 742. 
- de baryum 874. 
- - calcium 862. 
- - carbone 755. 
- - fer 916. 
- - strontium 879. 
- ferreux 916. 
- noir de mercure 962. 
- stannique 763. 
Sulfur griseum 697. 
- in Filis 697. 
- in Follis 697. 
- lotum 700. 
-- -iiI 553. 
- praecipitatum 701. 
- stibiatumaurantiacum 

743. 
- sublimatum 696. 
Sulphate of magnesia 889. 
- - manganese 928. 
- - quinine 1106. 
- - zinc 896. 
Sulphur 695. 
Sulphuretted hydrogen 

715. 
Sulphuric acid 705. 708. 
Sulphurous acid 704. 
Sulphur trioxyde 705. 
Sultanarosinen 344. 
Sultaninrosinen 344. 



Sumac des corroyeurs 
1169. 

Sumach 1169. 
Sumatrakampher 534. 
Sumbulwurzel 182. 
- -saure 192. 
Summitates Juniperi 330. 
- Sabinae 272. 
Sumpfgas 638. 
- -reihe 637. 
Sumpfreis 364. 
Sumpfschwertlilie 163. 
Sundew 257. 
Sunflower-seed 357. 
Superoxyde 619. 
Superphosphat 868. 1235. 

1237. 
Supplement 1391. 
Surgeons agaric 128. 
Surrogat 1391. 
Sus scropha 563. 
Suspendiert 885. 
Swallow-wort 143. 
Sweet almonds 344. 
- calamus 145. 
- violet 305. 
- wood bark 194. 
SyIvestren 490. 
Sylvin 765. 771. 
Symbiose 117. 661. 1233. 
Symbol 613. 
Sympathetische Tinte 

910. 1272. 
Sympetalae 125. 
Symphytum officinale 

149. 
Synanthae 121. 
Syndetikon 602. 
Syngenit, kiinstlicher 871. 
Synthese 612. 
Systematik, Pflanzen-

63. 108. 
System Brongniart 109. 
- de Candolle 109. 
- Endlicher 109. 
- Engler 110 bis 123. 
- Geschlechts- 108. 
- Jussieu 109. 
- kiinstliches 108. 
- Linne 108. 
- natlirliches 109. 110. 
- periodisches 619. 
- Sexual- 108. 
Szillain 181. 
Szillipikrin 181. 
Szillitinlatwerge 181. 
Szillitoxin 181. 

t 15. 
Tabakblatter 231. 
Tabelle 54. 
Tachhydrit 886. 
Tafel: Abkiirzungen 62. 

Sachverzeichnis. 

Tafel: Atherischer Olge
halt der Drogen- und 
Pflanzenteile 462. 

- Baume-Grade und 
spezifisches Gewicht 
56. 

- Bezeichnung der SaIze 
628. 

- der Elemente 613. 
- Farbenmischungen 

1209. 
- der Gegengifte 1250. 
- Gruppenreagenzien 

auf Sauren bzw. An
ionen 1417. 

- KaliIauge 769. 
- Natronlauge 804. 
- Salmiakgeist 845. 
- Schwefelgehalt in der 

Schwefelsaure 714. 
- Tropfen 61. 
- Einsammlung von 

Pflanzenteilen 1249. 
- Weingeist-Umrech

nung 992. 
- - Vergleich v. Rich-

ter und Tralles 992. 
- Zinsdivisoren 1374. 
Taette 662. 
Taschelkraut 250. 
Tafelfeigen 317. 
Tafelparaffin 1067. 
'l'afelrosinen 344. 
Tafelwaage 12. 
Taffia 995. 
Tagebuch 1371. 
Taggenkraut 264. 
Takamahak 427. 
Talc 888. 
- de Venise 888. 
Talcum 888. 
- venetum 888. 
Talg 576. 
- chinesischer 577. 
- vegetabilischer 577. 
Talgbaum, chinesischer 

577. 
- zu bleichen 576. 
Talgit 539. 
Talgal 577. 
Talgol 539. 
TaIgseife 1034. 
Talk 888. 
- -erde 883. 
- -schiefer 888. 
- -spat 887. 
Tallogen 539. 
Talon 1388. 
Tamarind 339. 
Tamarinden 339. 
- -mus, gereinigtes 339. 
- - rohes 339. 
Tamarindi 339. 

Buchheister-OUersbach. I. 15. AUf!. 
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Tamarindus indica 339. 
Tamarins 339. 
Tamarix gallica 273. 
Tampiko Jalapa 158. 
- Sarsaparille 179. 
Tanacetum vulgare 302. 

519. 
Tanazetgerbsaure 302. 
Tanazetin 302. 
Tannate de plomb 908. 
Tannenhonig 1045. 
Tannennadelol 466. 
Tannic acid 1091. 
Tannin 1091. 
Tannismut 746. 
Tanninum 1091. 
- crystallisatum 1092. 
Tansy-flowers 302. 
Tantal 748. 
Tantale 748. 
Tantalit 748. 
Tantalsaureanhydrid 748. 
Tantalum 748. 
Tantieme 1391. 
Tapeten 1333. 
Tapetenfarben 1200. 
Tapioka-Sago 1056. 
Tara 16. 
- -gewichtsstiick 52. 
Tarakane 595. 
Taraxacum officinale 

182. 
Taraxazin 182. 
Tarieren 16. 
Tarierbecher 16. 
Tarierwaage 12. 
Tartaric acid 1020. 
Tartarus 799. 
- boraxatus 817. 
- crudus 799. 
- depuratus 800. 
- emeticus 798. 
- natronatus 797. 
- purus 800. 
- ruber 800. 
- solubilis 796. 817. 
- stibiatus 798. 
- tartarisatus 796. 
- vitriolatus acidus 795. 
- vitriolatus depuratus 

795. 
Tartrate borico-potassi

que 817. 
- d'antimoine et de po-

tasse 798. 
- d'argent 970. 
- de potasse acide 799. 
- - - et de soude 797. 
- - - neutre 796. 
- - soude neutre 840 .. 
- stibie 798. 
Tartre vitriole 795. 
Tassenrot 1168. 

95 
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Tauchverfahren(Getreide-
beize) 1239. 

Taubnessel 294. 
Tausendgiildenkraut 253. 
Tea 238. 
Technische Arbeiten u. 

Ausdriicke 29. 
Tee Zubereitungen 1269. 
- griiner 239. 
- schwarzer 239. 
Tee-Ersatz 242. 
Teeal 555. 
Teesamenal 555. 
Teer 427. 
Teer, animalischer 471. 
- Birken- 429. 
Teerfarbenflecke ent-

fernen 1246. 
Teerfarbstoffe 1154. 
Teerfarbstoffe, fettlas

liche 1157. 
Teerfarbstoff-Farblacke 

1199. 
Teerfettol 429. 
Teer, Holz- 428. 
- -alseifenlasung 1119. 
- Steinkohlen· 429. 
- Wacholder- 430. 
Teerwa.sser 428. 
Tegoglykol 1000. 
Teilfrucht 89. 
Teilhaber 1362. 
- stiller 1362. 
Teilungsgewebe 103. 
- -membran 101. 
Tela depurata 1261. 
Teleobjektive 1136. 
Tellur 695. 715. 
- -blei 717. 
Tellure 717. 
Telluric acid 718. 
Tellurige Saure 718. 
Tellurigsaureanhydrid 

718. 
Tellurium 717. 
Tellurous acid 718. 
Tellursaure 718. 
Tellurwasserstoff 717. 
Tellurwismut 717. 
Tempajans 477_ 
Temperatur 50. 
- kritische 50. 665. 
- mittlere 55_ 
Temperstahl 913. 
TemplinOl 526. 
Tenakel29. 
Terbium 945. 
Tereben 657. 1096. 1211. 
Terebt'me 1096. 
1'erebenum 1096. 
Terebinthina 442. 
- alsatica 444. 
- americana 444. 

SachverzeichniB. 

Terebinthina argentora-
tensis 444. 

- artificialis 445. 
- austriaca 443. 
- canadensis 431. 
- cocta 425. 
- communis 442. 
- gallioa 443. 
- italioa 445. 
- larioina 444. 
- veneta 444. 
Terebinthine 442 
- allemande 443. 
- au citron 444. 
- de Bordeaux 

443. 
- de Venise au du Melize 

444. 
- de Vosges 444. 
Terminalknospe 66. 
Terpacid 535. 
Terpenalkohol 1096. 
Terpene 447. 657. 
Terpenfrei 448. 
Terpentin, amerikani-

scher 444. 
- Bordeaux- 443. 
- deutBcher 443. 
- franzasischer 443. 
- gemeiner 442. 
- italienischer 445. 
- kanadischer 431. 
- kiinstlicher 445. 
- Larchen- 444. 
- asterreichischer 443. 
- Stra.Bburger 444. 
- Venezianer 444. 
- WeiBtaunen 444-
- -kampfer 523. 
- -al 425. 520. 
- - kiinstliches 1062. 
- - entkampfertes 527. 
- - -ersatz 526. 
- - gereinigtes 524. 
- - polnisches 522. 
- - -1a.cke 1225. 
- - -monochlorhydrat 

523. 
Terpentine 442. 
Terpenylazetat 478. 
Terpine 1096. 
Terpinen 479. 489. 
Terpineol 472. 478. 498. 

503. 508. 1096. 
- -azetat 479. 
Terpinhydrat 657. 1096. 
Terpinol 1096. 
Terpinum hydratum 1096. 
Terra Catechu 581. 
- di Siena 1181. U84. 
- - - gebrannt 1184. 
- foliata Tartari 776. 
- japonica 581. 

Terra silicea 758. 
- - caloinata 759. 
- sigillata alba 940. 
- - rubra 940. 
Terrage 348. 
Terre a. porcelaine 1174. 
- de Cassel 1183. 
- de Cologne 1183. 
- de pipe 1174. 
- de Sienne brwee 1184. 
- du Japon 581. 
- d'ombre 1185. 
- foliee de tartre 776. 
- fossile 758. 
- sigillee 940. 
- verte de BoMme 

1195. 
Testa 95. 
Testae Cacao 349. 
Tete d'ail 138. 
- morte 1182. 
Tetes de pavot 331. 
Tetraborsaure 749. 
Tetraborsaures Natrium 

814. 
Tetrachlorathan 983. 
Tetra-chlorathyl 983. 
- chloride 679. 
- -chlorkohlenstoff 981. 
- -chlormethan 981. 
- -chlorure d'ethyle 983. 
-:- -dymit 717. 
- -hydronaphtalin 657. 

