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Vorwort. 

Trotzdem die medikamentosen Seifen seit langem als Heilmittel 
verwandt werden, sind die zwischen Seifengrundlage und den ein
zelnen Medikamenten moglichen chemischen Wechselbeziehungen bis
her nul' iiuBerst mangelhaft behandelt worden, und lediglich auf die 
Bedeutung dieses Gegenstandes ist von iirztlicher Seite aus wieder
holt hingewiesen worden. Es ist daher nicht verwunderlich, daB den 
vereinzelt publiziel'ten PriUungsergebnissen zum Trotz neben recht 
wertvollen Priiparaten auch heute noch therapeutisch ganz unbl'auch
bare Seifen, wie die Carbol- und Sublimatseife, im Handel sind, 
einerseits ein Zeichen fiir die Tatsache, daB del' derzeitige V orschlag 
Unnas, Chemiker, Techniker und Arzt mochten sich gemeinsam des 
gegebenen Problems annehmen, in del' Seifenindustrie selbst nicht 
die notwendige Beachtung gefunden hat; andererseits abel' auch eine 
Mahnung an unsel'e so schnell vorwiil'tseilende chemisch-phal'mazeu
tische Industrie, dies schon heute ihrel'seits in Angriff genommene 
Gebiet einer weiteren ernsten Forschung und Bearbeitung zu untel'
ziehen und durch die Herstellung zweckmiiBiger und zuverliissiger 
Produkte, sowie durch stiindige Belehrung dahul zu wirken, daB die 
medikamentGsen Seifen und Seifenpriiparate die ihnen gebiihrende 
Stellung im Arzneischatz behaupten. 

1m Folgenden solI es nun versucht werden, die Herstellung und 
Bedeutung del' medikamentosen Seifen zusammenhiingend einer kri
tischen Betrachtung zu unterziehen. Es solI gezeigt werden, daB die 
Seife als solche ein iiuBerst reaktionsfiihiger Korper ist, und daB es 
unmoglich ist, ohne genaue Xenntnis ihrel' chemischen, physikalischen 
und physiologischen Eigenschaften und ohne Beriicksichtigung des 
chemischen Charakters del' jeweils zu verarbeitenden Arzneistoffe eine 
therapeutisch wertvolle medikament6se Seife zu synthetisieren. Gleich
zeitig solI dann auch del' Arzt auf Grund des Gebotenen die Bedin
gungen kennen lernen, unter denen von medikamentosen Seifen die 
therapeutisch giinstigsten Wirkungen zu erwarten sind. 



IV Vorwort. 

Besondere Sorgfalt wurde dabei auf das Studium der in Frage 
kommenden Fachliteratur verwandt, in den meisten Fallen ist jede 
angefiihrte Tatsache mit einem Zitat belegt, so daB im Einzelnen 
eine weitere Orientierung auch libel' das Gebotene hinaus ermoglicht 
wird. Melli'ere Register erleichtern die Benutzung des Buches. 

Zu besonderem Danke verpflichtet bin ich Herrn Dr. med. 
Conrad Siebert, Charlottenburg, del' liebenswlirdigerweise die thera
peutische Bedeutung del' Seife in einem besonderen Kapitel eingehend 
behandelt hat. 

Endlich sei betont, daB ich £iiI' die Angabe von Korrekturen 
und erganzenden Mitteilungen stets dankbar sein werde. 

Berlin, im Januar 1914. 
Walther Schrauth. 
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I. Die Seife als Wasch-, Desinfektions
und Heilmittel. 

Allgemeines. 
Vornehmlich zwei Gedanken haben die Herstellung medikamen

toser Seifen und Seifenpraparate maBgebend beeinfluBt; einmal glaubte 
man durch einen mehr oder weniger groBen Zusatz desinfizierender 
Stof£e zum SeifenkOrper mit der reinigenden Wirkung der Seife eine 
antiseptische verbinden und so den prophylaktisch-hygienischen Wert 
der Seife an sich nicht unwesentlich erhohen zu konnen, andererseits 
bot die Verwendung der Seifen fiir therapeutische Zwecke den frillier 
fast ausschlieBlich verwandten Salben und Pasten gegeniiber wesent
liche, durch die charakteristischen Eigenschaften der Seife begriindete 
Vorteile. Wahrend nun die desinfizierenden Stiickseifen, in Arzte
kreisen nur gering bewertet, hauptsachlich beim Laienpublikum einen 
umfangreichen Absatz fanden, wurde die Seifentherapie als solche ge
rade von den Dermatologen mit groBem Eifer und Begeisterung aufge
nommen. Viele ihrer Anhanger gingen so weit, daB sie jedwedes auBere 
Heilmittel in Seifenform verwandten, ohne sich zuvor iiber die che
mischen Reaktionen Rechenschaft zu geben, die sich zwischen Medika
ment und Seifenkorper abspielen kOnnen. Gerade in der Moglichkeit 
oder Unmoglichkeit solcher chemischen Umsetzungen aber ist Wert 
und Unwert der medikamentosen Seifen vornehmlich begriindet, und 
ein Urtoil iiber diese Seifen diirfte daher nur dann von Wert sein, wenn 
die bakteriologische bzw. therapeutische Priifung im AnschluB an eine 
exakte chemische Untersuchungstattgefunden hat. Viele Seifen, denen 
von diesem Standpunkte aus trotz mannigfacher Empfehlung doch 
jedwede Exi...'ltenzberechtigung abzusprechen ist, wiirden alsdann kaum 
in die Hande des Arztes gelangen. Andererseits diirften aber auch 
gerade hier die Bedenken schneller schwinden, welche die Einfiihrung 
neuer Produkte oft erschweren, wenn die Haltbarkeit des inkorporier
ten, therapeutisch wertvollen Medikamentes ill Sei enkorper in jedem 
Einzelfall streng wissenschaftlich erwiesen ware. 

Dies gilt insonderheit auch fUr die antiseptischen Seifen, deren 
geringe Wertschatzung seitens der Arztewelt begriindet war, solange 
sich nur leicht zersetzliche und daher auch unwirksame Produkte im 

Schrauth, MedikamenWse Seifen. 1 
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Handel fanden. Inzwischen ist es jedoch gelungen, neue Stoffe her
zustellen, die im Seifenkorper unzersetzt haltbar sind und ihre Des
infektionskraft dauernd behalten, und es gilt heute wohl hauptsachlich 
mit veralteten Vorurteilen zu brechen, die den Arzt davon zuriick
halten, auch diesen Seifen von neuem groBere Beachtung zu schenken. 
Jedenfalls diirft~ der vielfach genannte Satz, es sei das richtige, erst 
mit einer guten Seife zu waschen und dann das Desinfektionsmittel 
fiir sich allein in Anwendung zu bringen, in seinem ganzen Umfang 
heute nicht mehr zu Recht bestehen, da durch eine passende Auswahl 
des Antisepticums die beiderseitige Wirkung in nicht unbedeutender 
Weise unterstiitzt und geh0ben werden kann. Denn die durch die 
Seife bewirkte Entfernung des Hautfettes und die AbstoBung der mit 
Unreinlichkeiten aller Art behafteten Hornzellen erleichtert eine gleich
zeitige Desinfektion in hohem MaBe, indem die von ihrer obersten 
Hornschicht frisch befreite, soeben entfettete Haut ein tieferes Ein
dringen des Desinfektionsmittels, gleichsam in statu nascendi, d. h. 
also eine bessere Tiefenwirkung gestattet. 

Vor einer exakteren Besprechung all dieser Verhaltnisse wird es 
jedoch notig sein, zunachst auf die Herstellung und die Eigenschaften 
der Seife selbst des naheren einzugehen. 

Begriffsbestimmung und Herstellung der Seifen. 
Allgemein versteht man unter "Seifen" die Alkalisalze der hoheren 

Fettsauren, und zwar in der Regel Gemische aus den gleichartigen 
Salzen mehrerer Sauren, die durch die "Verseifung" von Fetten pflanz
lichen oder tierischen Ursprungs erhalten werden. Zu diesem Zwecke 
werden die Fette, Verbindungen der Fettsauren mit dem Glycerin, 
mit Natron- bzw. Kalilauge (Atzalkalien) unter starkem Riihren ver
einigt und das Gemisch je nach Art des verwandten Fettansatzes mehr 
oder weniger erwarmt. A1s Ergebnis des sich nunmehr abspielenden 
chemischen Prozesses resultieren neben dem freigewordenen Glycerin 
die entsprechenden fettsauren Alkalisalze, und zwar die festen Natron
oder Kernseifen, die durch Kochsalz aus der siedenden Masse, dem 
Seifenleim, abgeschieden, bis auf etwa 10%" Wasser von allen Bei
mengungen befreit und in Stiicke geformt werden konnen, und die 
weichen Kali- oder Schmierseifen, die sich nicht aussalzen lassen, fast 
stets schmierig sind und neben dem fettsauren Kali das abgespaltene 
Glycerin und viel Wasser enthalten. Seit einigen Jahren werden Seifen 
vielfach auch durch direkte Neutralisation von Fettsauren gewonnen, 
die durch "Fettspaltung" nach mehreren Verfahren erhalten werden 
konnen. An Stelle der fiir die "Verseifung" notwendigen Atzalkalien 
werden fiir die "Neutralisation" alsdann aber meistens die billigeren 
Alkalicarbonate verwandt. 

Eigenschaften der Seifen. 
In wasserfreiem Zustande sind die Seifen auBerordentlich hygro

skopisch, und zwar die Kaliseifen, welche aus der Luft 30% (stearin-
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saures Kalium) bis 162% (olsaures Kalium) Wasser aufnehmen konnen, 
in weit hOherem MaBe als die Natronseifen, deren Aufnahmefahigkeit 
mit 12% (olsaures Natrium) erschOpft istl). 

1m Wasser selbst sind die Seifen loslich, und zwar beobachtet man 
bei dem Losungsvorgang zunachst ein Galiertigwerden der Seife und 
eine Verteilung der gebildeten Galierte unter Schlierenbildung. Bei den 
Seifen der ungesattigten, fliissigen Fettsauren erfolgt alsdann schon 
bei Zimmertemperatur volistandige Losung, wahrend sich die Seifen 
der gesattigten, festen Fettsauren nur in der Siedehitze klar losen, 
da sich bei tieferen Temper.aturen eine durch "Hydrolyse" gebildete, 
in kaltem Wasser unlosliche, saure Seife abscheidet. 1m allgemeinen 
sind die Kaliseifen leichter loslich als die Natronseifen. 

Weiter lOsen sich die Seifen in Alkohol und zwar die Kaliseifen 
und die Seifen der ungesattigten Fettsauren auch hier in hoherem MaBe 
als die Natronseifen und die Seifen der gesattigten Fettsauren. Nach 
Untersuchungen von J. Freundlich2) sind unter den Kaliseifen der 
technisch verwandten Fette in Alkohol am leichtesten lOslich die Seifen 
aus Ricinusol, Sesamol, Cocosol, Cottonstearin, Speiseleinol, und Mohn-
01, es folgen sodann die Seifen aus Schweineschmalz, Butter, Palmol, 
Riibol und SonnenblumenOl, welche nur 1/4 der Loslichkeit der ersten 
Gruppe aufweisen. Weit schlechter lOslich sind sodann die Seifen aus 
Rindertalg, ErdnuBol und Hammeltalg mit nur 1/16 Loslichkeit der 
ersten Gruppe und am schlechtesten die Seifen aus Mimusops-Djave 
Fett und Stearin mit 1/32 Loslichkeit der ersten Gruppe. 

In den iibrigen organischen Solventien ist, soweit diese wasserfrei 
sind, die Loslichkeit neutraler Alkaliseifen eine nur geringe, sie wachst 
aber recht erheblich bei gleichzeitiger Anwesenheit geringer Wasser
mengen. Saure Seifen aber, die beispielsweise durch Zusatz von Fett
saure aus neutralen Seifen erhalten werden konnen, sind in Ather odeI' 
Kohlenwasserstoffen (Benzin) erheblich leichter loslich als die letzteren. 
Nach Beobachtungen von R. Gartenmeister3) lost sich z. B. eine 
aus 2 Mol. Olsaure und 1 Mol. Alkali hergestellte saure Seife mit 12% 
Wassergehalt leicht und klar in Benzin. 

Die Hydrolyse der Seil'enlosnngen. 
In waBriger Losung unterliegen die Seifen, wie schon oben er

wahnt, der "Hydrolyse", cinem chemischen Vorgang, der durch die 
Anwesenheit des Wassel's selbst bedingt wird. Unter Aufnahme der 
Elemente desselben tritt namlich eine Spaltung der Seife ein in freies 
Alkali und freia Fattsaure, welch letztere sich sodann mit einem zwei
ten Molekiil noch unzersetzter Seife zu einem sauren Salz vereinigt. 
Diese Reaktion, die in gleicher Weise fUr die Alkalisalze alier schwachen 

1) c. Stiepel, Chemische Technologie der Fette, Ole, Wachse usw. Leipzig 
1911, S. 100. 

2) (''hem. Revue 15, S. 133. 1908. 
3) D. R. P. Nr. 92017 s. Fischers Jahresbericht 43, S. 1083. 1897. 

1* 
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Sauren zutrifft und im vorliegenden FaIle zuerst von ChevreuP) zu 
Anfang des neunzehnten Jahrhunderts beobachtet ist, verlauft dem
nach nach den Gleichungen: 

NaR + H 20 = NaOH + HR 
NaR + HR = NaR-HR 

in denen R das Fettsaureradikal bedeutet. 
Die iiberaus exakten Beobachtungen Chevreuls haben dann spater 

in den eingehenden Untersuchungen von Krafft und Stern2) weit
gehende Bestatigung gefunden, und gleichzeitig damit konnten die 
Annahmen anderer Autoren, welche sich fUr die Bildung basischer 
Seifen ausgesprochen hatten (A. Fricke3), Rotondi 4)), endgiiltig 
widerlegt werden. Zu ihren Versuchen verwendeten die Verfasser das 
Natriumpalmitat, das sie mit der 200-, 300-, 400-900fachen Menge 
reinen Wassers aufkochten. Unter starkem Schaumen erhielten sie je
weils anscheinend durch auBerst feine Tropfchen geschmolzener Fett
saure milchig getriibte Losungen, die beim Erkalten einen perlmutter
glanzenden, feinkrystallinischen Niederschlag ausschieden. Die Analyse 
dieser Niederschlage ergab nach dem Trocknen im Vakuumexsiccator 
die foIgenden tabellarisch zusammengestellten Werte: 

I Teil Natriumpalmitat Natriumgehalt des beim 
Erkalten ausgeschie-(Natriumgehalt 8,27%) denen Salzes 

Aufgekocht mit 200 TeHen Wasser 7,01 % 
" " 

300 
" " 6,84% 

" 
400 

" " 6,60 % 
450 

" 6,32 % 

" " 
500 

" " 6,04% 
900 

" " 4,20% 

Da das Natriumbipalmitat einen Natriumgehalt von 4,31 % besitzt, 
so ist bei Verwendung von 900 TeHen Losungswasser die Hydrolyse 
des Natriumpalmitats eine im obigen Sinne vollstandige. Ahnlich ver
halten sich daR Stearat und das Oleat, doch nimmt die Hydrolyse mit 
steigendem Molekulargewicht der Fettsaure in der gesattigten Reihe zu. 
Die Spaltung der ungesattigten Fettsauren ist weit geringer als die 
der entsprechenden gesattigten Sauren. 

Hemmung der Senenhydrolyse. Schaumfahigkeit der Senenlosungen. 
Die Hydrolyse waJ3riger Seifenlosungen kann durch den Zusatz 

gewisser Reagenzien, d. h. durch Anderung des Losungsmittels ver-

1) Chevreul, Recherches chemiques sur les corps gras d'origine animal. 
Paris 1823. 

2) Berichte d. deutsch. chem. Ges. 27, S. 1747. 1894. 
3) Ding!. polytechn. Journ. 209, S.46. Wagners Jahresbericht 19, S. 452. 

1873. 
4) Atti della R. acado d. scienze di Torino 19, S. 146. 1883; ferner Seifenfabri

kant 1886, S. 284. 
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mindert oder aufgehoben werden. Dem Massenwirkungsgesetz ent
sprechend tritt solche Hydrolysehemmung vor allem durch den Zusatz 
freien Alkalis ein, eine Tatsache, die beim Sieden der Seife praktische 
Anwendung findet. In gleicher Weise wirkt der Zusatz von Alkohol 
und zwar ist fUr eine praktisch vollstandige Aufhebung der Hydrolyse 
ein Alkohol-(Athylalkohol-)Gehalt von 40% erforderlich. Bei der Ver
wendung von Amylalkohol geniigt fUr den gleichen Effekt sogar schon 
ein solcher von 15%1). 

Mit wachsendem AlkohoIgehaIt, d. h. mit der Verminderung der 
Hydrolyse Hand in Hand geht die Verminderung der Schaumfahig
keit einer Seifenlosung, denn nach den Untersuchungen Stiepels2) 

beruht das Schaumen einer Seifenlosung auf dem Vorhan
densein wassergeloster Seife neben freier Fettsaure bzw. 
saurer Seife. Seifen, die in waBriger Losung nicht oder mit den ge
gebenen Mitteln nicht nachweis bar hydrolysiert werden wie die Alkali
saIze der Capron-, Capryl- und Nonylsaure3) oder die Ricinusolseifen4) 

schaumen auch so gut wie gar nicht. Durch den Zusatz freier Fett
saure, d. h. also durch Erzeugung einer sauren Seife neben der neutralen 
erhiilt man jedoch aus diesen Seifen Losungen von starker Schaum
fahigkeit. Wie man sieht, ist also die Anwesenheit freien (hydrolysier
ten) Alkalis neben dieser sauren Seife fUr die Schaumkraft einer Seifen
losung keineswegs Bedingung, sie wird nur da notwendig, wo durch 
Fortnahme dieses Alkalis, der Natur der verwandten Fettsauren ent
sprechend, die teilweise Zuriickdrangung der Hydrolyse aufgehoben 
wiirde, so daB sich die Seife bis zur vollstandigen Unloslichkeit spalten 
miiBte. 

Die physikalische Erscheinung des Schaumens selbst findet ihre 
Erklarung in der Tatsache, daB die waBrige Seifenlosung, welche also 
neben wirklich geloster Seife Fettsaure bzw. eine saure Seife in auBerst 
feiner Verteilung enthalt, sehr dehnbare Membranen zu bilden vermag, 
welche durch Umhiillung von Luft die viscosen Wande der Schaum
zellen erzeugen. 

Die reinigende Wirkung der Seifen. 
Es ist natiirlich, daB eine groBe Anzahl der Theorien, die man iiber 

die reinigende Wirkung der Seife aufgestellt hat, in dem oben besproche
nen Vorgang der Hydrolyse ihre Basis findet, besonders auffallend ist 
es aber, daB gerade die unwahrscheinlichste von allen, eine zuerst von 
Berzelius 5) ausgesprochene und spater von Kolbe6) iibernommene 

1) Kanitz, Ber. d. deutsch. chern. Ges. 36, S.403. 1903. 
2) Stie pel, Seifenfabrikant 1901, Nr. 47-50. Seifensiederzeitung 1908, 

Nr. 14, S. 33l. 
3) Rei c hen b a c h, Die desinfizierenden Bestandteile der Seifen, Zeitschrift f. 

Hyg. u. Infektionskrankh. 59, S.296. 1908. 
4) S tie pel, Seifensiederzeitung 1908, Nr. 15, S. 396. 
5) Berzelius, lRhrbuch der Chemie 2. Auf!. 3, S.438. 1828. 
1) Kolbe, Organische Chemie 2. Auf!. 1, S. 817. 1880. 
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Annahme, mit seltener Zahigkeit auch in den neuesten Lehrbiichern 
der organischen Chemie eine stete Auferstehung feiert. Ihr zufolge 
wirkt namlich das durch die Hydrolyse eben frei gewordene Alkali auf 
die fettigen Bestandtelle des Schmutzes verseifend ein, wahrend der 
Seifenschaum durch Umhiillen desselben zu seiner Entfernung nur bei
tragt. Der Vorteil gegeniiber der Verwendung freier Alkalien, welche 
ein billigeres Waschmittel darstellen wiirden, liegt angeblich darin, daB 
bei der Anwendung von Seife das freie Alkali stets nur in geringer 
Konzentration, die sich von selbst regelt, in dem Wasser zugegen ist, 
wodurch eine groBere Schonung des Waschgutes und der Epidermis 
erzielt wird. 

Diese Theorie wird den gegebenen Tatsachen jedoch in keiner Weise 
gerecht, denn es ist wenig logisch, daB das im Entstehungszustande 
befindliche Alkali, an Menge gering, den vorhandenen fettartigen Sub
stanzen gegeniiber die verlangte groBe Verbindungsfahigkeit besitzen 
soll, well das Alkali an und fiir sich leichter mit der Fettsaure bzw. 
dem sauren Salz reagieren wiirde, von dem es abgespalten wurde, als 
mit den Glyceriden, fUr deren Verseifung eine betrachtlich hohere 
Energiemenge erforderlich sein wiirde. Da nun die Verdiinnung der 
Seifenlosung zudem so bedeutend ist, daB die erstgenannte Reaktion 
nicht nur nicht eintreten kann, die Losung vielmehr einer moglichst 
weitgehenden Hydrolyse entgegenstrebt, so ist eine chemische Ein
wirkung des Alkalis wahrend des Waschprozesses vollkom
men unwahrscheinlich. Auch der Umstand, daB Mineralole durch 
Seifenlosungen ebenso leicht entfernt werden konnen wie Fettstoffe, ent
zieht der Theorie jeglichen Boden, da ein durch Alkali bedingter Versei
fungsprozeB in diesem FaIle nicht stattfinden kann, und ebenso vernich
tend wirkt die im AnschluB an die obige Theorie kaum erklarliche Tat
sache, daB reine .!tzalkalien fUr den WaschprozeB wenig geeignet sind. 

Nach einer von Krafftl ) aufgestellten Theorie beruht die Seifen
wirkung darauf, "daB Saure und Alkali nebeneinander vor
handen und gleichzeitig verfUgbar sind; dies auBert sich teils in der 
bekannten emulgierenden Fahigkeit, teils durch eine rein chemische, 
namentlich auflosende Wirkung der genannten Agenzien". Diese 
Theorie wird den bekannten Tatsachen gerecht, daB eine schon im 
kalten Wasser gut wirksame Seife leicht Mslich und in der Losung 
moglichst weitgehend hydrolysiert sein muB, wahrend solche Seifen, 
die erst beim Erwarmen in Losung gehen, weil die bei der Hydrolyse 
gebildeten sauren Salze in kaltem Wasser un10slich sind (Palmitate, 
Stearate), trotz der stattfindenden Alkaliabgabe an das Waschwasser 
in der Kalte eine nur ungeniigende Waschwirkung besitzen. 

Auch andere Autoren (Donnan2), Quincke3) u. a.) betonen in 

1) Vortrag, gehalten in der medizinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft 
in Heidelberg, zitiert von Stiepel in seinem Sammelreferat tiber Seifenwirkung. 
Seifenfabrikant 1901, S. 1136. 

s) Ztschr. f. phys. Chemie 31, S. 42. 1899. 
3) Wiedemanns Annalen 53, S.593. 1894. 
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ihren Untersuchungen iiber die Waschwirkung das Emulsionsver
mogen der Seifenlosungen, indem sie vornehmlich auf die Bedeu
tung der OberfHichenspannung hinweisen. Ein groBeres Losungsver
mogen fUr Fette (Triglyceride) besitzen aber die Seifenlosungen nach 
Versuchen von R. HirschI) nicht. Mit 10 ccm einer 5% Seifenlosung 
l1Wt sich I ccm auf den Handflachen verriebenes Oocosol leicht ent
fernen, trotzdem die angefiihrte Menge Seifenlosung noch nicht den 
hundertsten Teil der Olmenge aufzulOsen vermag. DaB diese emul
gierende Wirkung wirklich durch die Seifenlosung und nicht etwa durch 
das bei der Hydrolyse abgespaltene Alkali bewirkt wird, konnte dann 
Hillyer2) durch die Tatsache beweisen, daB weder neutrales. von freier 
Fettsaure befreites Oottonol (Salatol) noch Petroleum durch n/Io Natron
lauge emulgiert werden kann. Leicht gelingt die Emulsion jedoch 
durch n/l0 olsaures Natron. 

1m Sinne der Emulsionstheorie wirkt die Seife also nach Art 
eines Schmiermittels, indem sie die Adhasion zwischen dem Reinigungs
objekt und den darauf haftenden Verunreinigungen vermindert lmd 
durch Emulsion eine Entfernung der Schmutzteilchen bewirkt. Den 
fettsauren Salzen ist also die Eigenschaft der fettsauren Glyceride er
halten geblieben, sich auf anderen Korpern capillar auszubreiten, sie 
zu benetzen und fremde Substanzen, die auf ihnen haften, ohne An
wendung von mechanischer Kraft oder chemische Einwirkung lediglich 
bei der Beriihrung mit dem verunreinigten Korper zu verdrangen, in
dem die Adhasion, welche die vorhandelle Verunreinigung mit dem 
Reinigungsmittel verbindet, groBer ist als diejenige, welche bis dahin 
zwischen dem Reinigungsobjekte und der Verunreinigung bestanden hat 
und groBer als die Kohasion der Seifen10sung selbst. Auf Grund der 
groBen Wasserloslichkeit und der dadurch erreichbaren auBerordentlich 
feinen Verteilung der fUr die Reinigung verwandten Seife konnen diese 
Eigenschaften natiirlich in vollkommenster Weise zur Wirkung und 
Ausnutzung gebracht werden, so daB die genannten Erscheinungen auch 
noch bei starker Verdiinnung deutlich zutage treten3). 

Die Emulsionstheorie liiBt also fUr die Erklarung des Waschprozesses 
die Hydrolyse der Seife, welche fUr die Annahme einer chemischen Wir
kung maBgebend ist, als durchaus entbehrlich erscheinen. Dennoch aber 
diirfte dieser chemische Vorgang fUr die Waschkraft der Seife nicht 
ohne jede Bedeutung sein. Kiinkler4) konnte namlich zeigen, daB 
eine Seife, welche z. B. 70% und mehr Mineralol enthalt und in wasse
riger Losung nicht schaumt, nicht nur die Seife als solche ersetzt, son
dern auch da noch reinigt, wo Seife iiberhaupt versagt. Das 01 lOst 
den Schmutz augenblicklich vollkommen ab, emulgiert denselben und 
auf Zufiigen derjenigen Mengen Wasser, welche die Emulsion der Seife 
hervorrufen, wird 01 und Schmutz von dem zu reinigenden Gegen-

1) Chern. Industrie 1898, S. 509ff. 
2) Journal of the American Chemical Society 25, S.511-532. 1903. 
3) VgI. A. Kunkler, Seifensiederztg. 30, S. 681 und 704. 1903 und Hillyer 1. c. 
4) Seifensiedertzg. 1904, Nr. 8, S. 150. 



8 Die Seife als Wasch-, Desinfektions- und Heilmittel. 

stande abgespiilt. Das bei der Seifenhydrolyse entstehende saure, fett
saure Salz konnte also dementsprechend als in der Seifenlosung schwer 
losliche, auBerst fein verteilte fettartige Substanz selbst reinigende Kraft 
besitzen, wahrend die waBrige Seifenlosung lediglich die aus der Fett
substanz und den Schmutzstoffen gebildete Emulsion von dem Rei 
nigungsobjekte entfernt. 

AuBerordentlich interessante experimentelle Untersuchungen, die 
aus diesem Zusammenhang in hohem MaBe zur Erklarung des Wasch
prozesses beitragen, hat W. Spring!) veroffentlicht. Aus den Ver
suchen, die der Verfasser zunachst mit reinem, volIig fettfreiem Kohlen
stoff (KienruB) anstellte und die er spater auf Eisenoxyd, Tonerde, 
Kieselsaure, Topferton und Cellulose ausdehnte, geht hervor, daB aIle 
diese Stoffe befahigt sind, mit in Wasser gelOster Seife Adsorptions
verbindungen zu bilden, die der Einwirkung des vVassers widerstehen 
und die bestandiger sind, als die Verbindungen, welche zwischen dem 
Reinigungsobjekt und den genannten Stoffen bestehen kOlmen. Kohlen
stoff bildet beispielsweise sowohl mit Zellstoffen, wie Filtrierpapier 
als auch mit in Wasser gelOster Seife Adsorptionsverbindungen, doch 
zeigte es sich, daB die Kohlenstoff-Seife-Verbindung groBere Adhasion 
besitzt als die Verbindung aus Kohlenstoff und Cellulose, indem die 
letztere durch eine Seifenlosung zerstort wird. Wahrend Filtrierpapier, 
das Kohle adsorbiert enthalt, durch reines Wasser nicht von dieser 
befreit werden kann, laufen Suspensionen von RuB in Seifenwasser 
durch ein Filter glatt hindurch, ohne Kohlenstoffteilchen auf demselben 
zuriickzulassen. 