1095. 
- -karbozyklisch 652. 
- -lin 657. 1095. 
Tetralin, extra 1095. 
Tetralinum 1095. 
Tetra-methyldiarsenoxyd 

738. 
- -mit 744. 
- -oxymethylanthrachi-

non 174. 
- -pol 981. 
- -sulfide 695. 
- -thionsaure 703. 
Tetroxyde 620. 
Teucrium marum 266. 
- soordium 273. 
Teufelsabbi.Bwurzel 166. 
Teufels-beere 216. 
- -dreck 389. 
- -klauen 151. 
- -riibe 144. 
Thalleiochlnreaktionll06. 
Thallium 908. 
- -bromiir 908. 
- -ohloriir 908. 
- -jodiir 908. 
- -sulfat 908. 
Thallophyten 66. 109. 
Thea assamica 239. 
- bohea 239. 



Thea ohinensis 238. 
- sinensis 238. 
- striota 239. 
- viridis 239. 
Thebain 591. 
Thecae 82. 
Thll de Blankenheim 260. 
- du Mexique 250. 
- - Paraguay 225. 
Thein 241. 
Thenards-Blau 1190. 
Thaobroma angustifolium 

347. 
- bioolor 347. 
- caoao 347. 
- glauoum 347. 
Theobromin 348. 353. 
Thermit-SohweiBverlah-

ren 934. 
Thermoalkoholometer991. 
Thermometer 48. 
Thermophore 813. 
Thio-aIkohole 643. 
- -bacteria UO. 
- -karbonate 756. 
- -kohlensa.ure 756. 
Thiol 1070. 
Thiolum 1070. 
- liquidum 1070. 
- sicoum 1070. 
Thionsauren 703. 
Thio-sohwefe1saure 703. 
- -schwefelsaures Natri-

um 835. 
- -zyanate 753. 
- -zyansaure 753. 
- -zyansaures Alumini-

um 939. 
Thomas-mehl 1238. 
- -phosphat 1238. 
- -sohlacke 913. 
- -verfahren 913. 
Thoran 932. 
Thorit 764. 
Thorium 759. 764. 
- -nitrat 764. 
Thuja oooidentalis 275. 
Thujigenin 275. 
Thujin 275. 
Thujon 466. 515. 519. 
ThujylaIkohol 466. 
Thulium 945. 
Thus 394. 
Thuya d' occident ou du 

Canada 275. 
Thym oommun 275. 
Thyme 275. 
Thymen 527. 
Thymian 275. 
- -kampfer 274. 527. 
ThymianOl 527. 
Thymian-51, weiBes 527. 
- -saure 527. 

Sachverzeichnia. 

Thymol 274. 275.517.527. 
- -bi-iode 1079. 
- -saure 527. 
- -samen 527. 
Thym sauvage 274. 
Thymus chamaedrys 274. 
Thymus serpyllum 274. 

517. 
- vulgaris 275. 
Tickhurmehl 1056. 
Tiefe U36. 
TiegelguBstahl 913. 
Tiegelstahl 913. 
Tientjan 131. 
Tiere 595. 
Tierausscheidungen 595. 
Tiemohe Pflanzenschii.d-

linge 1240. 
Tier-kohle 751. 
- -51 471. 
- - atherisches 471-
Tierteile 595. 
Tiges de douce-amere 188. 
- - gui 189. 
Tiglinsaure 545. 
Tikor Arrow Root 1056. 
Tilia cordata 303. 
- grandifolia 303. 
- parvifolla 303. 
- platyphyllos 303. 
- tomentosa 304. 
Tilly-seed 354. 

. Tin 759. 
Tinoturae 1258. 
Tinctura ferri pomata 921. 
- Kino 584. 
- Opii 590. 
- Pulsatillae 271. 
- thebaica 590. 
Tinkal 748. 814. 
Tinkturen 1258. 
Tinnevelly Sennesblatter 

235. 
Tinte Blauholz- 1271. 
- buntfarbige 1271. 
- Chrom- 1271. 
- Gallus- 1271. 
- Kopier- 1271. 
- Metallatz- 1272. 
- Stempel- 1272. 
- sympathetische 910. 

1272. 
- unauslOschliobe 1271. 
Tintenfisch 603. 
Tintenflecke zu entfernen 

833. 
Titan 759. 763. 
Titandioxyd 763. 
Titane 763. 
Titaneisen 763. 
Titanium 763. 
Titanoxyd 763. 
Titansaureanhydrid 763. 
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TltanweiB 764. 
Tiroler Erde U95. 
Titer 1413. 
Titrierfliissigkeit 1413. 
Titrierverfahren 864. 
Tjen-Tjan 131. 
Toad-flax 264. 
Tobacoo-Ieaves 231. 
Tobben 532. 
Tochterzelle 98. 
Toddy 996. 
Todokiefer 522. 
Topferton 939. 
T5pferwaren 939. 
Toiletteessig 1265. 
Tolen 439. 
Tollkirschen-blatter 215. 
- -wurzel 143. 
Tolubalsam 439. 
Toluidin 655. U56. 
Toluol 653. 
Tombak 946. 
Ton 757. 939. 
- -dreieck 1395. 
- primarer 939. U74. 
- sekundarer 939. U74. 
Tonen der Positive 1148. 
Tonerde Blau 1190. 
- essigsaure 936. 
Tonerdehydrat 934. 
Tonerde-kali 625. 
- -metall 933 . 
- kieselsaure 939. 
- kolloidale 934. 
- salzsaure 935. 
- - fliissige 935. 
- sohwefelsaure 940. 

941. 
- - rohe 940. 
- -sulfat rohes 940. 
Tonfixierbad 1148. 
Tongking-SternanisbI472. 
Toiletteseife 1038. 
Tonkabohnen 375. 
- -kampfer 1093. 
Tonkay-tee 240. 
Tonka-beans 375. 
Tonmel'gel U80. 
Tonne 15. 
Tonnenseife 1036. 
Tonquinol 609. 
Topas 939. 
Topfpflanzen-Diinger 

1238. 
Torchon vegetale 595. 
Torf 751. 
Torfmoose U8. 
Torfmull 1262. 
Torioroschi 507. 
Tormentil root 183. 
- -rot 183. 
TormentiIlwurzel 183. 
Torricellische Leere 24. 
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Torricellisches Vakuum 
24. 

Totenblumenkraut 223. 
Totenkopf 1182. 
Tournantol 559. 1071. 
Toumesol 1165. 
Toxikodendronsaure 242. 
Tracheen 105. 
Tracheiden 105. 
Trachylepedia fmcti-

cassiella 319. 
Trachylobium Petersia-

num 409. 
Tragacanth 385. 
Traganth 385. 
Traganthon 386. 
Tra.gantschleim 396. 
Tragblatter 66. 
Tragfii.higkeit 14. 
Tran 547. 549. 
- oxydierter 550. 
tranen 575. 
Transparentseife 1038. 
Trassant 1383. 
Trassat 1383. 
Tratte 1383. 1384. 1391. 
Traube 85. 
Trauben-honig 1047. 
- -holunder 336. 
- -kraut mexikanisches 

250. 
- rosinen 344. 
- -saure 647. 
- -zucker 649. 1043. 
Traufbiihne 807. 
Traumatizin 403. 
Traumeln 328. 
Trelle des mouches 267. 
Treibarbeit 964. 
Treibherde 964. 
Tremolith 888. 
Trennung der Basen, der 

Kationen in den ein
zelnen Gruppen 1405. 

Tresterschwarz 1199. 
Tri 537. 639. 984. 
Triagebohnen 352. 
Triamine 648. 
Tribrommethan 981. 
TribrompMnate de bis-

muth 745. 
Tribromphenolwismut 

745. 
Tribut Senna 235. 
Trichlorathylen 639. 984. 
Trichloraldehyd 644.1007. 
Trichlorazetaldehyd-

hydrat 1006. 
Trichloressigsaure 1015. 
Trichloride 679. 
Trichlormethan 979. 
Trichlomre d'antimoine 

741. 

Sach verzcichnis. 

Trichlomre de bismuth 
745. 

Trichome 95. 
Trichter 23. 
- HeiBwasser- 33. 
Trieb A.B.C. 851. 
Triemzin 557. 
Trifolium album 304. 
- -repens 304. 
Trigonella foenum grae-

cum 356. 
Trigonelle 356. 
Trigonellin 357. 
Trijodmethan 982. 
Trikalziumphosphat 868. 
Trikarballylsii.ure 647. 
Trikarbozyklisch 652. 
Trikresol 1074. 
Trilaurin 330. 
Trimethylii.thylen 978. 
Trimethylxanthin 351. 

1104. 
Trimmer 1149. 
trimorph 34. 
Trinatriumphosphat 832. 
Trinitrobutyltoluol 608. 
Trinitrophenol 1078. 
Trinitrophenolum 1078. 
Trinitrozellulose 1053. 
Triolein 538. 
Trionalum 1003. 
Trioxybenzoesaure 1091. 
Trioxybenzol 1082. 
Trioxyde 620. 
Trioxymethylanthra-

chinon 174. 210. 
Trioxynaphtalin 207. 
Tripalmitin 538. 
Trirapin 557. 
Tristearin 538. 
Trisulfide 695. 
Trisulfure d'antimoine 

742. 
Trithionsii.ure 703. 
Triticum caninum 156. 
- -repens 156. 
Tritizin 156. 
Triuridales 12l. 
Trockene Destillation 38. 
Trockenelement 893. 
Trockenes Extrakt 40. 
Trockene Friichte 88. 
- Schminke 1265. 
Trockenplatten 1123.1124. 
Trockenschmelze 576. 
Trocknen d.Negativel14.5. 
- - Positive 1149. 
Tropfchen 96. 
Troilit 916. 
Trona 818. 
Tropako~!l-in 218. 
Tropfen-Ubersichtstafel 

61. 