Die Zusammensetzung dieser Adsorptionsverbindungen richtet sich 
jeweils nach der elektrischen Polaritat der von der Seife zu adsorbieren
den Stoffe. Der positiv elektrische Kohlenstoff verbindet sich mit der 
negativ elektrischen, hydrolytisch gebildeten, sauren Seife, das Eisen
oxyd und die Tonerde, die bei der Kataphorese sowohl zur Anode wie 
zur Kathode wandern, deren elektrischer Charakter also weniger scharf 
betont ist, agglutinieren sich mit einer alkalisch reagierenden Seife, 
und ebenso sind die Adsorptionsverbindungen, welche die Kieselsaure 
und die Cellulose mit der Seife bilden, alkalireicher als die fiir die 
Herstellung der Seifenlosung urspriinglich verwandte Seife. Die Bildung 
dieser alkalischen Adsorptionsverbindungen ist nach Goldschmidt2) 

jedoch am besten wohl so zu erklaren, "daB die zwischen dem Ver
suchobjekt und der sauren oder neutralen Seife gebildete Adsorptions
verbindung ihrerseits aus der Losung hydrolytisch abgespaltenes Alkali 
adsorbiert" . 

Das Ergebnis seiner Untersuchungen faBt Spring in dem Satz zu
sammen, "daB die Waschwirkung der Seifenlosungen die 
BUd ung einer Adsorptionsverbind ung mit dem wegzu-

1) Ztschr. f. Chemie u. Ind. der Kolloide 4, S. 161. 1909; 6, S:11. 1910; 
6, S. 109. 1910; 6, S. 164. 1910. i 

2) Ubbelohde und Goldschmidt, Handbuch d. Chemie u. Technologie der 
Ole und Fette 3, S. 446. 
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waschenden Stoffe zur Ursache hat, einer Verbindung, die 
Jenes Adhasionsvermogen weitgehend verloren hat, welches 
ihre Kom ponenten vor ihrer Vereinigung besaBen". 

Bei der Fiille des von so vielen Seiten beigebrachten, exakten Ver
suchsmaterials ist es natiirlich schwer zu entscheiden, welche der auf
gestellten Theorien nunmehr die einzig richtige ist. Bei genauer Wiir
digung aller Erscheinungen will es aber fast scheinen, als ob der Wasch
prozeB als solcher iiberhaupt kein einheitlicher, streng geregelter Vor
gang ist, und daB die Bedeutung der Seife fiir diesen ProzeB gerade 
in der Eigenschaft begriindet liegt, ihre Wirkungsweise auf Grund 
der Heterogenitat ihrer in der waBrigen Losung vorhande
nen Bestandteile den verschiedensten Verhaltnissen anzu
passen. 

Die elektrolytische Dissoziation. 
Wie oben erwahnt, unterliegen die Salze aus einer starken Basis 

und einer schwachen Saure in waBriger Losung ganz allgemein der 
Hydrolyse, einem chemischen Vorgange, der in erster Linie bedingt ist 
durch die weitgehende "elektrolytische Dissoziation" oder "Ionisation" 
der Salze selbst und durch die, wenn auch in geringem MaBe vorhan
dene "Ionisation" des Wassers. 

Nach einer von Arrhenius1) aufgestellten Theorie lassen sich nam
lich die vielfachen Anderungen, welche in Wasser geloste Sauren, 
Basen und Salze (Elektrolyte) in ihrem Verhalten dem elektrischen 
Strome gegeniiber zeigen, durch die Annahme erklaren, daB ihre Mole
kiile zu einem Teilbetrag in elektrisch geladene, sich freibewegende 
Teilchen, in "Ionen" zerfallen, und zwar sind die "Anionen", die meist 
nichtmetallischen, bei der Elektrolyse zur Anode wandernden Teilchen, 
mit negativen, die "Kationen", die metallischen, bei der Elektrolyse 
zur Kathode wandernden Teilchen, mit positiven Elektrizitatsmengen 
beladen. Der Zerfall ist vollkommen oder teilweise, je nachdem die 
Verdiinnung der Losung eine groBere oder kleinere ist. Bei sehr groBer 
Verdiinnung ist der Zerfall, die Ionisation, als praktisch vollstandig 
anzusehen. 

Lost man also das elektrisch neutrale Kochsalz in Wasser, so bleibt 
in dieser Losung nur ein Teil der Kochsalzmolekiile als elektrisch neutral 
erhalten, ein anderer, und zwar bei groBer Verdiinnung der weitaus 
groBere, zerfallt in elektropositiv geladene Natrium-Kationen und 
elektronegativ geladene Chlor-Anionen. Der Vorgang IaBt sich dar
steIIen durch die Gleichung 

+ 
NaOI ~ Na + 01 

welche in ahnlicher Weise fiir aIIe Elektrolyte giiltig ist. 
Beim Zusammentreffen mehrerer solcher Elektrolyte in waBriger 

Losung spielen sich nun stets chemische Reaktionen ab, die als Re-

1) Ztschr. f. phys. Chemie:1, S. 631. 1887. 
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aktionen zwischen ihren ToneD aufzufassen sind. Wenn man z. B. eine 
waBrige Kochsalzlosung (NaCl) mit einer waBrigen Pottaschelosung 
(K2COS) versetzt, so Mnnen in der Losung, da beide Bestandteile teil-

+ 
weise elektrolytisch gespalten sind, einerseits Natriumionen (Na) mit 

+ 
C~rbonationen (COa), andererseits Kaliumionen (K) mit Chlorionen 
(CI) zusammentreten unter Bildung elektrisch neutralen Natrium
carbonates (Na2COa) bzw. Kaliumchlorides (KCl) , so daB die Losung, 
der auBerlich allerdings von diesen Umsetzungen nichts anzumerken ist, 
endgiiItig folgende Bestandteile enthalt: Als unelektrische Molekille 
Natriumchlorid (NaCI) und Kaliumcarbonat (K2COa) und dement
sprechend elektropositive Natrium- und Kaliumionen und elektro
negative Chlor- und Carbonationen, die nun ihrerseits aber wieder 
teilweise zu unelektrischen Natriumcarbonat- (Na2COa) and Kalium
chloridmolekillen (KCl) zusammengetreten sind. Das ganze System be
findet sich in einem Gleichgewichtszustand, dessen Charakter im we
sentlichen von der relativen Menge der in Losung befindlichen Stoffe 
abhangig ist, und der nur durch die Fortnahme eines der vorhandenen 
Produkte gestort werden kann. 

Wenn wir nun statt der PottaschelOsung eine Silbernitratiosung 
(AgNOa) zn der Kochsalzlosung (NaCI) hinzugeben, so stellt sich na
tiirlich in analoger Weise ein chemisches Gleichgewicht ein, nach einer 
teilweisen Spaltnng der Komplexe treten die elektropositiven Silber
ionen mit den elektronegativen Chlorionen zusammen unter Bildung von 
elektrisch nentralem Silberchlorid (AgCI). Dieses letztere fallt jedoch 
in diesem FaIle abweichend von dem erstgenannten Beispiele als weiB
flockiger, kasiger Niederschiag aus, da es in Wasser unlOslich ist. Der 
hierdurch gestorte Gleichgewichtszustand des Ganzen wird nun wieder 
hergesteIlt, indem die iibriggebliebenen nichtdissoziierten Kochsalz- und 
Silbernitratmolekille dissoziiert werden, wobei sich VOJil nenem Silber
chlorid ausscheidet, bis aIle ChIor- oder Silberionen in Form von Silber
chlorid aus der Losung entfernt sind, die nunmehr lediglich elektro
positive Natrium- und elektronegative Nitrationen, unelektrische Na
triumnitratmolekille (NaNOs) und die ToneD bzw. Molekille desjenigen 
Stoffes enthaIt, der dem andern gegeniiber im t}berschnB vorhanden 
war. 

In analoger Weise konnen natiirlich auch die Alkali- bzw. Fett
saureionen der "in Wasser gelosten" Seife mit den ToneD anderer EIek
trolyte in Reaktion treten, wobei es ebenfaIls von der Art der Ietzteren 
abhangt, ob sich ein Niederschiag aus der Losung abscheidet oder 
nicht. Bei der Komposition medikamentoser Seifen nnd insonderheit 
auch bei der HersteIlung antiseptischer Seifen ist diesem Umstand also 
in weitestem Sinne Rechnung zu tragen, da die Wirksamkeit inkorpo
rierter Substanzen durch die Bildung unIoslicher Verbindungen voll
standig aufgehoben werden kann. 
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Die Seife als Desinfektionsmittel. 
Um ein Urteil iiber die Desinfektionswirkung bzw. die Desinfek

tionskraft der Seifen zu gewinnen, ist es notig, zunachst einmal den 
Desinfektionsvorgang als solchen naher zu betrachten. 

Wirkungsweise und systematische Einteilung der Desinlektions
mittel. 

Aligemein verwendet man, von physikalischen Methoden (Sterili
sation durch Warme) abgesehen, chemische Desinfektionsmittel, um 
Bakterien auBerhalb des lebenden Organismus zu vernichten. Dabei 
ist es einleuchtend, daB man in erster Linie die lebenswichtigen Be
standteile der Bakterienzelle schadigen muB, wenn man den Desinfek
tionsprozeB selbst als wirksam gestalten will. Als Trager ihrar Lebens
funktionen dient nun der Bakterienzelle das Protoplasma, ein Gemenge 
wasserhaltiger, kolloidaler EiweiBstoffe und lipoider Substanzen be
stimmter Zusammensetzung, die in ihren Loslichkeitsverhaltnissen am 
ehesten den Fetten zu vergleichen sind, deren chemische Struktur aber 
noch unbekannt ist. Es ist beinahe selbstverstandlich, daB jedwede 
Anderung dieser chemischen Struktur eine Schadigung der Bakterien 
selbst bewirken muB, die dann zumeist in einer Hemmung der Ent
wicklung und der Fortpflanzung zutage tritt, und daB mithin jede 
Fremdsubstanz, die die Fahigkeit besitzt, in die Zelle einzudringen 
und das Protoplasma chemisch oder physikalisch-chemisch zu ver
andern, ein "Bakteriengift" sein muB. 

Die Fahigkeit einer chemischen Substanz, in die Bakterienzelle 
einzudringen, ist natiirlich abhangig 

1. von der Permeabilitat sowohl der Grenzschicht, welche das Proto
plasma umhiillend schiitzt, wie auch der auBeren Zellmembran, 
die dieser Grenzschicht aufliegt, 

2. von dem Charakter des chemischen Mittels, das zur Anwendung 
gelangt und 

3. auch von dem Milieu, in dem dies Mittel auf die Bakterienzelle 
wirken solI. 

Die Protoplasma-Grenzschicht (Protoplasmahaut) ist im allgemeinen 
in ihren wesentlichen Eigenschaften nicht verschieden von den ent
sprechenden Schichten der tierischen und pflanzlichen Zelle, Wasser 
und lipoidlOsliche Stoffe durchdringen sie leicht, SaIze im allgemeinen 
schwerer, doch gibt es eine ganze Reihe von Bakterienarten, deren 
Grenzschicht auch fUr Salze leicht durchgangig ist. Die auBere Zell
membran, welche aus einer stickstoffhaltigen Cellulose (Pilzcellulose) 
besteht, setzt allerdings dem Eindringen fremder Substanzen gleich
sam als Schutzorgan einen mehr oder weniger groBen Widerstand 
entgegen, und zwar ist diese Schutzwirkung bei den Dauerformen der 
Bakterien (Sporen) sehr erheblich. Wahrend beispielsweise eine waB
rige 1proz. Phenollosung Milzbrandbacillen in etwa 10 Minuten abtotet, 
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werden Milzbrandsporen erst durch tagelange Einwirkung einer 4proz. 
Losung vernichtet. 

Eine Desinfektionswirkung ist aber nicht nur denkbar auf Grund 
der Durchdringung, sondem auch auf Grund der Zerstorung der auBe
ren Schutzschichten des Protoplasmas, und in der Tat kann man die 
Desinfizientien entsprechend solcher Wirkungsweise in zwei Gruppen 
einteilen. Die eine umfaBt die lipoid- oder fettloslichen Stoffe, die auf 
Grund ihrer Loslichkeitsverhaltnisse die lipoide Protoplasma-Grenz
schicht fast ohne Widerstand durchdringen und daher schnell und 
gleichsam "passiv" in das Zellinnere gelangen (Alkohol, Carbolsaure, 
Kresole u. a.), die andere besteht aus den meist anorganischen Elektro
lyten (Sauren, Bason und Salze), die in Fetten kaum 16slich sind, auf 
die eiweiBhaltige Grenzschicht aber fallend oder losend wirken, also 
erst nach Zerstorung derselben das Protoplasma erreichen. 

Die Wirkung dieser letztgenannten "Desinfektionsmittel erster Ord
nung" beruht natiirlich auf den Reaktionen ihrer Ionen mit dem Ei
weiB der Bakterien und wird daher auch nur dort moglich, wo die Art 
des Milieus die Ionisation gestattet. Drangt man die Dissoziation eines 
Elektrolyten beispielsweise durch den Zusatz eines zweiten zuriick, der 
mit dem ersten ein Ion gemeinsam hat, so wird auch die Desinfektions
kraft des ersteren herabgesetztl), nimmt man durch eine Fallungs
reaktion die wirksamen Ionen aus der Losung fort, so schwindet auch 
die Desinfektionswirkung derselben vollstandig. 