Tropfhonig 1045. 
Tropon 1112. 
- keks 1112. 
- -schokolade 1112. 
- -zwieback 1112. 
Tme Francincense 394. 
Trogdolde 86. 
- mehrgliedrige 86. 
- zweigliedrige 86. 
Trott 549. 
Truxillin 218. 
Trypeta amicivora 283. 
tscherwen giil 510. 
Tsetsefliege 353. 488. 
Tuban 401. 
Tubenausquetscher 44. 
- -fiillapparat 44. 
Tuben-packung 44. 
- zange 44. 
Tuber 70. 
Tubera 70. 
- Aconiti 137. 
- Ari 141. 
- Aristolochiae longae 

141. 
- - rotundae 141. 
- Jalapae 158. 
- Salep 176. 
Tubercules d'orchis bouf-

fon 176. 
Tubiflorae 125. 
Tubulierte Retorten 36. 
Tubuliflorae 126. 
Tubus 28. 
Tue-Ioup bleu 248. 
Tiimpelstein 912. 
Tiipfel 98. 
Tiipfelkanii.le 98. 
Tiirkischer Pfeffer 312. 
Tiirkischer Weizen 360. 
Tiirkische Erde 940. 
Tiirkisches Geraniumol 

493. 
Tiirkischrotol 1071. 
Tulasilber 965. 
Tumenol 1071. 
- -ammonium 1071. 
Tungbaum 434. 
Tungstein 931. 
Tung-yu 434. 
Turbith mineral 963. 
Turdus viscivorus 189. 
Turiones Pini 213. 
Turmeric root 149. 
Turnbullsblau 786. 1190. 
Tusche, chinesische 1198. 
Tuschfarben 1332. 
Tussilago fanara 221. 
- petasites 221. 
Tute 72. 
Tutia 896. 
- grisea 896. 
Tyrosin 354 



Udidmehl 494. 
Uberborsaure 750. 
Uberborsaures Natrium 

816. 
Uberchlorsaure 686. 
Uberchlorsaures Kalium 

790. 
-qberexponiert 1142. 
"Qberjodsaure 690. 
Uberkohlensaure 752. 
Oberkohlensaures Kalium 

780. 
- Natrium 826. 
Uberlichtet 1142. 
-pbermangansaure 925. 
Ubermangansaures Ka-

lium 791. 
- Natrium 831. 
Uberosminsaureanhydrid 

977-
-Pbersattigte Losung 57. 
Uberschwefelsaure 703. 

793_ 840. 
Uberschwefelsaure Salze 

709. 
Uberschwefelsaures 

Ammonium 855. 
- Kalium 793. 
- Natrium 840. 
Ubertragungspa pier 1152. 
Uhrmacherol 554. 
Ule 398. 
Ulex 482-
Ulmenbast 212_ 
Ulmer Feuerschwamm 

129_ 
Ulmus campestris 212_ 
- effusa 212_ 
Ultimo 1390_ 
Ultrafiltration 33. 
Ultramarin 1191. 
- -blau 1192. 
- ·blauersatz 1193_ 
- -gelb 1179_ 
- -griin 1192_ 
- -rot 1193_ 
- saurefestes 1192. 
- Soda- 1192. 
- Sulfat- 1192_ 
- -violett 1192_ 
Ultramarine 1191. 
Umbella 85. 
UmbeIliferae 125_ 
Umbelliferen 86. 
Umbelliflorae 125. 
Umbelliferon 392. 
Umbilici 604. 
Ubersichtstafel der Ab-

kiirzungen 62. .. 
Obersichtstafel der Atz

kali~!mge 769_ 
- - Atznatronlauge 

804. 

Sachverzeichnis. 

tl'bersichtstafel der Be
zeichnung der Salze 
628_ 

- des Gehaltes an athe
rischen Olen 462_ 

- des Gehaltes an Alko
hoI 992. 

- - Ammoniakfliissig
keit 845_ 

- d_ Elemente u_ Atom
gewichte 613_ 

- - Baumegrade und 
spezif. Gewichte 56. 

- fiir Mischung von Far
ben 1209_ 

- - Gegengifte bei Ver
giftungen 1250. 

- Gruppenreagenzien zur 
Auffindung von Sauren 
bzw. Anionen 1417_ 

- getrockneter Pflanzen
teile 1249_ 

- der wasserhaltigen Sal
petersaure 724_ 

- iiber Prozentgehalt v. 
Salzsauren 685. 

- der wasserhaltigen 
Schwefelsaure 712. 

- fiir Umrechnung des 
Schwefelgehaltes der 
Schwefelsaure 714. 

- - Tropfenzahlung 61. 
- zur Verdiinnung von 

Weingeist 992. 
- zum Vergleich der 

Raummengen nach 
Tralles mit den Ge
wichtsmengen nach 
Richter 992. 

- fiir Zinsenberechnung 
1374. 

Uberweisung 1383. 
Umbra 1185_ 
- Kolnische n 85. 
- Kugel- 1185. 
Umbraun 1185_ 
Umfang des Elattes 75. 
Umsetzungsstoffe 38. 
Umsetzung, wechselseitige 

626. 
Umsprosser 109. 
Umweibige Stellung 79. 
Unausloschliche Tinte 

127l. 
Uncaria gambir 583_ 
Unfruchtbare Eliiten 80_ 
Ungarischer Pfeffer 312_ 
Ungerotteter Kakao 348_ 
Ungesattigte Kohlenwas-

serstofffe 637_ 
Ungeziefermittel 1278_ 

1312. 1323_ 
- arsenhaltigeI312.1323_ 
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Ungeziefermittel strych
ninhaltige 1312_ 1323_ 

Ungliick, unverschuldetes 
1365. 

Unguenta 1259_ 
Unit 203_ 
Universalkamera 1131_ 
Universalsiebe 24. 
Unona odoratissima 528_ 
UnregelmaBig diklinische 

Pflanzen 109. 
Unschlitt 576_ 
Unterabteilungen 110_ 
Unterbilanz 1373. 
Unterbrochene Destilla-

tion 38. 
Unterbromige Saure 693. 
Unterchlorige Saure 685. 
U nterchlorigsaureanhy-

drid 685_ 
Unterchlorsaureanhydrid 

685. 781. 
Unterexponiert 1143_ 
Untergrund 1200_ 
Unterjodige Saure 690_ 
Unterklassen 110_ 
Unterlauge 1029. 
Unterlaugenglyzerin 998. 
Unterlichtet 1142. 
Unterphosphorige Saure 

730. 
U nterphosphorigsaures 

Kalzium 869. 
- Natrium 833_ 
Unterphosphorsaure 731. 
Unterreihen 110_ 
Untersalpetersaure 721. 
Untersalpetrige Saure 719. 
Unterschwefelsaure 703. 
UnterschwefligeSaure 703. 
Unterschwefligsaures Na-

trium 835. 
Unterseite des Elattes 72. 
Unterweibige Stellung 79. 
Unverschuldetes Ungliick 

1365_ 
Unze 15. 
Upsulun 959. 
Uragoga ipecacuanha 160_ 
Uran 932. 
Uranate 932. 
Uranate d'ammoniaque 

933. 
Uranate de sodium 933_ 
Urane 932. 
Urangelb 933_ 
Uraniverbindungen 932_ 
Uranium nitricum 932. 
Uranium oxydatum hy-

dricum 933. 
- oxydatum natrona

tum 933. 
Urannitrat 932. 
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Uranoverbindungen 932. 
Uranoxyd 933. 
- rotes 933. 
Uran-oxydammon 933. 
- -oxydhydrat 933. 
- -oxydnatrium 933. 
- -oxydnitrat 932. 
- -oxyd, salpetersaures 

932. 
- -pechblende 881. 932. 

-pechharz 881. 932. 
- -rot 933. 
- -saureanhydrid 933. 
- -tonbad 1150. 
- -trioxyd 933. 
Uranum 932. 
- nitricum 932. 
Uranyl 932. 
- ·nitrat 932. 
- -verbindungen 932. 
- salpetersaures 932. 
Urao 818. 
Uratom 614. 881. 
Urceola elastica 398. 
Ureide 1042. 
Urethan 1042. 
Urethane 1042. 
Urgewebe 103. 
Urginea maritima 180. 
Urkundenklage 1383. 
Urmeristem 103. 
Urostigma elastica 398. 
Urotropin 1005. 
Urson 244. 
Urstoffe 612. 
Urtica dioica 276. 
- urens 276. 
Urticales 122. 
Usambarakaffee 351. 
Uspulun 1240. 

Vaccinium myrtillus 231. 
244. 330. 

- vitis idaea 244. 245. 
Vagina 72. 
Vahea gummifera 398. 
Vakuolen 96. 
Vakuumapparat 39. 579. 
Valenz 617. 
Valeraldehyd 506. 
Valeriana angustifolia 

184. 
- dioica 185. 
- officinalis 183. 
- phu 185. 
VaIerianate d'amyle 1026. 
- de bismuth 745. 
- - zinc 898. 
- of zinc 898. 
Valerianic acid 1015. 
Valerianin 185. 
Valerian root 183. 

Sachverzeichnis. 

Valeriansaure 529. 536. 
1015. 

- Amyllither 1026. 
Valonen 382. 
Valuta 1380. 
Vanadin 747. 
Vanadinate 748. 
Vanadinit 748. 
Vanadinum 747. 
Van Dyk-Braun 1185. 
Vandyke brown 1185. 
Vanilla 340. 
- angustifolia 343. 
- planifolia 340. 
- pompona 343. 
- -root 375. 
Vanille 340. 
- -schokolade 349. 
Vanillin 225. 342. 416. 

437. 1089. 
Vanillinsalz 1090. 
Vanillinum 1089. 
Vanillon 343. 
Varec 687. 
Vaselin 1065. 
- Kunst- 1065. 
Vaseline 1065. 
VaselinOi 1064. 1069. 
Vaselinum 1065. 
- album 1065. 
- flavum 1065. 
Vateriafett 577. 
Vateria indica 411. 577. 
Vegetabilien -Einsamm-

lung 1248. 
Vegetabilische Bronze 

1205. 
Vegetabilisches Fleisch

extrakt 580. 
- Pergament 1254. 
Vegetabilischer Purpur 

1167. 
Vegetabilisches Stearin 

546. 
Vegetabilischer Talg 577. 
Vegetabilisches Wachs 

569. 
Vegetal green 1196. 
Vegetationspunkt 103. 
- -wasser 1233. 
Vegetativ 112. 
Veilchen-bliiten 305. 
- -wurzel 162. 
- - -01 497. 
Velledol 189. 
Velvet brown 1184. 
Venezianer Seife 1034. 
Venezianischer Terpentin 

444. 
Venezianisch WeiJl 1174 
Venezuelabalsam 432. 
Venushaar 252. 
Venus's-hair 252. 

Venuswagenkraut 248. 
Verakruz Sarsapaille 179. 
Veratrin 369. 1109. 
Veratrina 1109. 
Veratrine 1109. 
Veratrinum 1109. 
Veratrum album 156. 
- -saure 369. 
- viride 157. 
Verbandstoffe 1260. 
- impragnierte 1260. 
- Prftfung der 1261. 
- sterilisierte 1262. 
Verbandwatte 1261. 
Verbascum phlomoides 

304. 
- thapsiforme 304. 
Verbena officinalis 277. 
Verbena01, indisches 470. 
Verbindungen aliphati-

sche 635. 
- anorganische 618. 
- aromatische 636. 651. 

1060. 
- azyklische 635. 636. 
- chemische 612. 
- der Fettreihe 635. 
- gesattigte 616. 636. 
- mit geschlossener 

Kette 636. 651. 
- isomere 652. 
- karbozyklische 651. 
- des Kohlenstoffs 635. 
- Meta- 652. 
- mit offener Kohlen-

stoffkette 636. 
- organische 618. 
- artho- 652. 
- Para- 652. 
- ungesattigte 617. 637. 
- zyklische 636. 
Verbindungsgewicht 616. 
Verbrennung, brisante 

1247. 
Verdampfungswarme 47. 
Verdelli 320. 
Verdichten 35. 
Verdichtungstemperatur 

47. 
Verdunstung 46. 
Verdunstungskiilte 46. 
Vereinigung, chemische 

612. 
Vergallen 60. 
Verge d'or 278. 
Vergolderleim 1115. 
VergroJlerungen von Bil-

dern 1150. 
Verharzen der iith. Ole 

446. 
Verholzen d. Zellen 98. 
Verjahrungsfristen 1374. 
Verkaufsbuch 1370. 



Verkauf von Fliissigkeiten 
1252. 

- - Waren 1251. 
Verkehrsfehlergrenzen f. 

Wagen und Gewichte 
16. 17. 

Verkorken von Flaschen 
1252. 

- der Zellen 98. 
Vermehrung der Pflanzen 

69. 
- der Zellen 100. 
Vermicelltraganth 386. 
VermilIon Zinnober 1186. 
Vernets Blau 952. 
Veronal 1042. 
- Natrium 1043. 
Veroneser Erde 1195. 
Veronica officinalis 277. 
Veronique 277. 
Verrechnungsscheck 1382. 
Versand von Waren 1377. 
Verschleimen der Zellen 

98. 
VerschluIl 1137. 
- Fall- 1137-
- Konstant- 1137. 
- Moment- 1137. 
- Rouleau- 1138. 
- - schlitz- 1137. 
- Sektoren- 1137. 
- Zentral- 1137. 
Verschnittrum 995. 
Verseifungszahl 540. 
Versicherungsgesetz fiir 

Angestellte 1368. 
Versilberungspulver 965. 
Verstirkung des Negativs 

1146. 
Vert de chrome 1194. 
- - cobalt 1195. 
- - griB 949. 
- - soie 1194. 
- emerande 1194. 
- lumi6re 1196. 
- malachite 1194. 
- olive 1196. 
- permanent 1194. 
- de Scheele 1196. 
- de Schweinfurt 1196. 
- tyrolien 1195. 
- vegetal 1196. 
- Veron6se 1195. 
- de zinc 1195. 
Verticillatae 122. 
Vervain 277. 
Verveine 277. 
Verwackelt 1129. 
Verwaltungsrat 1362. 
Verwandtschaft, chemi-

sche 614. 
Verwandtschaftseinheiten 

617. 

Sachverzeichnis. 

Verwittern 35. 58. 629. 
Verzeichnung 1134. 
VerzoUung 1379. 
Vesica Moschi 608. 
Vetivensaure 530. 
Vetivenol 530. 
Vetiverol 186. 529. 
Vetiverwurzel 185. 
Vidis Holosterik 25. 
Vielblumenblattrige 

Pflanzen 109. 
Vielgeschlechtige Bliiten 

80. 
Vielwertigkeit 617. 
Vierbasisch 622. 
Vierge d'or 278. 
Vif argent 953. 
Vigantol 651. 
Vignette 1391. 
Viktoriagriin 1194. 1196. 
Vinaigre 1011. 
- de bois 1013. 
- - l'Estragon490. 

1013. 
Vinegar 1011. 
- of wood 1013. 
- -lead 906. 
Vinol 1003. 
Vinum Myrtilli 331. 
Vinylalkohol 1003. 
Vinzetoxin 143. 
Vioform 1100. 
Vioformium 1100. 
Viola odorata 305. 
- odoratissima 1269. 
Violaquerzitrin 278. 
Violarln 498. 
Viola tricolor 277-
Violenwurzel 162. 
Violet de methyle 1118. 
Violette Algen 115. 
- Farben 1193. 
- tricolore 277. 
Violin 278. 
Virginia.-snakeroot 149. 
Virginisohe Hohlwurzel 

149. 
Viride a.eris 949. 
Virolafett 574. 
- taJg 574. 
Visoum album 189. 
Visetholz 1160. 
Visierscheibe 1124. 
ViskoBe 10M. 
ViskoBeverfa.hren 1054. 
Viskosimeter 1065. 
Viskositat 1064. 
Vis major 1378. 
Visum 1391. 
Viszin 189. 225. 
Vitamine 650. 
Vitellin 660. 
Vitia corinthiaoa 344. 

Vitis vinifera 344. 
Vitriol blanc 896. 
- blauer 951. 
Vitriolbleierz 907. 
- bleu 951. 
- d'argent 969. 
- griiner 923. 

l1H1 

Vitriolic acid 705. 708. 
Vitriol kalzinierter 923. 
- ·01 706. 
- Sa1zburger 951. 
- vert 923. 
- weiIler 896. 
- - roher 897. 
- zyprischer 951. 
Vitriolum album 896. 
- Cupri 951. 
- Martis 923. 
- viride 923. 
Viverra civetta 609. 
Viverra zibetha 609. 
Vogel. beeren 338. 
- -knoterich 189. 270. 
- leim 225. 
- - japanischer 225. 
- -nester, indisohe 132. 
- -schutz 1242. 
Volborthit 748. 
Vollmaoht 1365. 
Vollpipette 1412. 
Volomit-Metall 932 
Volumen 50_ 
Volumetrisch 864. 
Volumetrische Losungen 

1397. 1414. 
Volumprozent 991. 
Vomic-nut 373. 
Vorgang, ohemischer 612. 
Vorgang der Befruchtung 

86. 
Vorkeim 118. 
Vorlage 36. 
Vorlauf 990. 
Vorpriifung, analytisohe 

1397. 
Vorratsraume Einrich-

tung 8. 
VorstoIl f. Retorten 36. 
Vorspelze 121. 
Vulkanisieren 399. 
Vulkanol 1064. 

Waage 10. 
- -balken 12. 
- Behandlung der 1243. 
- hydrostatische 55. 
- Mohr-Westphalsohe 

52. 
- Priifung auf Empfind

lichkeit 18. 1243. 
- - auf Richtigkeit 18. 

1243. 
Wabenhonig 1045. 
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Wacholderbeeren 328-
- -beerkampfer 498. 
- -beermus 329. 
- -beerol 498. 
- -branntwein 996. 
- -holzol 499. 
- -mus 329. 
- -nadeln 330. 
- -01 498. 
- -salse 329. 
- -spitzen 330. 
- -teer 430. 
Wachs Back- 567. 
- Bienenvorwachs-

567. 
- Ceara- 567. 
- chinesisches 567. 
- gelbes 565. 
- griines 568. 
- japanisches 569. 
- Kandelilla- 567. 
- Kanutilla- 567. 
- Karnauba- 567. 
- -kernseife 1035. 
- Lorbeer- 568. 
- Montan- 568. 
- Myrten- 568. 
- Palm- 568. 
- -papier 1253. 
- -schwamm 594. 
- Stopf- 567. 
- vegetabilisches 569. 
- weilles 565. 
Wachstum d. Pflanze 103. 
Wachstum d. Zellen 97. 
Wagen 10. 
Wahrung 1380. 
Warme 47. 
- Einflull der 49. 615. 
- -einheit 47. 
- gebundene 47. 
- latente 47. 
- -leiter 48. 632. 
- -messer 48. 
- -messung 48. 
Wiisserungsgestell 1145. 
wagerecht 11. 
Wagenfett 1279. 
Waggon 1389. 
Waid 116l. 
Waldameise 599. 
Waldbeerblatter 222. 
Wald-honig 1045. 
- -koschenille 597. 
- -meister 266. 
- -wolle 465. 
- -woBextrakt 465. 
- -wollol 465. 
Walfett 550. 
Walkerde 759. 939. 
Wallnut-tree-leaves 225. 
Wallrat 569 
Wallstein 912. 

Sachverzeichnis. 

Wallwurzel 149. 
WalnuIl-bllitter 225. 
- -frucht 91. 
- -01, fettes 207. 
- -schalen 207. 
Walnut-bark 207. 
Walrat 569. 
WaltaIg 550. 
Waltran 549. 
Walzenformig 64. 
Wanderer 629. 
Wanne pneumatische 663. 
Waren-bestellung 1377. 
- -empfang 1377. 
Waren, hygroskopische, 

Aufbewahrung 58. 
1245. 

- zu GenuIlzwecken, 
Aufbewahrung 1244. 