Die Wirksamkeit der lipoidloslichen "Desinfektionsmittel zweiter 
Ordnung " , bei denen also das undissoziierte Molekiil Trager der Wir
kung ist, wird in der Hauptsache bedingt durch den Teilungskoeffi
zienten ihrer Loslichkeit einerseits in dem umgebenden Medium, ande
rerseits in den fettartigen Zellbestandteilen2). Wahrend beispielsweise 
Phenol in waBriger Losung eine kraftige Wirkung besitzt, weil seine 
Loslichkeit in Wasser geringer ist als in Lipoiden, verschwindet seine 
Desinfektionskraft in oliger Losung vollstandig3), weil es auf Grund 
seiner Losungsaffinitat yom 01 festgehalten und nicht an die Bakterien 
abgegeben wird. Andererseits wird die Desinfektionswirkung der lipoid
losliehen Stoffe eine bessere, je mehr man ihre Loslichkeit in dem um
gebenden Medium verringert, je giinstiger also der Teilungskoeffizient 
fUr die Bltkterienzelle Wird. So wird beispielsweise die Desinfektions
kraft der Carbolsaure in wa13riger Losung durch den Zusatz von 
S<.iuren und Salzen erhoht, indem durch die "Aussalzung" des Phenols 
aus der waBrigen Losung sein Eindringen in die Bakterienzelle er
leichtert wird 4). 

Stoffe, die als solche lipoidloslich sind, gleichzeitig aber auch durch 
Ionen wirken konnen, gehoren natiirlieh beiden Gruppen zugleich an, 

1) Paul u. Kronig, Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 25, S. 1. 1897.-
Ztschr. f. physik. Chemie 21, S. 414. 

2) VgI. Overton,. Vierteljahrschr. d. naturforsch. Ges. in ZUrich 1899. 
8) Robert Koch, Mitteilungen aus dem Kaiser!' Gesundheitsamt 1. 1881. 
4) Scheurlen, .Arch. f. expo Path. u. Pharm. 37, S.74. 1895. Spiro und 

Bruns, .Arch. f. expo Path. u. Pharm. 41, S.355. 1898. 
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we Wirkungsweise wird alsdann vornehmlich durch das jeweilig vor
handene Milieu beeinfluBt werden. 1m allgemeinen kommt die Des
infektionskraft chemischer Mittel jedoch in wiiBriger Losung am ehe
sten und in organischen Solvenzien am wenigsten zur Geltung, indem 
in letzteren die Dissoziation der Desinfizientien erster Ordnung nur 
gering ist, fiir solche zweiter Ordnung aber der Teilungskoeffizient 
zwischen dem Medium und den Bakterien ein fiir diese ungiinstiger wird. 

Charakterisierung der Serre als Desinfektionsmittel. 
Schon aus den bisherigen Betrachtungen ergibt es sich als beinahe 

selbstverstandlich, daB waBrige SeifenlOsungen eine gewisse Des
infektionskraft besitzen miissen. Denn sie konnen einerseits durch die 
bei der Hydrolyse entstehenden Hydroxylionen (OH), deren Konzen
tration im allgemeinen die Desinfektionswirkung der Alkalien bedingtl), 
als Desinfektionsmittel erster Ordnung, andererseits durch die in der 
Seifenlosung vorhandenen mehr oder weniger lipoidloslichen Bestand
teile als Desinfektionsmittel zweiter Ordnung wirken. Ferner ergibt es 
sich mit Notwendigkeit, daB nicht aHe Seifen eine gleiche Desinfektions
kraft besitzen werden, daB vielmehr entsprechend ihrer chemischen 
Zusammensetzung und der hierdurch bedingten Anderung ihrer physi
kalisch-chemischen Eigenschaften weitgehende Unterschiede auftreten 
konnen. Die Unsicherheit eines Aligemeinurteils iiber die GroBe der 
Desinfektionskraft der im Handel befindlichen Seifen ist daher kaum 
iiberraschend, und es wird durchaus begreiflich, daB die diesbeziiglichen 
Untersuchungen vieler Autoren meist recht erhebliche Differenzen auf
weisen. Wahrend die einen namlich den Handelsseifen einen betracht
lichen Desinfektionswert zuschreiben, sprechen ihnen andere jegliche 
Wirkung ab, soIl doch nach K uis12) eine 5proz. Seifenlosung sogar ein 
guter Nahrboden fiir Cholerabacillen sein. 

Die Desinfektionskraft der Serre an sieh. 
Die Desinfektionskraft der Seife als solcher wurde zuerst von R 0 -

bert Koch 3 ) festgesteHt, der bei seinen Untersuchungen fand, daB 
gewohnliche Schmierseife imstande ist, in einer Verdiinnung von 1 : 5000 
eine Behinderung und bei 1 : 1000 eine voHstandige Aufhebung der 
Entwicklung von Milzbrandsporen zu bewirken. 1m Jahre 1890 unter
suchte sodann Behring4) etwa 40 verschiedene Seifensorten mit dem 
Ergebnis, daB eine "feste Waschseife" bei einer Verdiinnung von 1 : 70 

1) Entgegen dieser allgemein bestehenden Annahme konnte man die Des
infektionswirkung der Alkalien aber auch auf die Alkalimetallionen zuriickfiihren, 
welche imstande sind, un16sliche EiweiBstoffe in wasserlosliche Alkaliverbindungen 
iiberzufiihren. 

2) Kuisl, Beitrage zur Kenntnis der Bakterien im normalen Darmtraktus. 
Dissert. Miinchen 1885. 

3) Ro bert Koch, Mitteilungen aus dem Kaiserl. Gesundheitsamt 1, S. 271. 
1881. 

4) Behring, Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 9, S.414. 1890. 
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in Bouillon Milzbrandbacillen innerha1b zweier Stunden abzutoten ver
mag. 1894 konnte M. J 011es1) die Desinfektionskraft der Seife alsdann 
ebenfalls bestatigen. Bei seinen Versuchen toteten 3proz. Losungen 
von fiinf verschiedenen Seifen, deren Fettsaure, Alkali- und freier Al
kaligehalt bestimmt war, Cholerakeime in 10 Minuten ab, mit zuneh
mender Konzentration und Temperatur nahm auch die Desinfektions
kraft zu. Auch bei seinen spateren Untersuchungen2), fiir die er Typhus
und Kolibacillen a1s Testobjekt benutzte, kam er ebenfalls zu dem Er
gebnis, daB den Seifenlosungen an und fUr sich eine bedeutende Des
infektionskraft innewohnt, und daB die Seife info1gedessen fUr die Des
infektion von schmutziger und mit Dejekten infektios Erkrankter verun
reinigter Wasche das geeignetste und natiirlichste Reinigungsmittel sei. 

Auch A. Serafini3) spricht den gewohnlichen Waschseifen, und 
zwar den reinen fettsauren Salzen als solchen, eine ziemlich bedeutende 
Desinfektionskraft zu und betont, daB aUe Zusatze, welche den Geha1t 
der Handelsseifen an solchen Salzen herabsetzen, auch die Desinfek
tionswirkung abschwachen. Andererseits kam aber Konradi4) bei 
seinen mit Milzbrandsporen angestellten Untersuchungen iiber die 
baktericide Wirkung der Seifen zu dem Resultat, daB der Seifensub
stanz selbst keine nennenswerte desinfizierende Wirkung zukommt, 
daB dieselbe vielmehr, wenn iiberhaupt vorhanden, gerade durch ge
wisse Zusatze, vor allem durch odorierende Stoffe (Terpineol, Vanillin, 
Cumarin, Heliotropin u. a.) bedingt werde. Seine Resultate wurden 
bei einer Nachpriifung von anderer Seite mehrfach bestatigt gefunden, 
im allgemeinen neigten spatere Autoren aber wieder del' Ansicht zu, 
daB den Seifen eine antiseptische Wirkung zukomme. So berichtet 
1905 A. Rodet5) iiber die Desinfektionskraft einer reinen, von iiber
schiissigem Alkali freien Natronseife (Marseiller Seife), deren Wirksam
keit er an Staphylokokken und Typhusbacillen priifte. In beiden Fallen 
konnte er zweifellos eine antiseptische Wirkung feststellen, indem die 
Seife einem Nahrboden zugesetzt, auch schon in schwachen Konzen
trationen das Wachstum der Bakterien behinderte, ohne dasselbe aller
dings selbst in sehr viel hoheren Dosen ganz zu unterdriicken. Durch 
reine Seifenlosungen wurden aber beide Bakterienarten abgetotet und 
zwar bei einem Gehalt von 1 % Seife die empfindlicheren E1emente 
des Staphylokokkus in einigen Stunden, die Typhusbakterien schon in 
wenigen Minuten. Mit wachsender Konzentration und steigender 
Temperatur machte sich, den Beobachtungen friiherer Autoren ent
sprechend auch eine schnellere und energischere Wirkung bemerkbar. 

Endlich betonte dann im Jahre 1908 C. Rasp6) auf Grund eigener 
Experimentalstudien ganz besonders die schwankende Desinfektions-

1) M. J olles, Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 15, S. 460. 1893. 
2) M. J olles, Ztschr. f. Hyg. u. Infektion~krankh. 19, S. 130. 1898. 
3) A. Serafi ni, Arch. f. Hyg. 33, S. 369. 1898. 
4) Konradi, Arch. f. Hyg. 44, S. 101. 1902. - Zentralbl. f. Bakter. 36, 

S. 151. 1904. 
6) A. Rodet, Rev. d'Hygiene 1905, S. 301. 
8) Rasp, Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 58, S.45. 1908. 
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wirkung der kauflichen Schmierseifen und hob hervor, daB weder die 
chemische Analyse hinsichtlich des Alkaligehaltes, noch die chemisch
physikalische Untersuchung (Leitfahigkeit), noch die Feststellung der 
Fettsauren durch die Hiiblsche Jodzahl diese Schwankungen voll er
klaren konnten. Auf Grund der bei Temperaturerhohung eintretenden 
Steigerung der Wirksamkeit glaubte er jedoch schon auf die Bedeutung 
der Dissoziation hinweisen zu diirfen, seine Arbeit schloB er mit den 
Worten: "Einen weiteren Beitrag zur Theorie der Seifenwirkung diirf
ten wohl Versuche mit Seifen bringen, welche mit chemisch reinen 
Substanzen angefertigt werden." 

Bald danach erschien dann eine Arbeit von Reichenbach1), in 
der dieser Gedanke bereits zur Tat wurde und deren umfangreiches 
experimentelles Material nunmehr eine Klarung der vorliegenden Frage 
in fast vollem Umfange zulaBt. Reichenbach verwandte fUr seine 
Untersuchungen unter beinahe vollstandiger Vernachlassigung aller 
Handelspraparate die chemisch reinen Alkalisalze all der Sauren, die 
fiir gewohnlich im Seifenkorper angetroffen werden und konnte auf 
diese Weise feststellen, daB die Kalisalze der gesattigten Fettsauren 
ganz allgemein eine recht betrachtliche Desinfektionskraft besitzen, 
wahrend die Saize der ungesattigten Fettsauren an und fUr sich bei 
der Desinfektionswirkung der Seifen kaum in Betracht kommen kon
nen. Eine besonders bemerkenswerte Desinfektionskraft besitzt vor 
allen anderen Salzen das palmitinsaure Kalium. Eine 1/40n-Losung 
(0,72%) vermochte Bact. coli in weniger als 5 Minuten abzutoten, eine 
Wirkung, die mit einer waBrigen 1 proz. CarbolsaurelOsung noch nicht 
in 20 Minuten erreicht wird. 1m Gegensatz hierzu zeigen 1/10n-Losungen 
von oleinsaurem Kalium iiberhaupt keine nennenswerte Wirkung und 
1/2,5 normale fUhren erst bei einstiindiger Wirkung eine teilweise Ab
totung der Testbakterien herbei. 

Schon aus diesen Versuchen diirfte sich ein groBer Teil der in der 
Literatur vorhandenen Widerspriiche erklaren, denn es geht aus ihnen 
mit groBer Wahrscheinlichkeit hervor, daB eine Seife um so hohere 
Desinfektionskraft besitzt, je starker sie in waBriger Lo
sung hydrolysiert wird. Diese Theorie gewinnt jedoch an Be
deutung dadurch, daB sie durch eine ganze Reihe weiterer Beobach
tungen gestiitzt werden konnte. Reichenbach fand namlich des 
weiteren, daB die Desinfektionswirkung der fettsauren Alkalien analog 
der hydrolytischen Spaltung mit verringertem Molekulargewicht der 
Fettsauren abnimmt. Aus der Reihe heraus fallt lediglich das Stearat, 
das trotz seines groBeren Molekulargewichts eine etwas schwachere 
Desinfektionskraft, gleichzeitig aber auch eine etwas geringere Hydro
lyse zeigt als das Palmitat. Ferner konnte entsprechend den aus dem 
obigen Satze herzuleitenden Schliissen u. a. gezeigt werden, daB die 
Desinfektionskraft einer Seifenlosung bei zunehmender Verdiinnung in 
geringerem MaBe abnimmt, als der Verdiinnung eigentlich entspricht. 
Da namlich mit steigender Verdiinnung die Hydrolyse einer Seifen-

1) Reichenbach, Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 59, S.296. 1908. 
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losung zunimmt, und zwar der Art, daB die absolute Menge der hydro
lysierten Bestandteile allerdings vermindert wird, der prozentuale An
teil des zersetzten Salzes aber stetig wachst, so muB ein Teil der Ver
diinnungswirkung durch die relative Zunahme der Spaltprodukte auf
gehoben werden. 

Trotzdem nun die obige ErkIarung den bisher besprochenen, experi
mentell gefundenen Daten in vollkommenster Weise Rechnung tragt, 
muB man aber bei naherer Dberlegung doch zu dem Ergebnis kommen, 
daB die mehr oder weniger hydrolytisch gespaltenen fettsauren Salze 
allein nicht fur die Desinfektionskraft der handelsublichen Seifen maB
gebend sein konnen. Schon die Resultate Ro bert Kochs, der doch 
auf Grund seiner Untersuchungen gerade den aus Tranen und pflanz
lichen Olen, d. h. also aus ha.uptsachlich ungesattigten Fetten herge
stellten Schmierseifen eine groBe Desinfektionskraft zusprach, lassen es 
vermuten, daB bei diesem DesinfektionsprozeB noch andere Umstande 
mitwirken mussen, die es moglich machen, daB auch den aus unge
sattigten Fettsauren hergestellten Seifen bisweilen eine groBere Wir
kung zukommen kann. 