- proben 1376. 
- -priifung 1395. 
- Versand 1377. 
- verwitternde, Aufbe-

wahrung 58. 
- verzeichnis 9. 
- -sammlung 1393. 
Warrant 1391. 
Warrus 380. 
Waschbenzin 1063. 
Wasch-blau 1190. 
- -flasche 716. 
- -gold 970. 
- -holz 208. 
- -pulver 1040. 
- -starke 1057. 
- -wasser fiir die Raut 

1264. 
- -wurzel 177. 
Wasser 668. 
- -bad 36. 
- Blei- 753. 
- destilliertes 670. 
- -farbenzubereitung 

1205. 
- -fenchel 333. 
- -gas 667. 
- -glas 793. 
- hartes 856. 
- oklee 243. 
- -knoblauch 273. 
- -luftpumpe 32. 
- -rest 621. 
- -stoff 666. 
- - -aurichlorid 972. 
- - Entwicklung 666. 
- - -goldchlorid 972. 
- - -oxyd 620. 
- - -peroxyd 676. 
- - -sauren 621. 
- - -sulfid 715. 
- - -superoxyd 676. 
Water 668. 
- -trefoil 243. 

Watte 1261. 
Way-bread 268. 
Wechsel 1383. 
- -duplikat 1384. 
- eigene 1383. 1384. 
- -fahigkeit 1383. 
- gezogene 1383. 
- -kassetten 1126. 
- -stempel 1384. 
- -stempelmarken 1384. 
- -verkehr 1380. 
Wegelattichwurzeln 182. 
Wegerich 268. 
Wegetritt 268. 
Wegwartwurzel 147. 
Weiberkriegwurzcl 167. 
Weibliche Geschlechtsor-

gane der Bliite 80 
Weichharze 430. 
Weidenrinde 210. 
Weihrauch 394. 
We1n-Aufbewahrnngl24.f . 
- -beerol 530. 
- -brand 994. 
- -verschnitt 994. 
- -essig 1011. 
- -geist 986. 
- - absoluter 993. 
- - -lacke 1227. 
- - -Umrechnungs-

iibersichtstafel 992 
- -kernschwarz 1199. 
- -klarung 1264. 
- -raute 272. 
- -saure 646. 1020. 
- - Meso- 647. 
- - Para- 647. 
- - razemische 647. 
- -saures Antimonyl-

Kalium 798. 
- -saures Kalium, saureR 

799. 
- - - neutrales 796. 
- - - Natrium 799. 
- - -Natrium 840. 
- - Silber 970. 
Weinstein 799. 
- gereinigter 800. 
- raffiniert 800. 
- rahm 799. 
- roher 799. 
- roter 800. 
- -salz 776. 
- -saure 1020. 
- -surrogat 722. 838 

839. 
WeinwurzeI 146. 
Weillbleierz 900. 
WeiSe Farben 1171. 
WeiSer Kaneel 194. 
- Leim 1115. 
- Zimt 194. 
WeiIles Nichts 1177. 



Weillkalk 863. 
Weillnickelerz 734. 
Weillspiellglanz 740. 
Weilltannenterpentin 444. 
Weillteig 1189. 
WeiBtellur 717. 
Weitwinkelobjektivel136. 
Weizenpuder 1057. 
Weizenstiirke 1056. 
Weizen, tiirkischer 360. 
Wels 601 
Welschkom 360. 
Werkblei 901. 
Werkhonig 1045. 
Werkstattkamera 1128. 
Werkzink 891. 
Wermut 246. 
- ·01 466. 
Wermut pontischer 247. 
- romischer 247. 
Wertbriefe 1376. 
Wertigkeit 617. 
Wertpakete 1376. 
Wertsendungen 1376. 
Westindischer Balsam432. 
- Ingwer 187. 
Westphalsche Waage 53. 
Wetterfeste Farben 1206. 
Wetter, schlagende 638. 
White arsenic 735. 
- bole 940. 
- mustard-seed 356. 
- hellebore root 156. 
- - pepper 333. 
- pitch 424. 
- trefoil 304. 
- vitriol 896. 
- wax 565. 
- whale· bone 603. 
Wichse 1276. 
- -fliissige 1276. 
Wickel86. 
Wienergriin 1196. 
- -kalk 857. 
- ·lack 1164. 1183. 
- -weiB 1176. 
Wiesen-grlin 1196. 
- -knoterich 144. 
Wilder Alraun 186. 
- Aurin 260. 
Wild-flax 264. 
Wildkautschuk 396. 
Wild-rosemary 264. 
Willow bark 210. 
Windblumen 271. 
Wind-flowers 271. 
Wine black 1199. 
- -stone 799. 
Winke fiir den Untemcht 

1392. 
Winterana canella 194. 
Winter-cherry 306. 
- -greenol 492. 

Sachverzeichllis. 

Winter. green-oil 492. 
- -griinOl 492. 
- olinde 303. 
- -meiran 265. 
- -schachtelhalm 259. 
- -tran 549. 
Wismut 718. 
- bitannat 746. 
- -bromid 745. 
- -bromiir 745. 
- -chlorid 745. 
- -chloriir 745. 
- -gallat basisches 747. 
- -glanz 744. 
- -jodid 745. 
- -jodiir 745. 
- -karbonat basisches 

745. 
- -laktat 745. 
- -nitrat basisches 746. 
- -nitrat kristallisiert, 

neutral 746. 
- ocker 744. 
- -oxychlorid 745. 
- -oxyd baldriansaures 

745. 
- - basischsalpetersau-

res 746. 
- - -hydrat 745. 
- - kohlensaures 745. 
- - milchsaures 745. 
- - valeriansaures 745. 
- -oxyjodid 745. 
- -oxyjodidgalIat 747. 
- -subgallat 747. 
- -subnitrat 746. 
- -valerianat 745. 
Witch-meal 376. 
Witherit 873. 875. 
Wohlverleihbliiten 283. 
Wohlverleihwurzeln 142. 
Wolfram 931. 
Wolframate 932. 
Wolframit 931. 
Wolframium 931. 
Wolframkarbid 932. 
Wolframsaures Natrium 

841. 
Wolframstahl 932. 
Wolf's-bean 248. 
Wolfsrankensamen 376. 
Wolfstrapp 249. 
Woll-blumen 304. 
- -fett 562. 
- -fett, wasserhaltiges 

563. 
- .fettpech 407. 
Wongshy 1160. 
Wood-oil 433. 434. 
- ruff 266. 
Woods Metall 899. 
- spirits of turpentine 

521. 
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Woods turpentine 520 
Wood-vinegar 1013. 
Wool-fat 562. 
Wormwood 246. 
Wiirfelsalpeter 827. 
Wiirfel-tee 240. 
- -zucker 1050. 
Wiirzelchen 94. 
Wund-balsam 435. 
- -kraut 278. 
- -schwamm 128. 
Wundererde, siichsischc 

940. 
Wundersalz 838. 
Wurmfarnwurzel 151. 
Wurmkrautbliiten 302. 
- -mehl 376. 
- -samen 291. 
- - -01 293. 482. 
Wurrus 380. 
Wurze164. 
- -haar 66. 
- ·haube 64. 
- -knoHen 65. 
- -stocke 69. 
- -Ole 448. 
Wurzengraber 154. 
Wutbeere 216. 

Xanthophyll 99. 
Xanthoproteinsaure 1078 
Xanthorrhoea australis 

405. 
- -harz 405. 
- hastills 405. 
Xenon 662. 
Xeroform 745. 
Xeroforme 745. 
Xylem 104. 
Xyloidin 1155. 
Xylol 653. 
- technisch 653. 
Xylolith 886. 

Yangonin 163. 
Yaourt 662. 
Yarrow 230. 
Yellow orpiment 1178. 
- root 158. 
- wax 565. 
Yeune 435. 
Yeux d'ecrevisse 603. 
Yezokiefer 522. 
Ylang-Ylangol 528. 
Yoghurt 662. 
Yohimbeherinde 213. 
Yohimbenin 213. 
Yohimberinde 213. 
Yohimbin 213. 
Ysop 263. 
Yukka 1056. 
Yumbehoa 213. 
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Ytterspat 945. 
Yttrium 945. 
Yttrotantalit 748. 

Zacata 343. 
Zacatilla 597. 
ZachOl 526. 
Zaesarlack ll8l. 
Zaesium 765. 802. 
- -aluminiumsilikat 802. 
- -hydroxyd 802. 
- -karbonat 802. 
- kohlensaures 802. 
- -nitrat 802. 
- -oxydhydrat 802. 
- -platinchlorid 802. 
- salpetersaures 802. 
- schwefelsaures 802. 
- -sul£at 802. 
- sul£uricum 802. 
Zaffer ll9l. 
Zahlkarten 1382. 
Zahlungseinstellung 1373. 
Zahlwoche 1390. 
ZahnhaIsbander 365. 
Zahnkitte 1268. 
- -pasten 1267. 
- -perlen 365. 
- -pflegemittel 1267. 
- -plomben 1267. 
- -pulver 1267. 
- -seifen 1267. 
- -tinktur 1267. 
- -wasser 1267. 
- -wurzel 141. 170. 
Zapfen 12. 93. 
- -beere 93. 
Zaponlack 1224. 
Zauken 293. 
Zaunrtibenwurzel 144. 
Zea mays 360. 
Zedern-blatterol 466.481. 
- -holztil 481. 
- -til, virginisches 481. 
Zedieren 1391. 
Zedoary root 186. 
Zedratol 487. 
Zedrool 487. 
Zehrwurz 141. 
Zeichen, chemisches 613. 
Zeitaufnahmen ll28. 
Zeitlosenknollen 148. 
Zeitlosensamen 353. 
Zellbildung, freie 101. 
Zelle 96. 
Zellen, parenchymatische 

102. 
- prosenchymatlSche 

102. 
- -wachstum 97. 
Zellit 1053. 
Zell-facherung 100. 
- -Wiche 102. 

Sachverzeichnis. 

Zell-gewebe 102. 
- -haut 96. 
- -horn 1053. 
- -inhalt 96. 
- -kern 96. 98. 
- -korper 102. 
- -pech 872. 
- -pflanzen 109. 
- -platte 100. 
- -reihe 102. 
- -saft 96. 99. 
- -stoff 649. 872. 
- Gewinnung 872. 
- -stoffwatte 1262. 
- -teilung 100. 
- -vermehrung 100. 
- -verschmelzung 102. 

ll3. 
- -wand 96. 97. 
Zelloidinpapiere 1147. 
Zellstoff-Gruppe 649. 
Zelluloid 1053. 
Zellulose 649. 872. 
- -dinitrat 1053. 
- Gewinnung 872. 
- -trinitrat 1053. 
Zellverschmelzung 102. 

ll3. 
- ·wand 96. 97. 
Zement 857. 
- ·farben 1203. 
- ·plombe 1268. 
- ·stahl 913. 
Zemokkaschwamme 593. 
Zentesimalwaage 14. 
Zentifolienbliitter 300. 
Zentigramm 15. 
Zentiliter 18. 
Zentimeter 20. 
Zentralverschlu1.3 1137. 
Zentrifugalkraft 60. 
Zentrifugieren 60. 
Zeolithe 669. 
Zephalein 161. 
Zer 945. 
Zerate 1252. 
Zer·chlortir 946. 
- -eisen 946. 
Zeresin 1067. 
Zerflie1.3lich 629. 
Zeriammoniumnitrat 946. 
Zerisalze 945. 
Zerisulfat 946. 
Zerit 945. 
Zerlegung 612. 
Zeroammoniumnitrat 946. 
Zerochlorid 946. 
Zerolein 566. 
Zeronitrat 946. 
Zerosalze 945. 
Zerosulfat 946. 
Zerotin 566. 642. 
Zerotinsaure 566. 

Zeroxyd 945. 
Zeroxydammonium salpe

tersaures 946. 
Zeroxyd, Bchwefelsaures 

946. 
Zeroxydulammonium, sal· 

petersaures 946. 
Zeroxydul, salpetersaures 

946. 
- schwefelsaures 946. 
Zersetzung 612. 
Zerstreuungslinsen 1133. 
Zertifikat 1391. 
Zerussit 900. 
Zerylalkohol 642. 
Zeryloxydhydrat 536. 566. 
Zession 1391. 
Zetin 570. 
Zetrarin 131. 
Zetrarsaure 131. 
Zetylalkohol 570. 642. 
Zetyloxydhydrat 536. 
Zetylzitronensaure 1023. 
Zeugnis tiber Beschii.fti-

gung der Handlungs. 
gehilfen 1365. 

ZevadilIin 369. 
Zevadin 369. 
Zeylonmoos 131. 
Zibeben 344. 
Zibet 609. 
Zibethum 609. 
Zibetkatze 609. 
Zibeton 609. 
Zibosal 898. 
Zichorienwurzel 147. 
Zideressig 1011. 
Ziegel.erde 939. 
- -tee 240. 
- -ware 887. 
Zilien 114. 
Zimokkaschwamme 593. 
Zimt 195. 
- -aldehyd 289. 484 
- ·blatterol 484. 
- • bltiten 288. 
- ·bruch 197. 
- Ceylon. 195. 
- chinesischer 197. 
- -kassia 197. 
- - ,01482. 
- -nagelchen 288. 
- ·til, echtes 484. 
- ·saure 437. 439. 441. 
- - -aldehyd 482. 
- .sii.ure.Benzylather 

437. 439. 
- weiBer 194. 
Zinc 890. 
Zinc carbonate 896. 
- green 1195. 
- iodide 895. 
Zinchonidin 203. 



Zinchonin 203. 
Zinci acetas 895. 
- carbonas 896. 
- chloridum 894. 
- oxydum 893. 
- valerianas 898. 
Zincum 890. 
- aceticum 895. 
- carbonicum 896. 
- - baBicum 896. 
- chloratum 894. 
- - crudum 894. 
- - in Bacillis 894. 
- hydrico carbonicum 

896. 
- jodatum 895. 
- oxydatum crudum 

1177. 
- - purum 893. 
- subcarbonicum 896. 
- sulfocarbolicum 898. 
- sulfophenolicum 898. 
- sulfuricum 896. 
- - crudum 897. 
- valerianicum 898. 
- white 1177. 
Zineol 186. 472. 478. 479. 

482. 491. 506. 514. 515. 
573. 

Zingiber cassumunar 186. 
- officinale 186. 
Zink 882. 890. 
- -azetat 895. 
- -blende 890. 
- -blumen 1177. 
- -borylsalizylat 898. 
- borylsalicylsaures 898. 
- -butter 894. 
- -chlorid 894. 
- -chromgelb 1179. 
,...... -gelb 1179. 
- -grau 1177. 
- -griin 1179. 1195. 
- -hydroxyd 893. 
- -jodid 895. 
- -karbonat 890. 
- karbolschwefelsaures 

898. 
- kohlensaures 896. 
- - basisches 896. 
- -oxyd 1177. 
- - reines 893. 
- - baldriansaures 

898. 
- - essigsaures 89S. 
- - -kali 62S. 890. 
- - kieselsaures 890. 
- - kohlensaures 890. 
- - - basisches 890. 
- - -natrium 890. 
- - reines 893. 
- - schwefelsaures 

896. 

Sachverzeichnis. 

Zink paraphenolsulfo-
saures 898. 

- -perhydrol 894. 
- -spat 890. 
- -staub 891. 
- -subkarbonat 896. 
- -sulfat 896. 
- - roh 897. 
- -sulfid, gefii.lItes 765. 
- -sulfophenylat 898. 
- -superoxyd 894. 
- -valerianat 898. 
- -vitriol 896. 
- -weill 1177. 
- Werk- 891. 
- -wolle 891. 
Zinkographie 891. 
Zinnamein 437. 
Zinn 759. 
- -amalgam 964. 
- -asche 761. 
- -baum 761. 
- -bisulfid 763. 
- -butter 762. 
- -chlorid 762. 
- -chloriir 762. 
- dichlorid 762. 
- -dioxyd 760. 761. 
- - graues 761. 
- -disulfid 763. 
- -folie 760. 
- graues 760. 
- -hydroxyd 761. 
- -kies 760. 
- -komposition 762. 
- -kraut 2S9. 
- -monoxyd 760. 
- -oxyd 760. 761. 
- -oxychloriir 762. 
- -oxydul 760. 
- -pest 760. 
- -saure 761. 
- -salz 762. 
- Schreien 760. 
- -solution 762. 
- -stein 760. 
- -sulfid 763. 
- -sulfur 763. 
- -tetrachlorid 762. 
Zinnober 118S. 
- Berg- 118S. 
- chinesischer 1186. 
- -ersatz 1187. 1201. 
- gruner 1194. 
- imitierter 1201. 
- natiirlicher 953. 1185. 
- sublimierter 1186. 
- VermilIon- 1186. 
Zinsberechnung 1374. 

1379. 
Zinsdivisorentabelle 1374. 
Zinsen 1379. 
Zinsful3 1374. 1379. 
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Zinsteileriibersichtstafel 
1373. 1374. 

Zinszahlen, rote 1373. 
- schwarze 1373. 
Zircone 764. 
Zirkon 764. 
Zirkondioxyd 764. 
Zirkonerde 764. 
Zirkonium 759. 764. 
Zirkulation 98. 
Zitral 470. 473. 486. 504. 

S10. 
ZitratlBsliche Phosphor-

saure 1238. 
Zitronat 203. 
Zitronellal 486. 488. 
Zitronellaldehyd 488. S04. 
Zitronellgras 487. 
Zitronellol 487. 
ZitronelIol 185. 496. 513. 

514. 
Zitronellyl-azetat 1027. 
- -butyrat 1027. 
- -formiat 1027. 
- -propionat 1027. 
Zitronen 320. 
- -grasol 470. 
- -01484. 
- -saure 321. 647. 1022. 
- -saures Eisenammo-

nium 920. 
- -saures Eisenoxyd 

919. 
- - Silber 967. 
- -saft 321. 
- - kiinstlicher 321. 
- -schale 203. 
- -schalenOl 48S. 
- unreife 311. 
Zitrophen 1073. 
Zitwerbliiten 291. 
- -samen 291. 
- -wurzel 186. 
Zizyphus vulgaris 328. 
Zolestin 877. 880. 
Zoll 20. 1379. 
- -tarn 1379. 
Zottenblumenblii.tter 

243. 
Zubereitungen fur dIe 

Heilkunde 1252. 
Zucker-ahom 1048. 
- -couleur 1050. 
- -farbe 1050. 
- Farin- 10S0. 
- -gast 369. 
- -hirse 1048. 
- -kandis 1050. 
- Kolonial- 1048. 
- Kristall- 10S0. 
- -kiichelchen 125S. 
- Lompen- 1048. 
- Lumpen- 1048. 
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Zucker Melis- 1049. 
- Milch- 105!. 
- Muscovaden- 1048. 
- -Raffinade 1049. 
- roh 1048. 
- -rohr 1048. 
- -riibe 1048. 
- Ruben- 1048. 
- -saure 1019. 
- -saureersatz 1019. 
- -salzsaureprobe 542. 
- -sirup 1257. 
- Wiirfel- 1050. 
Ziindkirsche 934. 
Ziindstein 946. 
Zunder 128. 
Zungenbluten 126. 
Zungenblutler 126. 
Zuriickgenen der Diinge-

mittel 1237. 
Z uschlag 911. 
Zwangsvergleich 1373. 
Zweibasisch 622. 

Sachverzeichnis. 

Zweifachschwefelnatrium 
805. 

Zweig 67. 
Zweihiiusige Pflanze 80. 
Zweikeimblattrige 122. 

125. 
Zweisaurig 623. 
Zwergholunder 336. 
Zwiebel 69. 70. 
- -boden 70. 
- Brut- 70. 
- -knollen 69. 
- -kuchen 70. 
- -schale 70. 
Zwitterbliite 80. 
Zyan 752. 757. 
Zyangruppe 752. 
Zyanide 752. 757. 
Zyanidin 81. 
Zyankalium 774. 
Zyankalzium 757. 
Zyaniire 752. 757. 
Zyanwasserstoff 757. 

Zyanwasserstoffsaure 752. 
757. 

ZyanwasserstoffsauresKa-
lium 774. 

- Natrium 775. 
Zygophyceae 113. 
Zygospore 113. 
Zyklamin 297. 
Zyklische Verbindungen 

636. 
Zylinderiil 1064. 
Zymase 661. 
Zymen 489. 
Zymol 326. 489. 508. 520. 

527. 653. 
Zymophenol 527. 
Zynoglossin 257. 
Zypervitriol, heller 952. 
Zyprischer Vitriol 951. 
Zytoplasma 98. 
Zypresseniil 489. 
Zyprische Erde 1195. 
- Umbra 1185. 

Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig. 
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Vorschriften buch 
Drogisten 

fur 

Die Herstellung der gebrauchlichen Verkaufsartikel 
Von 

G. A. Bnchheister 
Zehnte, neubearbeitete Auflage von 

Georg Ottersbaeh 
in Hamburg 

Bildet den zweiten Band vom Handbucb der Drogisten-Praxis. Ein Lehr- und 
Nachschlagebuch fUr Drogisten, FarbwarenMndler usw. 

1m Entwurf vom Deutschen Drogisten-Verbande preisgekronte Arbeit. 
XI, 778 Seiten. 1927. Gebunden RM 22.-

lnhal ts ve rzeichn is 
Mediziniscbe Zubereitungen. 
Tiermittel. 
Allgemeine, fIlr Pferde, Rinder, Schweine, Hunde, Ziegen, Schafe, Kaninchen, 
Huhner. 
Diiitetiscbe Niihr-, Kriiftigungs- und GenuBmittel. 
Nl1hr- und Krl1ftigungsmittel. Fruchtsl1fte, }<'ruchtsirupe, Sirupe unll Fruchtmarrue
laden. Fruchtkonserven. Frucht- und Obstweine. Essig. Tafelsenf. Speisesenf (Mo
strich).GewUrzmischungen. Morsellen und anderes Zuckerwerk. Schokoladen.Pudding
pulver und Backpulver. Limonaden. Getrl1nke. Bowlen. Essen zen fUr alkoholfreie 
Getrl1nke. Dil1tetische und Magenweine. 
Splrituosen. Weingeistige Getriinke. 
Branntweine und bittere Schnl1pse. Likilre und Kreme. Punschextrakte. Punsch
essenzen. Herstellung von Arrak, Weinbrand und Rum. Essenzen zur Bereitung 
weingeistiger (spirituoser) Getrl1nke. Gemischte I1therische Ole. Fruchtather. 
Cosmetics. Mittel zur Karper- und SchanheitspJlege. 
Mit tel z u r P fl e g e d e r H aut. Waschmittel. Mandelkleien und Mandelpasten. 
Essige filr die Haut- und Schlinheitspflege (Toiletteessig). Frostmittel. Hautsalben. 
Hautpomaden. Kreme. Nagelpflege. Seifen: Medizinische Seifen. Feinseifen. P u d e r 
un d S c h min ken. Streupuder fur kosmetische Heilzwecke. Gesichts- und 
Schminkpuder. Schminken.M itt e I z u r P fie g e de r H a are. Fette - Pomaden. 
Fette-Haarille. Brillantine und Bandoline. Austrocknende und entfettende Mittel. 
Haarwuchsfilrdernde Mittel. H a ar U. r bern i tt e 1. En t h a a run gs mit tel. 
Mittel zur Pflege des Mundes un d d er Zl1h ne. Mund- undZahnwl1sser. 
Zahnpulver. Zahnpasten, Zahnseifen. Zahnwachs, Zahnkitt und Z'lbnplomben. 
Riechmittel. Wohlgeriiche. Blumendiifte. 
Alkoholfreie Riechmittel. Konzentrierte Blutenessenzen ohne Alkohol. Tinkturen 
und weingeistige Lilsungen von I1therischen Olen. Killnisch-Wasser. Eau de Cologne. 
Bukette. Blumendufte. Extraits. Extrakte. Trockene Riechmittel. Ammoniakalische 
Riechmittel. Rl1uchermittel: R l1ucheressigund -essenzen. Rll.ucherpapier, -tl1felchen und 
-wachs. Rliucherpulver. Rl1ucherkerzen. Pomaden-, Haarill- und Seifenwohlgerliche. 

Portsefzullg des Inkaltsverzeickn.sses sieke nackste Stite 
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Vorschriftenbuch fur Drogisten. Von G. A. Buehhelster. Zehnte, neube
arbeitete Auflage von Georg Ottersbaeh, Hamburg. 

FlYTtBetzunfl deB I nhaltBverzeicliniBBeB. 

Laeke und Flrnisse. 
Firnisse. Fette Lacke, OUacke, Lackfirnisse. Zapon-, Zellhorn- oder Zelluloidlack, 
Terpentinllllacke, Benzinlacke. Weingeist- oder Spirituslacke. 9-efl1rbte Weingeist
oder Spirituslacke. Terpentin- and Benzinlacke. Bronzetinktur. Ollacke. Lackfirnisse. 
Kautschnklacke und -firnisse. Seifenlacke. Polituren. Wl1sserige Lacke. Bohnerwachs. 

Tlnteu. 
Gallus- oder Gerbsl1uretinten. Blauholztinten. Kopiertinten. Farbige oderSalontinten. 
Dokumenten- oder Sicherheitstinten. Hektographentinte nnd Hektographenmasse. 
Autographische und lithographische Tinten. Lithographische Tinten und Stifte. 
Sympathetische Tinten. Tintenpulver und Tintenextrakte. Tintenstifte. Unauslllsch
liche Tinten zum Zeichnen der Wlische. Signiertusche fUr Fusser und Sacke. 
Stempelfarben. Tinten zum Schreiben auf Metall, PorzelJan und Glas. Verschiedene 
Tinten. Stifte zum Entfernen von Tinte. Tintenfleckstifte. Auffrischung unleserlich 
gewordener Schriftzilge. 

Beizen. Holzbeizen. Hornbeizen. Metallbeizen. 

Metallisehe nberziige fiir Glas und Metall. 
Platinierung. Vergoldung. Verkupferung. Vernickelung. Versilberung. Verzinkung. 
Verzinnung. 

Lelehtfliissige Metallegierungen. Metallputzmittel. Fleekenrelnigungsmlttel. 
Mittel fiir die Wische. Flammenschutzmittel. Feuerl6schmlttel. Desinfektions
mittel. Frischhaltungsmlttel. Konservierungsmittel. Zubereitangen fiir die 
Milchwirtsehaft. Farben fUr Spirltuosen, Zuekerwaren usw. Farben liir Stoffe. 
Wlchse und Lededette. 

Kltte und Klebmittel. 
Olkitte. Harzkitte. Kautschukkitte. Kaseinkitte. Wasserglaskitte. Glyzerinkitte. 
Verschiedene Kitte. Klebmittel. 

Flasehen- und SlegeUacke. 

Zubereitungen fUr die Giirtnerei. 

Ungeziefermittel. 
Mittel gegen Ameisen, Blattll1use, Blutll1use, Erdflilhe, Fliegen, Flllhe, Holz- und 
Kornwl1rmer, Ll1use. Viehwaschmittel. Mittel gegen Meltau. Mittel gegen Motten, 
Ml1cken, Raupen, Reblaus, Schaben, Schwaben usw., Schnecken, Maulwurf, Ohr
w1irmer, Regenwl1rmer, Spargelkl1fer, Speckkafer, Wanzen, Zecken, Ratten und 
Ml1use. Vertilgungsmittel f11r Drahtwl1rmer. Vertilgungsmittel fI1r Hamster, Krl1hen, 
V ogelmilben. Witterungen. 

Feuerwerksk6rper. Llchtbildnerei und Gebrauchsgegenstinde darur. Photo
graphie und pbotographiBche Bedarfswaren. Allgemeines. Aufnahme. Her
s tell un g de r Neg a t i v e. Entwicklung. Fixierung. Gerbbl1der. Verstl1rkungs
verfahren. Abschwl1chungsverfahren. Entfernung von Schleier. Negative abziehbar zu 
machen. N egativlacke. Her s tell u n g de r Po sit i v e. Auskopierpapiere: Zelloi
dinpapiere. Aristo- oder Chlorsilbergelatinepapiere. Verschiedene Bl1der fl1r ChIor
silberpapiere. Albuminpapiere. Entwicklungspapiere: Bromsilberpapier. Platindruck, 
Platinotypie. Kohle- oder Pigmentdruck. Gummidruck. Diapositive farbig zu tllnen. 
Spiegelglanz zu erhalten. Klebmittel. Verschiedenes. 

Verschiedenes, Bach verzeichnis. 
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Hofl'schildt-Drechsler 

Der junge Drogist 
Lehrbuch fiir Drogisten-Fachschulen, den Selbstunterricht und die 

Vorbereitung zur Drogistengehilfen. und Giftpriifung 
Vierte Auflage 

vollstandig umgearbeitet und auf den Lehrgang A 
des D. D. V. fllr Drogisten·Fachschulen eingestellt 

Von 

Georg Schneider 
e. B. D. A., Fachlehrer der Droglsten·Fachschulen von Breslau 

Nebst einer Handelskunde, neubearbeitet von Bruno Walter, HandelBoberlehrer 
an der st1l.dt. kaufmann. Berufsschule in Breslau 

Mit 65 Textabbildungen. VIII, 411 Seiten. 1926. 
Gebunden RM 13.20 

Handbuch der gesamten 
Parfumerie und Kosmetik 

Eine wissenschaftlich.praktische Darstellung der modernen Parfumerie 
einschliel3lich der Herstellung der Toiletteseifen nebst einem 

Abril3 der angewandten Kosmetik 

Von 

Dr. Fred Winter 
Wlen 

Mit 138 AbbiIdungen im Text. VIII, 947 Seiten. 1927 

In Ganzleinen gebunden RM 69.-

(Verlag von Julius Springer in Wien) 

Exakt wissenschaftliche Behandlung des Stoffes verbunden mit praktisch. 
nlltzlicher Tendenz, sachliche Grllndlichkeit als in allen Teilen vorherrschendes 
Prinzip, besonders in den Kapiteln, die in der bisherigen Literatur nur unzu· 
llinglich behandelt sind, wie Schminken, Haarf1l.rbemittel, Kompositionstechnik 
der Gerllche usw. kennzeichnen das Werk als Musterleistung. Die hier zum 
ersten Male ver6ffentlichte reiche Sammlung von Vorschriften fllr neuartige, 
originelle Pr1l.parate, die ausfllhrliche Behandlung der Rohmaterialienkunde und 
der kosmetisch·parfllmerietechnischen Praxis, die eingehende Darlegung der 
Methoden der Herstellung der kosmetischen Mittel, die grilndliche Bearbeitung 
des Riechstoffgebietes und vieles mehr machen daB Buch zu einem unentbehr· 
lichen Nachschlagewerk fllr alle Pharmazeuten, Chemiker und Kosmetiker. 
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N eues Pharmazeutisches Manual 
Von 

Eugen Dieterich 
Bearbeitet von 

Dr. Wilhelm Kerkhof 
ehemaligem Dlrektor der Chemischen Fabrik Helfenberg A.-G., 

vorm. Engen Dieterich 

Herausgcgeben von der Chemischen Fabrik Helfenberg A.-G., vorm. 
E u g enD i e t eric h, Helfenberg bei Dresden. 