Es ist nun natiirlich, hier zunachst an den "uberschiissigen" AI
kaligehalt der Seifen zu denken, insonderheit da es nahe liegt, in Dber
einstimmung mit den Ansichten friiherer Autoren (Behring usw.) auch 
das aus den Seifen hydrolytisch abgespaltene Alkali als den in erster 
Linie fiir die Desinfektionskraft maBgebenden Faktor anzusprechen. 
In der Tat erhielt auch Reichenbach durch die Kombination einer 
kaum desinfizierenden Kaliumoleat16sung mit einer ebenfalls nur 
schwach wirksamen Kaliumhydrat16sung stark desinfizierende Fliissig
keiten, und zwar wurde das Maximum des Desinfektionswertes erreicht 
bei einer Mischung von 1/6 Oleat (n/50) mit 5fs Kalilauge (n/60). Ent· 
gegen der obigen Annahme wurde es aber, wie er selbst zeigen konnte 
und wie auch vor ihm schon andere Autoren ausgesprochen haben l ), 

durchaus falsch sein, die Wirkung der Seife als eine reine Alkaliwirkung 
aufzufassen, indem Seifenlosungen in den meisten Fallen eine starkere 
Wirkung besitzen, alE! sie giinstigsten Fanes vom Alkali allein ausgeiibt 
werden konnte. Die Bedeutung des uberschussigen Alkalis diirfte also 
weniger in seiner eigenen Desinfektionskraft als in einer Steigerung 
der Desinfektionswirkung der fettsauren Salze begriindet sein, und so 
faBt Reichenbach das Ergebnis seiner Untersuchungen dahin zu
sammen, daB "Alkali und fettsaure Salze bei gemeinsamer Einwirkung 
eine gegenseitige Erhohung ihrer Desinfektionskraft bewirken, und 
zwar eine starkere Erhohung als sie durch dieselben Mengen in einer 
gleichstarken Losung desselben Mittels hervorgebracht worden w'ire". 

Die Frage, wie diese Erhohung selbst zustande kommt, ist hierbei 
offen gelassen, und doch diirfte ihre Deutung gerade bei Beriicksichti
gung del' Resultate Reichenbachs und im Hinblick auf die oben ent
wickelte Theorie der Desinfektionswirkung iiberhaupt keineswegs un
moglich sein. 

1) Siehe z. B. Serafini I. c. 
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Kaum geniigend beachtet ~cheint namlich bei der Auslegung der 
bisherigen Ergebnisse das bei der Hydrolyse der gesattigten fettsauren 
Salze neben dem Alkali entstehende, in erheblichem MaBe lipoidlos
liche saure Salz, das in der Seifenlosung relativ schwer loslich ist, 
in diesem Medium also einen fiir die Bakterienzelle giinstigen Teilungs
koeffizienten besitzt. Nicht ausreichend beriicksichtigt scheint dann 
ferner auch die Tatsache, daB die Seifen durch AIkalien wie durch 
Elektrolyte iiberhaupt aus ihren waBrigen Losungen "ausgesalzen" 
werden, so daB auch hier, soweit die ausgesalzenen Seifen lipoidloslich 
sind, ein Eindringen derselben in die Bakterienzelle erleichtert wird. 
Da nun die ungesattigten Neutralseifen im Gegensatz zu den gesattig
ten eine nicht unbedeutende LipoidlOslichkeit besitzen, so ist die Wir
kung des iiberschiissigen Alkalis gerade hier erklarlich. 

In der Tat findet diese Anschauung bei einer experimentellen Prii
fung del' sich nunmehr ergebenden SchluBfolgerungen eine weitgehende 
Bestatigung1), und somit kOnnte man bei Beriicksichtigung dieser Aus
fiihrungen zusammenfassend sagen: Die Desinfektionskraft waB
riger Seifenlosungen ist abhangig von dem jeweils ob
waltenden Verhaltnis zwischen den Alkalisalzen der ge
sattigten und ungesattigten Fettsauren und von del' Rein
heit del' Seife selbst, indem die Wirkung del' gesattigten 
Seifen parallel lauft del' relativen Menge hydrolysierter 
Fettsaure bzw. sauren Salzes, die Wirkung der ungesattig
ten im wesentlichen nul' bedingt wird durch das Aussalz
vermogen gleichzeitig vorhandener Elektrolyte (iiberschiis
siges Alkali). Das in Seifenlosungen vorhandene gebundene 
oder iiberschiissige Alkali ist im iibrigen, von seiner eige
nen, nicht gerade groBen Desinfektionskraft abgesehen, 
insofern von Bedeutung, als einerseits d urch die Art des
selben Unterschiede in der Lipoidloslichkeit der sauren 
Salze der gesattigten Sauren, andererseits d urch seine Art 
und Menge Anderungen der physikalischen Eigenschaften 
del' Seifenlosung (Zuriickdrangung del' Hydrolyse, Beein
flussung del' Mikrostruktur del' kolloiden Seifenteilchen) 
veranlaBt werden. 

Praktische Folgerungen. 
Fiir die Praxis ergibt sich nun aus diesen Darlegungen, daB man 

bei der Fabrikation von Seifen je nach Art und Verarbeitung del' ver
wandten Rohmaterialien die mannigfachsten Abstufungen in der Des
infektionskraft der fertigen Produkte wird erzielen konnen, ohne daB 
del' Konsument in der Lage ist, aus der Handelsbezeichnung und dem 
Aussehen auf die diesbeziigliche Qualitat zu schlieBen. Infolgedessen 
ist der Seife selbst als Desinfektionsmittel eine gewisse Unzuverlassig-

1) Die diesbeziiglichen Versuche des Verfassers Bollen demnachst publiziert 
werden. 

Schrauth, MedikamenWse Seifen. 2 
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keit nicht abzusprechen, solange wenigstens als eine Angabe der Zu
sammensetzung von seiten des Fabrikanten streng vermieden und eine 
analytische Kontrolle infolgedessen ausgeschlossen wird. Wie aus dem 
Vorhergehenden ersichtlich, wiirde fiir eine solche Angabe aber keines
wegs die Mitteilung des Alkali- und Gesamtfettsauregehaltes geniigen, 
auch die Art des Fettsauregemisches, der Gehalt an gesattigten und 
ungesattigten Fettsauren miiBte beriicksichtigt werden, wenn das 
heute beim Gebrauch der Seife als Desinfektionsmittel obwaltende 
Gefiihl der Unsicherheit verschwinden soIl. Fiir die Herstellung des
infizierender Seifen am ehesten zu empfehlen bleiben jedoch die neu
tralen Seifen der gesattigten Fettsauren, da sich die Anwendung stark 
alkalischer oder kochsalzhaltiger Seifen in den meisten praktisch vor
kommenden Fallen von selbst verbietet. 

EinfluB del' Temperatur des Waschwassel's auf die Desinfektions
kraft del' Serre. 

Aber nicht nur die Qualitat einer Seife als solcher ist in jedem FaIle 
fiir die Hohe ihrer Desinfektionskraft maBgebend, auch die Temperatur 
des Waschwassers ist daneben, wie schon mehrfach hervorgehoben 
wurde, von erheblicher Bedeutung, indem ganz allgemein der Pro
zentualgehalt und die Hydrolyse waBriger Seifenlosungen mit einer 
Temperaturerhohung wachst. Nach Versuchen von C. Raspl) werden 
beispielsweise Staphylokokken durch eine 50° warme 1 proz. Seifen
losung in 5' U'nd durch eine 1%0 Losung gleicher Temperatur in 30' 
abgetotet, wahrend Wasser von 50° erst nach zweistiindiger Einwir
kung eine Abnahme der Testbakterien bedingt.2) Da die Haut nun 
Temperaturen von 50-60° sehr leicht ertragt, so ist bei Verwendung 
der Seife als Desinfektionsmittel heiBes oder wenigstens warmes Wasser 
stets vorzuziehen, insonderheit, da heiBes Wasser selbst schon Horn
schichten in grOBerer Tiefe durchdringt als Wasser von gewohnlicher 
Temperatur. 

Die therapeutische Bedeutung del' Seife. 
Von 

Dr. med. Conrad Siebert, Charlottenburg. 

Seifen werden in der Medizin heutzutage hauptsachlich zu ex
ternem Gebrauche verwendet. Eine Verordnung von Seifen zu in
terner Anwendung findet nur in sehr beschranktem MaBe statt. Von 
dieser Verwendungsweise ware die Seife als Laxans in Form v-on Seifen
klystieren und Stuhlzapfchen zu erwahnen. Die Wirkung wird 
durch Anregung der Dickdarmperistaltik hervorgerufen. Bei Saure
vergiftungen wird Seife fein geschabt oder in Wasser gelOst zum Zwecke 

1) C. Rasp, Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 58, S.56. 1907. 
2) VgI. auch A. Serafini, Arch. f. Hyg. 33, S.369. 
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der Neutralisation als Gegengift verabreicht. SchlieBlich ist Sa po 
medicatus als Pillenkonstituens ein sehr beliebtes Mittel. 

Hiermit ware wohl die interne Verwendungsmoglichkeit der Seife 
erschopft, der die viel ausgedehntere Anwendung zu auBerem Gebrauche 
und zwar besonders zur Pflege der Haut und zur Heilung von Haut
krankheiten gegeniibersteht. Das richtige Verstandnis fiir die Nutz
anwendung der Seifen in der Medizin werden wir gewinnen, wenn wir 
uns die verschiedenen pharmakologischen Qualitaten vergegen
wartigen, die der Seife als solcher innewohnen. 

Die Seife ist: 
1. ein entfettendes Mittel, 
2. ein die Hornschicht der Haut erweichendes und auflosendes 

(keratolytisches) Mittel, 
3. ein parasitifuges Mittel, d. h. ein Heilmittel, welches Parasiten 

aus der Haut vertreibt, indem es die oberflachlichsten Haut
schichten mit diesen zugleich entfernt, 

4. ein rein keimtotendes, d. h. ein Desinfektionsmittel und 
5. ein erweichendes, zerteilendes, entziind ungswidriges Mittel. 
Die entfettende Eigenschaft der Seife spielt in der allgemeinen 

Hygiene und Kosmetik der Haut eine groBe Rolle, da auf ihr 
ja die hautreinigende Wirkung beruht. Die aus der atmospharischen 
Luft auf die Haut gelangenden Verunreinigungen bleiben an dem fet
tigen Sekret der Haut kleben und werden von demselben teilweise um
hiillt, so daB sie sehr fest haften. Mit Wasser allein sind die Schmutz
teilchen, wegen des mangeInden Mischungsvermogens zwischen Fett 
und Wasser, nicht zu entfernen; wir brauchen eben ein Mittel, urn 
das Fett zur Losung zu bringen und so mit der Entfernung des Haut
fettes eine Reinigung der Haut herbeizufiihren. Mit der Eliminierung 
der akzessorischen Schmutzpartikelchen durch Seife wird aber auch 
die Haut zugleich von abgelagerten Produkten ihrer physiologischen 
Tatigkeit (Fett, Schweil3) befreit, die Poren werden geoffnet, und die 
normalen Funktionen der Haut konnen sich ungehindert vollziehen. 
Da mit der mechanischen Entfernung der genannten Produkte auch 
auf die Haut gelangte Bakterien, Pilzkeime usw. fortgeschafft werden, 
so wird aus dem Angefiihrten die ungeheure hygienische Bedeutung, 
welche der Seife zukommt, ohne weiteres klar. 

Bei gewissen Erkrankungen der Haut, die sich in iibermaBiger 
Fettabsonderung auBern, spielt die Seifenwirkung auch eine thera
peutische Rolle. Bei der Se borrhoea oleosa sehen wir das Gesicht 
des Patienten wie mit Fett beschmiert. Durch Verordnung von Seifen 
und hier besonders stark alkalischer Seifen, in schweren Fallen sogar 
von Spiritus saponatus kalinus, konneIi wir zunachst das Aussehen 
des Patienten bessern und bei konsequenter Verwendung auch Be
seitigung der primaren Ursache und so Heilung herbeifiihren. Das 
gleiche gilt auch bei iibermaf3iger SchweiBsekretion an Handen, 
FiiBen, Achselhohlen usw. Diese starken SchweiBabsonderungen sind 

2* 
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meistens mit starker Fettsekretion vergesellschaftet, da bekanntlich 
nach Unna auch die SchweiBdriisen Fett produzieren. 

In der gleichen Weise wie bei der Hautpflege, wird auch die ent
fettende Wirkung der Seife bei der Haarpflege ausgeniitzt. Jedes Haar 
hat einen normalen Fettgehalt, der einerseits bei manchen Personen, 
besonders briinetten oder schwarzen, so erheblich sein kann, daB er 
unschon wirkt, andererseits konnen gewisse Erkrankungen, wie die 
Se borrhoea capitis (Kopfschuppenbildung) zu einerauBerordentlichen 
Vermehrung des Haarfettes fiihren. Durch regelmaBige Waschungen, 
wobei immer zu beachten ist, daB warmes Wasser die fettlosende 
Fahigkeit der Seifen bedeutend steigert, kann man den Haaren ihr 
normales Aussehen wiedergeben. Bei andauernder Seifenverwendung 
liegt jedoch die Gefahr vor, daB eine fettarme Haut zu sehr ent
fettet und dadurch sprOde und rissig wird. Es ist daher von jeher 
das Bestreben der Dermotherapeuten gewesen, "neutrale" Seifen zu 
benutzen. In den iiberfetteten, zentrifugierten Seifen, den Albumosen
seifen usw. war das Problem nur annahernd gelost. In der auch fUr die 
Herstellung der Afridol- und Providolseife benutzten Proval-Grund
seife l ) ist das Ziel einer auch in Losung vollkommen neutralen Seife in
zwischen jedoch erreicht worden. 

Die hornschichtlosende Wirkung der Seife nutzen wir in zwei
facher Richtung aus. Wir Mnnen einmal mit Hilfe der Seife bestimmte 
Oberschichten der Haut entfernen, wenn dazu Veranlassung vorliegt, 
andererseits Mnnen wir die oberflachlichen Schichten durch Auflocke
rung fUr andere Medikamente durchlassiger machen, die sonst nur 
schwer oder gar nicht von der Haut aufgenommen werden, d. h. wir 
konnen das resorbierende Vermogen der Haut steigern. Das Rheumasan 
ist z. B. ein Praparat, bei dem Salicylsaure der Seife inkorporiert ist, 
wodurch die Salicylsaure vielleichter von der Haut aufgenommen wird. 
Auch die Resorption des Quecksilbers hat man bei der sogenannten 
"grauen Salbe" durch Zusatz von Seifen zu erleichtern gesucht, ohne 
daB aber meines Wissens diese Versuche eine allgemein praktische An
erkennung gefunden haben. 

Die hornschichtentfernende Wirkung der Seife suchen wir iiberall 
dort anzuwenden, wo es zu einer gesteigerten Produktion von Horn
zellen gekommen ist, also bei allen schuppenden Dermatosen, und wenn 
es darauf ankommt, die oberen Epidermisschichten einer sonst nor
malen Haut aus gewissen, noch naher zu erorternden therapeutischen 
Griinden zu entfernen. Mit den Seifen kann man, je nach Wahl des 
Praparates und nach Art der Verwendung, leichte Abschilferungen 
der pathologischen Hornzellen, aber auch vollstandige Schal ungen 
der Oberhaut erzielen. Die Schalung, den intensivsten Grad der Seifen
wirkung, erreichen wir am besten mit Schntierseifen Z. B. Sapo kalinus, 
oder deren alkoholischer Losung, dem Spiritus saponatus kalinus. Vor 
den anderen Schalmitteln, den Schalpasten mit Resorcin, Naphthol, 

1) Pharmazeutische Seifen·lndustrie Gesellschaft, Berlin. 



Die therapeutische Bedeutung der Seife. 21 

Schwefel u. a., zeichnet sich die Seifenschalung dadurch aus, daB sie 
verhaltnismaBig wenig Reaktionserscheinungen auslost. 

Um einen Schaleffekt zu erzielen, diirfen Seifen nicht in der sonst 
iiblichen Weise verwendet werden, sondern miissen wie Salben resp. 
Tinkturen dauernd auf die Raut aufgetragen werden. Seifenschalungen 
konnen in Betracht kommen bei schwerer Acne vulgaris, Acne 
rosacea und Ryperpigmentationen (Chloasma, Leberflecken, 
Epheliden, Sommersprossen). Die Schalwirkung bei Acne vulgaris und 
Acne rosacea leuchtet wohl ohne weiteres ein. Bei der schweren Acne 
vulgaris wird durch die Schalung der AbfluB des Eiters aus den ver
eiterten Raarbalgen erleichtert. Bei der Acne rosacea wird die Eite
rung ebenfalls beschleunigt und die diese Erkrankung begleitenden 
oberflachlichen GefaBerweiterungen, die dem Patienten das bekannte 
rote Aussehen des Gesichts vel'leihen, werden durch Abhebung del' 
Oberhaut zel'stort, so daB das Gesicht nach del' Schalung stark ab
blaBt. Bei den genannten Pigmentationsanomalien, dem Chloasma und 
den Epheliden, spielt sich die anormale Pigmentvel'mehrung in den 
tiefsten Epidermisschichten ab, so daB die Krankheitsprodukte fiir die 
Seife nicht direkt erl'eichbal' sind. Die El'klarung des in diesen Fallen 
nur indirekten Erfolges bei der doch nur l'elativ oberflachlichen Wir
kung der Seife liegt in dem biologischen Gesetze der durch Reize her
vorgerufenen starken Zellvermehrung. Werden die obersten ZeII
schichten durch Schalung entfernt, so erfolgt eine sehr lebhafte Pro
duktion der tiefer gelegenen Epidermiszellen, wodurch die unteren 
Schichten sehr schnell nach oben nachriicken. Die Pigmentablagerung 
in den unteren Zellen geht aber im Verhaltnis zu der durch den Schal
prozeB bedingten Zellproliferation langsamer VOl" sich, so daB wir also 
eine weniger pigmentierte Raut erhalten. 

Ein weites Feld fiir die Ausniitzung der hornschichtlOsenden Eigen
schaft der Seife ist, ohne daB ausgesprochene Schaleffekte erzielt wer
den, bei allen Erkrankungen gegeben, die durch eine pathologische 
tlberproduktion von Rornzellen charakterisiert sind. Rierzu gehoren 
zunachst einige Krankheiten, die angeboren sind, und so Bildungs
anomalien vorstellen, im Gegensatz zu andern Krankheitsbildern, bei 
denen die krankhafte Rornzellenbildung mit Entziindungserscheinungen 
einhergeht. Von der ersten Gruppe ware die Ichthyosis, die so
genannte Fischschuppenkrankheit, zu nennen, und der Lichen pilaris, 
gekennzeichnet durch punktformige kegelartige Rornauflagerungen an 
den Streckseiten del' Arme und Beine. Bei beiden Erkrankungen, die 
man wohl als unheilbar ansehen muB, kann man durch die dauernde 
Verwendung geeigneter Seifenpraparate insofern Nutzen schaffen als 
man die Raut, nach Entfernung del' Rornauflagerungen durch Salicyl
saure, in einem ertraglichen Zustande erhalten kann. 

Den tlbergang zu den mit Entziindungserscheinungen einhergehen
den Rornzellenanomalien bildet der Callus (Schwiele) und der Clavus 
(Riihnerauge). Die Anwendung der Seife in diesen Fallen, besonders 
in Form von Seifenpflastern ist ja wohl allgemein bekannt. 
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GroB ist nun die Gruppe der Erkrankungen, bei denen die Horn
schichtvergroBerungen das Resultat von Entziindungsprozessen sind. 
Das chronische Ekzem steht als die verbreitetste Krankheit ill 
Vordergrunde des Interesses. Da dasselbe neben den schuppigen Auf
lagerungen auch durch eine entziindliche Verdickung der Haut charak
terisiert ist, so resultiert der HeilungsprozeB aus der horns9hichtlosen
den und der entziindungswidrigen Eigenschaft der Seife, die noch weiter 
unten naher erlautert werden soIl. Bei der Ekzembehandlung spielen, 
abgesehen von medikamentGsen Seifen, besonders Salicylsaure-Seifen
pflaster und Bleiseifen (Emplastrum lithargyri) die Hauptrolle; reine 
Seifenpraparate finden hauptsachlich zu Beginn und zum SchluB der 
Behandlung Verwendung. Wir gebrauchen sie zuerst, um die Haut 
durch Befreiung von den hornigen Auflagerungen fUr die weitere medi
kamentose Behandlung vorzubereiten, und wir wenden sie zum SchluB 
in der Hauptsache in Form von medikamentosen Seifen an, um die 
geheilte Haut abzuharten und das Rezidivieren zu verhiiten, d. h. als 
prophylaktische MaBnahme. Stehen doch einige Autoren sogar auf 
dem Standpunkte, daB sie eine ekzematose Haut erst dann als voll
standig geheilt ansehen, wenn sie die Einwirkung von auch energischer 
wirkenden medikamentol'len Seifen (Teer-, Schwefel-, Ichthyolseife) an
standslos vertragt. Bei den schweren Ekzemen der Handteller und 
FuBsohlen, die oft zu kolossalen Verdickungen der Haut fiihren, ware 
eine therapeutische Beeinflussung durch unsere bewahrten Ekzemmittel 
(Teer, Pyrogallussaure, Chrysarobin usw.) gar nicht denkbar, wenn 
man nicht durch Seifenbehandlung die Haut fiir eine geniigende Re
sorption vorbereiten konnte. 

Eine keratolytische Seifeneinwirkung verlangen weiter die S c h u p pe n
flechte (Psoriasis vulgaris), das seborrhoische Ekzem, Acne vul
garis in ihren milderen Formen, und einige andere sehr selten vor
kommende Erkrankungen, auf die ich hier nicht weiter eingehen 
will. Bei dem seborrhoischen Ekzem, das eine sehr oberflachliche, 
mit kleinen fettdurchtrankten Schuppen bedeckte Form des Ekzems 
vorstellt, geniigen einfache Seifenwaschungen, um die Auflagerungen 
zu beseitigen. Das Gleiche ist der Fall bei Schuppenflechte in ihren 
frischen Stadien, wahrend bei den alteren Formen auch zur Anwendung 
des Pflasters, eventuell in Kombination mit Salicylsaure, gegriffen 
werden muB. In ganz hartnackigen Fallen sucht man auch die Ein
wirkung der gebrauchlichsten Heilmittel (Teer, Chrysarobin) durch 
HinzufUgen von Seife zu erhohen (Dreuwsche Salbe). Nach HeHung 
der Psoriasis sind tagliche Waschungen des Korpers mit Seife zum 
Verhiiten von Rezidiven sehr zweckmaBig. 

Bei der Acne vulgaris haben wir eine Erkrankung vor uns, bei der 
wir die vermehrte Hornzellproduktion mit dem bloBen Auge nicht 
wahrnehmen konnen. Das mikroskopische Bild der Erkrankung zeigt 
uns aber, daB Hornzellenvermehrung auch hier eine Rolle spielt und 
zwar besonders in den AusfUhrungsgangen der Haarbalge. Durch die 
tJberproduktion der Hornzellen verschlieBen sich diese und gehen hier-
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durch alsdann in Eiterung iiber. Es ist nicht von der Hand zu weisen, 
daB hier eventuell auch infektiose Momente mitspielen, so daB gerade 
diese Krankheit eine groBe Domane der Seifenbehandlung bildet, in
dem wir hier die hornschichtlOsende und desinfizierende Wirkung der 
Seife ausniitzen, sei es mit, sei es ohne Zusatz von Medikamenten, die 
in der Lage sind, die beiden erforderlichen Eigenschaften der Seife zu 
erhohen. 

Die parasitifuge Wirkung der Seife tritt am eklatantesten in 
Erscheinung bei der Behandlung der PiIzerkrankungen der Haut. Auch 
hier miissen wir in intensiver Weise die Schalwirkung herbeifiihren, um 
Heilung zu erzielen. Die hier in Frage kommenden Krankheiten sind 
Pityriasis versicolor (Schuppenkleinflechte), Herpes tonsurans 
(scherende Flechte), Sycosis parasitaria (Bartflechte), Eczema 
marginatum, Erythrasma. Die Pilze sitzen bei diesenErkrankungen 
meistens in den oberen Lagen der Hornschicht, jedoch so tief, daB sie 
bei der gewohnlichen Applikation von Desinfizientien nicht erreichbar 
sind. Durch die Schalwirkung der Haut werden die oberen Zellagen ab
gehoben und mit ihnen die PiIze und die Sporen entfernt, so daB 
Heilung resultiert. 

Vber die rein desinfizierende Wirkung der Seife, d. h. iiber die 
bakterientotende Kraft ist lange in der Literatur gestritten worden. 
Diese Eigenschaft der Seife als solche ist wohl nicht allzu hoch anzu
schlagen. Sie tritt schon intensiver zutage bei der Kombination mit 
Alkohol und aus diesem Grunde erfreut sich der Seifenspiritus teil
weise groBer Belie btheit bei Chirurgen zur Desinfektion der Hande 
und des Operationsfeldes. Wir diirfen aber nicht vergessen, daB hierbei 
die intensive mechanische Reinigung, das Biirsten, den Desinfektions
vorgang unterstiitzt, und daB es sich bei diesem Vorgang um die Ent
fernung solcher Bakterien handelt, die der Haut auBerlich anhaften 
und nicht wie pathologische Keime in biologische Relationen zu dem 
Gewebe getreten sind. Anders liegt die Situation, wenn pathogene 
Keime vorhanden sind, die nicht mehr ganz oberflachlich sitzen. Hier 
gibt es vielleicht nur eine bakterielle Erkrankung, eine sehr haufig bei 
Kindern vorkommende Staphylokokkenerkrankung, die man durch bloBe 
Seifenwaschungen zur Heilung bringen kann, die Impetigo conta
giosa. Aber auch hier sind die pathologisch-anatomischen Verhaltnisse 
sehr giinstig, da die Erkrankung sehr oberflachlich bleibt und nicht in die 
Tiefe geht, und die Infektionskeime anscheinend auBeren Einfliissen 
gegeniiber sehr empfindlich sind. Schwieriger wird die Situation bei den 
Leiden, hei denen die Keime resistenter sind und Neigung haben, auf 
dem Wege der Haarbalge in die Tiefe zu gehen, wie bei der Acne vul
garis, der Furunkulose oder der Sycosis parasitaria, einer zweiten Form 
der Bartflechte. Hier kommen wir mit der gewohnlichen Desinfektions
wirkung der Seife nicht mehr aus. 

Man hat nun durch den Zusatz anderer Desinfektionsmitteln ver
sucht, diese Wirkung der Seife zn erhohen, leider waren diese Be
miihungen aber, wie an anderer Stelle dieses Buches ausfiihrlich 
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besprochen ist, anfangs nicht von besonderem Erfolge gekront, da die 
zugel"etzten Chemikalien im Senenkorper tiefgehendere Zersetzungen 
erlitten, die die keimtotende Kraft zum groBten Teil aufhoben. Erst 
durch den Zusatz auch im Seifenkorper dauernd haltbarer, kraftig 
wirkender Quecksilberverbindungen ist es gelungen, in der Afridolseife 
eine starke, und in der Providolseife eine dem Prozentgehalt entspre
chend schwachere desinfizierende Seife herzustellen. Von der Ver
wendung dieser Senen konnen wir uns auch ErfoJge bei widerstands
fahigeren Krankheitskeimen versprechen, doch mussen wir auch hierbei 
festhalten, daB es sehr schwer ist, schon in das Gewebe eingedrungene 
Keime zu treffen. Es gelingt uns dieHes auch nicht bei der Verwendung 
von konzentrierten Losungen unserer starksten Desinfektionsmittel, es 
sei denn, daB wir das Gewebe vollstandig zerstorten, d. h. veratzten. 
Es liegt also auf der Hand, daB auch die beste desinfizierende Seife 
Anspruchen dieser Art nicht genugen kann. Nun aber werden bei den 
in Frage kommenden Erkrankungen durch den Vorgang der Eiterung 
immer wieder Keime auf die Haut gebracht, die an anderen Stellen 
den KrankheitsprozeB fortsetzen. Um diese Keime aber zu vernichten, 
d. h. in prophylaktischer Hinsicht, Mnnen uns desinfizierende Seifen 
von auBerordentlichem Nutzen sein. 

Die Verwendung von ~eifen als entzundungswidriges, zero 
teiIendes Mittel beschrankt sich in der Haupt:1ache auf die Verwen
dung von Seifenpflaster. Wir verwenden es bei Furunkel, Pflegmonen 
usw., um diese Entziindungsprozesse ev. zum StiIlstande und zur Ver
teilung zu bringen. Hierher gehOren auch wohl die Einreibungen mit 
Schmierseifen, die man bei Drusen·Knochen-Gelenktuberkulose, bei Ex
sudaten usw. in Anwendung bringt. 

Wir haben bis ~etzt nur von der therapeutischen Wirkung der Sene 
als solcher gesprochen. Es ist nun schon lange das Bestreben vorhanden 
gewesen, die Wirkung der Seife durch beigefligte, ahnlich wirkende 
Medikamente zu erhohen oder die Wirkung durch Kombination mit 
anders wirkenden Heilmitteln zu erganzen. Das Resultat dieser Be
muhungen waren die medikamentosen Seifen. Und die Vorliebe, 
die gerade das Publikum flir derartige Senen zeigt, beweist, daB in 
diesen Gedankengangen etwas durchaus praktisch Brauchbares liegt. 
Unna hat sehr richtig die Vorzuge der medikamentosen Seifen erkannt 
und diese Grundsatze in ahnlicher Weise, wie folgt, formuliert. Diese 
Senen sind iiuBerst praktisch bei der Behandlung von universellen 
HauterkrRnkungen. Es ist sehr schwierig und mit groBen Unbe
quemlichkeiten verknupft, die besonders auf dem Gebiete der Rein
lichkeit liegen, einen ganzen Korper mit Salben einzureiben oder zu 
verbinden. Die Verwendung einer Seife gestaltet sich viel einfacher, 
beque mer und auch viel billiger. Selbst der Gebrauch der teuersten 
medikamentosen Senen stellt sich mcht so kostspielig wie der von 
Salben und Pasten. Es soIl damit allerdings mcht gesagt sein, daB 
man mit einer Seife jede Sa'benbehandlung uberflussig machen kann, 
ledoch wird sie bei verstandiger Auswahl der richtigen FaIle schatzens-



Die therapeutische Bedeutung der Seife. 25 

werte Dienste leisten. Eignet sich der Krankheitsfall nicht fiir eine 
alleinige Seifenbehandlung, so kann man wenigstens durch medikamen
tose Seifen im Laufe des Tages einzuwirken suchen, was den Patienten 
nicht zu beruflichen Storungen fiihrt, und kann zur Nacht Salben
verbande machen. Sind die Symptome der Erkrankungen durch eine 
entsprechende Therapie zum groBten Teil beseitigt, so haben wir in 
der Verwendung von Seifen eine sehr bequeme Methode, die Nach
behandlnng durchzufiihren, die letzten Reste zu beseitigen nnd durch 
noch dariiber hinau~gehende Seifenapplikationen prophylaktisch ein
zuwirken. Beispielsweise spielt solche Prophylaxe eine besonders wich
tige Rolle bei gewissen, leicht rezidivierenden Hauterkranknngen, also 
bei Pilzkrankheiten und bakteriellen Infektionen. Als letzter, be-reits 
erwahnter V orteil der medikl'lmentosen Seifen ware dann schlieBlich 
noch die Tatsache hervorzuheben, daB die Seite ihrer hornschicht
losenden Eigenschaften wegen den inkorporierten Medikamenten das 
Eindringen in die Tiefe der Hautschicht erleichtert. 

Diesen angefiihrten Vorteilen der Seifentherapie stehen nun aller
dings auch einige Nachteile gegeniiber, die aber nicht imstande sind, 
die Verwendung medikamentoser Seifen in weitgehender Weise einzu
schranken. Die Seife ist zunachst kein indifferentes Heilmittel. Es gibt 
immer diese oder jene Haut, die besonders wahrend irgendeines Er
krankungs- oder Reizzustandes die Behandlung mit Seife nicht ver
tragt, oft sogar mit einer Verschlimmerung des Leidens auf diese Be
handlnng reagiert. Dieser Zustand kann nun entweder ein dauernder 
oder auch ein nur voriibergehender sein. Aufgabe des Arztes ist es 
jedenfalls, diese Falle herauszufinden und bei ihnen die Seifentherapie 
ganz zu nnterlassen oder sich vorsichtig einzuschleichen. Ein anderer 
Umstand, den man als Arzt oft als nachteilig empfindet, ist der, daB 
wir bei der Dosierung von Medikamenten auf die Konzentrationen an
gewiesen sind, wie sie uns die Industrie zur VerfUgung steUt, und deren 
Zahl aus technischen Riicksichten naturgemaB nur beschrankt sein 
kann. Wollen wir eine empfindliche Haut durch eine ganz allmahliche 
Steigerung der Konzen~ration an ein an und fiir sich nicht indifferentes 
Heilmittel gewohnen, so kOnnen wir das bequem und allmahlich mit 
Salben bewerkstelligen, wahrend wir bei Seifen meistens genotigt sind, 
sprungweise vorzugehen, wobei wir leicht das gewonnene T;lrrain wie
der verlieren kOnnen. DaB wir schlieBlich auch nicht jedes Medika
ment ohne entwertende Zersetzung dem Seifenkorper einverleiben 
kOnnen, ist im Folgenden ausfiihrlich behandelt worden. Beziiglich der 
Qualitat der medikamentosen Seifen muB das Renommee der betreffen
den Fabrik biirgen, da bekanntlich auch sehr viele, minderwertige 
Fabrikate in den Handel kommen. ,. 

Den Vorteilen der Seifentherapie stehen also auch Nachteile gegen
iiber, nnd ich mochte aus personlicher Erfahrung nochmals hervor
heben, daB es fUr den Arzt nicht immer leicht ist. eine Seifentherapie 
durchzufiihren. Es gehort mitunter groBe Erfahrnng dazu und ein 
guter Blick4 dafiir, was man einer Haut zumuten kann, um die Therapie 
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auf diesem nicht indifferenten Wege, der dann aber sehr viele Vorteile 
bietet, durchzufiihren. Das Publikum ist vor einer selbstandigen kritik
losen Verwendung medikamentoser Seifen, wie sie haufig leider beson
ders auf Grund industrieller Reklamen in der Tagespresse stattfindet, 
dringend zu warnen. Der Schaden ist in den meisten Fallen weit groBer 
als der Nutzen. 

Die Technik der Anwend ung medikamentoser Seifen kann eine 
verschiedenartige sein, entsprechend der Intensitat der Wirkung, die 
wir erzielen wollen. Das einfache Waschen mit einer medikamen
tosen Seife unter nachfolgendem Abspiilen des Seifenschaumes mit 
Wasser stellt die mildeste Anwendungsform dar. lntensiver wirkt 
die Seife schon, wenu wir die Haut einschaumen und den Schaum 
dann mit einem trocknen Handtuch abreiben. Die starkste 
Wirkung erzielen wir, wenn wir auf der Haut einen ausgiebigen dicken 
Schaum erzeugen, den wir auf der Haut eintrocknen und ev. 12 
bis 24 Stunden darauf verweilen lassen. Diese einzelnen Grade der 
Wirkungsintensitat konnen wir noch dadurch abstufen, daB wir war
mes oder kaltes Wasser zum Einschaumen verwenden, und zwar von 
dem Gesichtspunkte aus, daB das warme Wasser dem kalten gegen
tiber zu einer starkeren Einwirkung der Seife auf die Haut fiihrt_ 

1m folgenden sei noch eine kurze Zusammenstellung der gewohn
lichsten Hauterkrankungen gegeben, bei denen medikamentose Seifen 
mit Erfolg verwendet werden konnen. Gleichzeitig sind die speziell ge
eigneten Praparate benannt worden. 
Hyperidrosis (starke SchweiBsekretion): Salicyl-, Chinosol-, Forma

linseife. 
Seborrhoe (starke Fettsekretion): Waschungen mit Spiritus sapona

tus kalinus, Schwefel-, Thiol-, Salicyl-, Resorcin-, Naphthol-, Mar
mor-Sandseife. 

Co medonen (Mitesser): Natriumsuperoxydseife. (Zu vermeiden 
Teer-, Schwefel-, Resorcinseife.) 

Urticaria (Nesselsucht): Menthol-, Eucalyptol-, Camphel'-, Thymol
seife. 

Prurigo: die oben genannten Seifen als symptomatische, den 
Juckreiz mildernde Mittel, als Heilmittel und fUr die Pro
phylaxe Schwefelseife. 

Ekzeme: 1m akuten Stadium sind Seifen im allgemeinen zu ver
meiden. Es konnen jedoch versucht werden Zinkoxyd- und Kera
minseife. Bei subakuten Ekzemen: Thiol-, lchthyol-, Tanninseife. 
Bei chronischen Ekzemen: Resorcin- und Teerseife. Sind starke 
Verdickungen der Hornschicht vorhanden: Salicylseife, ev. in Kom
bination mit den bereits angefiihrten Praparaten. 

Pityriasis versicolor: Salicyl-, Schwefelseife ev. Kombination 
beider. 

Trichoph ytie: in leich ten Fallen: Salicylschwefel-, ProvidoIseife, 
in schwereren: Afridol-, Naphthol-, Chrysarobinseife. 

Pityriasis rosea: wie oben. 
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Eczema marginatum: wie oben. 
Er ythras ma: Salicyl-, Schwefel-, Providol-, Mridolseife. 
Favus: starke Schwefelseife, Naphthol-, Chrysarobin-, Jodkaliumseife. 
Sca bies: Nicotin-, Naphthol-, Styrax-, Perubalsam-, Schwefel-, Schwe-

felsandseife. 
Impetigo: Thymol-, Salicyl-, Chinosol-, Afridol-, Providolseife. 
Pernionen (Frostbeulen): Tannin-, Ichthyol-, Perubalsam-, Campher

seife. 
Lichen ruber: Zur symptomatischen Bekampfung des Juckreizes 

Menthol-, Thymolseife. 
Psoriasis vulgaris (Schuppenflechte): Zur Vorbehandlung zwecks 

Entfernung der Schuppen: Salicyl-Resorcinseife, Kaliseife; zur wei
teren Behandlung: Pyrogallus-, Teer-, Chrysarobinseife. 

Furunculosis: Mridol-, Providol-, Schwefelseife. 
Acne vulgaris: Resorcin-, Schwefel-, Providol-, Mridol-, Salicyl-, 

Naphthol-, Hefe-, Marmorseife. 
Acne rosacea: Ichthyol-, Resorcin-, Schwefelseife. 
Sycosis non parasitaria (Bakterienbartflechte) Afridol-, Providol-, 

Resorcin-, Schwefelseife. 
Ichthyosis: Salicyl- und Resorcinseife, weiche und fliissige Kali 

seHen. 
Pediculosis: Mridol- und Naphthalinseife. 



II. Allgemeine Technologie der medil{amentosen 
Seifen. 

Die Rohmaterialien und die Fabrikation der Grundseife. 
Die Forderungen, welche die Therapie an medikamentose Seifen 

stellt und weiche im wesentlichen mit den Bedingungen iibereinstim
men, unter denen auch ein Optimum der Wasch- und Desinfektions
wirkung erreicht wird, lassen es als notwendig erscheinen, der Fabri
kation der Grundseife die groBtmogliche Sorgfalt zuzuwenden. Denn 
die im wesentlichen von dE'm DarstellungsprozeB abhangende Be
schaffenheit und Zusammensetzung der Seifengrundlage sind von der
selben Bedeutung fUr die therapeutische Brauchbarkeit wie die Gleich
maBigkeit und die dadurch bedingte ZuverIassigkeit des Gesamtfabri
kates. 

Allerdings kann es nicht die Aufgabe dieses Buches sein, die Her
steilung der Grundseife, d. h. den VerseifungsprozeB, die Trocknung 
und maschinelle Verarbeitung von Grund aus zu besprechen. 1m 
groBen und ganzen richten sich die erforderlichen MaBnahmen nach 
den Vorschriften, die auch sonst fiir die Fabrikation guter Toilette
seifen geiten, so daB hier auf die diesbeziiglichen Lehr- und Handbiicher 
verwiesen werden kann 1). 

Wie unter den Toiletteseifen, so sind auch unter den medikamen· 
tosen Seifen die festen Nat ron s e if en am meisten begehrt, und unter 
ihnen wieder verdienen die sogenannten "pilierten Fettseifen" den 
Vorzug, da sie in bezug auf okonomischen Verbrauch, Giite und Halt
barkeit das vollkommenste Erzeugnis der gesamten Seifentechnik dar
stellen. FUr ihre Herstellung kommen als Rohmaterial alle Fette in 
Frage, die vornehmlich aus gesattigten Fettsauren bestehen, so daB 
sich die Zusammensetzung des Ansatzes in ziemlich weiten Grenzen 
bewegen kann. Lediglich schlechte, verdorbehe Fette dieser Art und 
solche von unbekannter oder zweifelhafter Herkunft sind von der Ver
wendung prinzipiell auszuschlieBen. Als Hauptmaterial am meisten zu 
empfehlen ist auch heute noch frischer Schlachthaustalg von bester 
Qualitat und zwar am ehesten Rindertalg, der rein und von heller 
Farbe, frisch geschmolzen, wasser- und saurefrei sein solI. Sein Schmelz
punkt darf moglichst nicht unter 43 0 C liegen. 1st er in dieser ein-

1) C. Deite, Handbuch der Seifenfabrikation. Berlin 1912, 3. A.ufl. Bd. II.
Ubbelohde· Goldschmidt, Handbuch der Chemie und Technologie der Ole 
und Fette Bd. III. - G. Hefter, Technologie der Fette und Ole, Bd. IV. 
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wandfreien Form nicht zu haben, so muB er einer geeigneten Reinigung, 
einer Lauterung, unterworfen werden, um ein spateres Ranzigwerden 
der gefertigten Seife auszuschlieBen. Dies Ranzigwerden, ein heute kaum 
geniigend erklarter ProzeB, wird angeblich durch die Zersetzung der in 
dem Fette eingeschlossenen EiweiBsubstanzen hervorgerufen, die bereits 
durch eine Raffination mit Salzwasser zum groBten Teil entfernt werden. 

Von den vegetabilischen Fetten kommen fUr die Herstellung medi
kamentGser Seifen in Betracht gebleichtes Palmol, das den fertigen 
Seifen allerdings ein leicht gelbliches Aussehen gibt, Co cosol und 
zwar moglichst Cochin- oder Malabarol, das klar und schneeweiB auf 
Grund der leichten Loslichkeit seiner Seifen in Wasser bei einem Zu
satz von 10-25% die Schaumfahigkeit der Talgseifen wesentlich ver
bessert, sodann Palmkernol, in geringerem MaBe Oliven" und Erd
n uBol und schlieBlich zwecks ErhOhung der Geschmeidigkeit der fer
tigen Seife in kleiner Menge auch Ricin usol, das aber frisch, wasser
hell und erster Pressung sein soll. 

An Stelle des relativ teuren Talges konnen im Eventualfalle teil
weise auch andere Fette wie gutes weiBes Knochen- oder Kamm
fett verwandt werden, doch erfordert jedes dicser Fette bei der Ver
seifung eine seiner Eigenart entsprechende BehandIung. Als voller Er
satz konnen unter Beriicksichtigung gewisser Ansatzverhaltnisse viel
fach auch die sogenannten "geharteten Ole" (Talgol, Candelite usw.) 
gelten, die aus ungesattigten Fetten durch Hydrierung gewonnen und 
von einigen Spezialwerken bereits technisch dargestellt werden. Be
dingung ist hier allerdings eine stets gleichbleibende Qualitat von stets 
wenigstens annahernd gleichem Schmelzpunkt, gleicher Jod- und Ver
seifungszahl, da diese Faktoren fUr die Eigenschaften des fertigen Pro
duktes (Aussehen, Geruch, Konsistenz, Waschwirkung und Desinfek
tionskraft) besonders entscheidend sind. 

Zur Verseifung des Fettansatzes, der am besten vielleicht aus 80 
bis 85% Talg und dementsprechend 20-15 % Cocosol besteht, dient 
Natronlauge in Starke von ca. 38-40° Be. Eventuell vorhandene 
Verunreinigungen werden iiber Glaswolle abfiltriert. Ein Zusatz ven 
Kalilauge, der die Seife weicher und in Wasser leichter loslich machen 
soIl, und daher von manchen Autoren (Unna, Eichhoff u. a.) ge
fordert wird, empfiehlt sich hier nicht, da bei dem wiederholt not
wendigen Aussalzen der fertig gesottenen Seife mit Kochsalz der groBte 
Teil der gebildeten Kaliseife doch wieder in Natronseife verwandelt 
wiirde. Ohne ein wiederholtes Aufkochen mit Wasser und Aussalzen 
ist aber die Herstellung einer vollig neutralen, chemisch reinen "Kern
seife", wie sie aHein als feste Grundseife fUr therapeutische Zwecke ge
eignet ist, undenkbar. 

Die weitere Bearbeitung des Kernes, der in 70% Alkohol gelost 
mit Phenolphthalein Rotfarbung nicht erzeugen darf, ist identisch mit 
der bei der Toiletteseifenfabrikation geiibten Methodik. Er wird in 
.Blockformen oder Kiihlpressen gebracht, nach dem Erkalten in Riegel 
geschnitten und gehobelt. Die Spane werden sodann im staubfreien 
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Luftstrom getrocknet und piliert, d. h. auf einer mit Steinwalzen ver
sehenen Maschine zu papierdiinnen, nudelformigen Blattern ausgewalzt. 
Um hier ein vollstandig befriedigendes Resultat, d. h. eine vollkommen 
gleichmaBige Beschaffenheit zu erzielen, darf die getrocknete Grund
seife im Hochstfalle 14-15%, im allgemeinen aber nicht uber 10% 
Wasser enthalten. Ist die Grundseife einwandfrei, d. h. aIkalifrei (nicht 
zu kraftig abgerichtet), nahezu sa1zfrei (genugend ausgeschliffen) und 
besitzt sie den richtigen Feuchtigkeitsgehalt, so laBt sie sich ohne je
den Zusatz leicht pilieren und zu einem tadellosen Endprodukt weiter
verarbeiten. 1st sie zu salzhaltig oder haben die Spane durch mer
trocknung die fiir das Pilieren notwendige Geschmeidigkeit eingebuBt, 
so wird das fertige Produkt "kurz" und sprode ausfallen. Eine solche 
Seife neigt alsdann zur "Schuppenbildung" und zerbrockelt leicht beim 
Gebrauch. Waren die Seifenspane zu feucht auf die Maschine gebracht, 
so wird das Endprodukt stets Blasen und Risse zeigen. 

Wahrend des Pilierens werden der Grundseife gleichzeitig die zu 
inkorporierenden Arzneistoffe und gegebenenfal1s auch das auf Unnas 
Vorschlag hin ziemlich allgemein angewandte "tJberfett" beigegeben. 
Die Mischung wird vier- bis fiinfmal durch die Piliermaschine geschickt, 
wodurch eine vollig gleichmaBige Verteilung erreicht wird, und alsdann 
mittels besonderer Maschinen (Strangpresse) zu Strangen geformt, die 
in Stucke bestimmten Gewichtes zerschnitten und in geeigneten Stanzen 
gleichmaBig gepreBt und mit dem notwendigen Aufdruck versehen 
werden. Bei der Auswahl der hierbei benotigten Pressen ist natiirlich 
der Charakter des PreBgutes von Bedeutung. 1m besonderen eignen 
sich automatische Pressen (Autopressen, PreBautomaten) nur fUr die 
Pressung solcher medikamentcisen Seifen, welche nicht klebende Zu
satze enthalten. Fur die Herstellung von Teer- und Teerschwefel
seifen, wie uberhau t fUr alle Seifen, welche teerartige oder teerahn
liche Arzneimittel enthalten (z. B. lchthyol und seine Ersatzpraparate) 
sind sie wenig brauchbar, eine Tatsache, auf die die in Frage kommenden 
Maschinenfabriken nicht immer aufmerksam machen. 

Reine Cocosseifen, zu deren Herstellung fast ausschlieBlich das 
leicht verseifbare Cocosfett oder Gemische desselben mit anderen bil
ligeren Fetten verwendet werden, und die sich durch die Eigenart ihrer 
technischen Herstellung und ihre charakteristischen Eigenschaften von 
den Talgseifen wesentlich unterscheiden, soUten im allgemeinen als 
Grundlage fiir medikamentose Seifen grundsatzlich abgelehnt werden. 
Abgesehen von dem verhii.ltnismaBig hohen Wassergehalt (bis zu 40% 
und mehr), der fiir therapeutische Zwecke nicht immer erwiinscht ist, 
enthalten diese Seifen namlich neben allen Verunreinigungen der Roh
materialien auch das wahrend des Verseifungsprozesses gebildete Gly
cerin, sind also keineswegs als chemisch rein zu bezeichnen. Ala Haupt
nachteil muB es aber gelten, daB diesen "halbwarm- oder kaltgeriihrten 
Leimseifen" die zu inkorporierenden Medikamente schon vor Beendi
gung des Verseifungsprozesses beigemischt werden mussen, so daB die 
gleichmaBige Verteilung und vor allem die Haltbarkeit der meistenArznei-
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mittel in der losen Emulsion, welche noch den groBten Teil der ver
wandten Rohstoffe in freiem Zustande enthalt, nicht gewahrleistet ist, 
zumal da diese Seifen auch in der Form noch einer sehr erheblichen 
Selbsterhitzung ausgesetzt sind. Trotzdem aber werden Cocosseifen 
selbstverstandlich nach wie vor neben den pilierten Seifen bestehen 
bleiben, einerseits weil sie, allerdings auf Kosten der Giite, billiger sind 
als die letzteren, andererseits weil der groBte Teil der Konsumenten 
nicht in der Lage ist, beide Seifenarten voneinander zu unterscheiden 
und nach ihrem wahren Werte zu beurteilen. Es wiirde sich daher 
vielleicht empfehlen, jedem Stiick einer medikamentosen Seife eine 
diesbeziigliche kurze Erklarung fUr den Konsumenten beizulegen. 

Wie aus dem Obigen hervorgeht, steht jedoch der Mitverwendung 
von Cocosol bei der Rerstellung von Talgseifen nichts entgegen, auch 
ist es angangig, einer Talgseife auf der Piliermaschine geringe Mengen 
einer kaltgeriihrten Cocosseife beizumischen, vorausgesetzt allerdings, 
daB sie sorgfaltig bereitet auBer dem bei der Verseifung abgespaltenen 
Glycerin Verunreinigungen nicht enthalt. Ein Zuviel davon ist aber 
dringend zu vermeiden, da bei langerem Gebrauch.von Cocosseifen auch 
die gesunde Raut sprode und rissig wird. Denn obwohl die Cocosseifen 
ihrem chemischen Charakter entsprechend in wiiBriger Losung weniger 
hydrolysiert sind als die Talgseifen und obwohl sie an sich als iiber
fettet, d. h. als besonders milde wirkend gelten miiBten, indem sie neben 
den Alkalisalzen der Cocosfettsauren etwa 15% unverseifte Fett
bestandteile als freie Fettsaure und unvollstandig verseiftes Fett (Mono
und Diglyceride) enthalten, so ist doch die Beobachtung nicht von der 
Rand zu weisen, daB die Cocosseifen unzweifelhaft scharfer sind als 
die neutral abgerichteten Seifen anderer Fette. Der Grund hierfiir ist 
darin gegeben, daB die Cocosseifen einerseits in Wasser bedeutend 
leichter loslich sind als jene, so daB beim jeweiligen Gebrauche eine 
groBere Seifenmenge zur Verwendung kommt und zweitens in der Tat
sache, daB der prozentuale Alkaligehalt der Cocosseifen ein relativ hoher 
ist. Denn auch das gebundene Alkali besitzt eine Wirkung auf die Raut, 
die urn so groBer ist, je konzentrierter die verwandten Losungen sind. 

Welcher Art und Zusammensetzung aber auch eine fUr die Rer
stellung medikamentoser Seifen verwandte Grundseife sei, Raupt
erfordernis bleibt die dauernde GleichmaBigkeit des Fabrikates, damit 
bei der Behandlung von Krankheitsfallen fiir den Arzt unbekannte 
Faktoren ein fiir allemal ausgeschlossen bleiben. Versagt eine Seife in 
dieser Beziehung, so ist sie therapeutisch unbrauchbar. 

Vollig neutrale Grundseifen. 
Dialysierte und zentrifugierte Seifen. 

Wie oben gesagt, ist eine der ersten Anforderungen, die auch von 
seiten der Arzte immer wieder an eine therapeutisch brauchbare und 
hygienisch gute Seife gestellt werden muB, wirkliche Neutralitat, d. h. 
volliges Freisein von iiberschiissigem Alkali. Die Methoden, dieses Ziel 
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zu erreichen, sind in zweierlei Richtung gegeben, einmal kann der 
frischgesottene Kern, wie schon kurz erwahnt wurde, auf mechani
schem Wege durch wiederholte "Verschleifung" einer weitgehenden 
Reinigung unterzogen werden, und andererseits ist es moglich, das ge
gebenenfalls in der fertigen Grundseife noch vorhandene freie Alkali 
durch chemische Umsetzung zu vernichten oder abzustumpfen. Eine 
korrekt geschliffene Seife wird in bezug auf Neutralitat und Reinheit 
allen gerechten Anforderungen wohl stets am ehesten entsprechen kon
nen, und daher diirfte es auch entgegen den Forderungen mancher 
Dermatologen als durchaus unnotig erscheinen, die wiederholt ausge
salzene Grundseife durch Dialyse einem weiteren ReinigungsprozeB zu 
unterwerfen, indem man ihre Losungen oder Emulsionen in Darme aus 
Pergamentpapier einfiillt, diese in Wasser einhangt und den verbleiben
den Riickstand im Dampfbade eindickt. Denn die einzige Verunreini
gung, die eine sorgfaltig bereitete Grundseife noch aufweisen kann, 
besteht in geringen Salzmengen, die physiologisch ohne groBere Be
deutung sind. Dialysierte Seifen werden daher heute auch nur noch 
fiir die Bereitung des spater besprochenen Opodeldok verwandt. 

1m Gegensatz zur Dialyse, die also wenigstens noch fiir vereinzelte 
Zweige der pharmazeutischen Seifenindustrie eine gewisse praktis{lhe 
Bedeutung besitzt, ist aber das von Liebreich empfohlene Zentri
fugieren del' Seife l ), das in den meisten medizinischen, die Kosmetik 
behandelnden Arbeiten ebenfalls immer wieder besprochen wird, eine 
MaBnahme, die heute nul' noch in eben jenen Biichern existiert und 
technisch vollig undurchfiihrbar ist. Denn das an sich bestechende 
Verfahren, den LaugeniiberschuB und die salzartigen Verunreinigungen 
durch Ausschieudern vom Seifenkorper zu trennen, hat sich in der 
Praxis als unmoglich erwiesen und ist daher auch seit etwa zwanzig 
Jahren nirgends mehr ausgefiihrt worden. Zentrifugierte Seifen sind 
auch dem Namen nach heute nicht mehr im Handel zu finden, und 
es steht zu vermuten, daB die zahlreichen Autoren, welche diese Seifen 
und insonderheit die "zentrifugierten Kinderseifen" seinerzeit empfohlen 
und ihrer Milde halber anderen Produkten vorgezogen haben, niemais 
ein Stiick Seife zur Verfiigung gehabt haben, das iiberhaupt je zentri
fugiert worden ist.2) 

Neutralisation durch chemische Umsetzung. 
Fiir die verschiedenen Methoden, das ungebundene Alkali einer 

Grundseife nach dem Sieden und Abrichten auf chemischem Wege zu 
eliminieren und so eine vollige Neutralitat zu erzielen, konnen natiir
licherweise nur solche Substanzen in Betracht kommen, die Alkali 
unter Bildung eines neutralen Saizes zu binden vermogen. Es liegt hier 
natiirlich nahe, fiir diese Neutralisation zunachst an die Verwendung 

1) D. R. P. 29290. 
2) Vgl. Ztschr. Unlauterer Wettbewerb 1903, Heft 6, S. 67. Reichsgerichtsurteil 

vom 3. Januar 1903. 
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freier Sauren zu denken, und in der Tat wird der gewiinschte 
Effekt bei Zusatz der durch Titration gefundenen erforderlichen Menge 
einer starkeren Saure auch soots erreicht. Auch durch Zusatz von 
Ammoniumsalzen (Salmiak), die sich mit freiem Atznatron unter 
Abscheidung von Ammoniak zu Natriumsalzen umsetzen, konnen vollig 
neutrale Seifen erhalten werden. Der fertig gesottenen Seife wird fiir 
diesen Zweck die dem freien Alkali aquivalente Menge Salmiak in Lo
sung zugemischt und der zuerst auftretende Ammoniakgeruch durch 
geniigend langes Weitersieden zum Verschwinden gebracht1). Auch 
durch die Zugabe einer dem freien Alkaligehalte entsprechenden Menge 
einesSalzes derMagnesiumgruppe, z.B.eines