Vie r z e h n t e, verbesserte und erweiterte Auflage. Mit 156 Textabbildungen. 
VIII, 825 Seiten. 1924. Gebunden RM 22.20 

Dieterichs Manual ist das unentbehrlirhe Nachschlagewerk fllr den Apotheker 
und dan Drogisten, ferner fUr den Fabrikanten von ParfUmerien, Saifen, Farben, 
Firnissen, Lacken, Tinten, Likllren, Pasten, kosmetischen und allen anderen 

Spezial-Pr!lparaten. 

Handbuch der Seifenfabrikation. Von Dr. Walther Schrauth, 
a. o. Professor an der Universit!lt Berlin. Sec h s t e, verbesserte Auflage. 
Mit 183 Textabbildungen. IX, 771 Seiten. 1927. Gebunden RM 39.-

Die medikamentosen Seifen. Ihre Herstellung und Bedeutung, unter 
Berll.cksichtigung der zwischen Medikament und Seifengrundlage mOglichen 
chemischen Wechselbeziehungen. Ein Handbuch fUr Chemiker, Seifenfabri
kanten, Apotheker und Arzte. VOIl Dr. Walther Schrauth, a. o. Professor 
an der Universit!lt Berlin. VI, 170 Seiten. 1914. RM 6.30 

Kosmetik. Ein Leitfaden ftir praktische Arzte. Von Dr. Edmund Saalfeld, 
Sanit!ltsrat in Berlin. Sec h s t e, verbesserte Auf/age. Mit 20 Abbildungen. 
IV, 136 Seiten. 1922. RM 4.-

Vorschl'iften tiber den Handel mit Giften. Bundesratsbeschlilsse 
vom 29. November 1894, 17. Mai 1901 ond 1. Februa!; 1906. 12 Seiten. 
1925. RM 0.30 

Gift-Buch fUr Apotheker und Drogisten. Nachweisongdergegen 
Giftscheine abgegebenen Gifte. 50 Seiten. 1926. Gebunden RM 4.80 

Weinbuch fUr Apotheker ond sonstige Kleinverk!lufer von 
Wei n. (Nach den AusfUhrnngsbestimmungen zorn Weingesetz vom 1. De
zember 1925.) 40 Seiten. 1926. RM 1.80 



Verlag von J u Ii us S p ri n g e r in Berlin W 9 

Bagers Bandbuch der pharmazeutischen Praxis. Ffl.r Apo
theker, Arzte, Drogisten und Medizinalbeamte. Unter Mitwirkung von zahl
reich en Fachleuten vollstandig neu bearbeitet und herausgegeben von Dr. 
G. Frerichs, o. Professor der Pharmazeutischen Chemie und Direktor des 
Pharmazeutischen Instituts der Universitll.t Bonn, G. Arends, Medizinalrat, 
Apotheker in Chemnitz i. Ba., Dr. H. Zilrnig, o. Professor der Pharmakognosie 
und Direktor der Pharmazeutischen Anstalt der Universitat Basel. 

Erster Band. Mit 282 Abbildungen. XI, 1573 Beiten. 1925. 
Gebunden RM 63.

Zweiter Band. Mit 426 Abbildungen. IV, 1579 Seiten. 1927. 
Gebunden RM 63.-

Kommentar zum Deutschen Arzneibuch 6. Ausgabe 1926. 
Auf Grundlage der Hager-Fischer-Hartwichschen Kommenta{e der frf1heren 
Arzneiblicher unter Mitwirkung von Fachgelehrten herausgegeben von Prof. 
Dr. O. Anselmino, Oberregiemngsrat, Mitglied des Reichsgesundheitsamts 
Berlin, und Dr. Ernst Gllg, b. a. o. Professor der Botanik und Pharmakog
nosie an der Universitat, Kustos und Professor am Botanischen Museum 
Berlin-Dahlem. In zwei Bii.nden. 

Erster Band: A-K. Mit zahlreichen in den Text gedruckten Abbild-
ungen. III, 857 Beiten. 1928 Gebunden RM 58.-

Z wei t e r Ban d: L-Z. Mit zahlreichen in den Text gedruckten Ab-
bildungen. II, 917 Beiten. 1928 Gebunden RM 60.-

Die Untersuchung der Arzneimittel des Deutschen Arznei
buches 6. Ibre wissenschaftlichen Grundlagen und ihre praktiBche Aus
ffl.hrung, Anleitung ffl.r Studierende, Apotheker und Arzte. Unter Mitwirkuug 
von Privatdozent Dr. phil. R. Die t z e 1, Ministerialrat Geheimer Rat Prof. 
Dr. med. Ad. Dieudonne, Prof. Dr. med. et phil. F. Fischler, Apothe
kendirektor Dr. phil. R. Rap p, Geheimer Regierungsrat Prof. Dr. med. 
E. Rost, Konservator Dr. phil. J. Sedlmeyer, Prof. Dr. phil. H. Sierp, 
Geheimer Hofrat Prof. Dr. med. W. Straub, Privatdozent Dr. phil. K. Taufel, 
Privatdozent Dr. phil. C. Wagn er herausgegeben von Prof. Dr. phil. et 
med. Theodor Paul, Geheimer Regierungsrat, Direktor des Pharmazeutischen 
Institutes der UniversitlLt Mfl.nchen. Mit 5 Textabbildungen Bowie 2 An
hangen fl.ber die chemische Untersuchung von Harn und Magensaft und die 
medizinalpolizeiliche Bedeutung des Deutschen Arzneibuches 6. IX, 324 Seiten. 
1927. Gebunden RM 18.50 

ErHiuterungen zu den in das D. A.-B. 6 neu aufgenommenen 
Untersuchungsvorschriften. Von Hermann Matthes, V orstand des Pharma
zeutisch-chemischen Laboratorium der Ulliversitat Konigsberg. (Sonderabdruck 
aus "Pharmazeutische Zeitung" 1927, Nr. 58-62.) 40 Beiten. 1927. RM 1.50 

Lehrbueh der Pharmakognosie. Von Dr. Ernst Gilg, Professor der 
Botanik und Pharmakognosie an der Universitllt Berlin, Kustos am Botani
schen Museum Berlin-Dahlem, Dr. Wilhelm Brandt, Professor der Pharma
kognosie an der Universitat Frankfurt a. M. und Dr. P. N. Schiirhoff, 
Privatdozent der Botanik an der UniversitlLt Berlin. Vierte, bedeutend 
vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 417 Textabbildung-en. XIV, 
530 Beiten. 1927. Gebunden RM 21.-



Verlag von Julius Springer in Berlin W 9 

Neue Arzneimittel und pharmazeutische Spezialitaten 
einschlieLllich der neuen Drogen, Organ- und Serumpriiparate, mit zahlreichen 
Vorschriften zu Ersatzmitteln und einer Erkliirung der gebriiuchlichsten 
medizinischen Kunstausdrilcke. Von Apotheker G. Arends. S i e ben t e , 
vermehrte und verbesserte Auflage. Neu bearbeitet von Prof. Dr. O. Keller. 
X, 648 Seiten. 1926. Gebunden RM 15.-

Spezialitaten und Geheimmittel aus den Gebieten der Medizin, 
Technik, Kosmetik und N ahrungsmittelindustrie. Ihre Herkunft und Zu

'sammensetzung. Eine Sammlung von Analysen und Gutachten von G. Arends. 
A c h t e, vermehrte nnd verbesserte Anflage des von E. Hahn nnd Dr. 
J. HoUed begrilndeten gleichnamigen Buches. IV, 564 Seiten. 1924. 

Gebunden RM 12.-

Volkstumliche N amen der Arzneimittel, Drogen und Chemi
kalien. Eine Sammlung der im Volksmnnde gebranchlichen Benennungen 
und Handelsbezeichnungen. Z e h n t e, verbesserte nnd vermehrte Auflage, 
bearbeitet von G. Arends. IV, 283 Seiten. 1926. Gebllnden RM 6.90 

Volkstumliche Anwendung der einheimischen Arznei
pflanzen. Von Apotheker G. Arends, Medizinalrat. Z wei t e, vermehrte 
und verbesserte Auflage. VIII, 90 Seiten. 1925. RM 2.40 

Die Tablettenfabrikation und ihre maschinellen Hilfsmittel. 
Von Apotheker G. Arends, Medizinalrat. Dr itt e, durchgearbeitete Auf
lage. Mit 31 Textabbildungen. IV, 64 Seiten. 1926. RM 3.75 

Arzneipflanzenkultur und Krauterhandel. Rationelle Zl1chtung, 
Behandlung und Verwertung der in Deutschland zu ziehenden Arznei- und 
Gewilrzpflanzen. Eine Anleitung filr Apotheker, Landwirte und Gartner. 
Von Theodor Meyer, Apotheker in Colditz i. Sa. Vie r t e, verbesserte Auf
lage. Mit 23 Textabbildungen. IV, 190 Seiten. 1922. Gebunden RM 6.-

Tabellen fur das pharmakognostische Praktikum zugleich 
Repetitorium der Pharmakognosie. Von Dr. H. Zornig, Professor an der 
Universitat Basel. Z wei t e, verbesserte und vermehrte Ausgabe. 151 Seiten. 
1925. RM 6.-

Tabelle zur mikroskopischen Bestimmung der offizinellen 
Drogcnpulver. Bearbeitet von Dr. H. Zornig, Professor an der Uni
versitat Basel. Z wei t 1', verbesserte und vermehrte Ausgabe. VI, 59 Seiten. 
1925. RM 3.60 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFA1B:2005
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200039002000280039002e0034002e00350032003600330029002e000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003100200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




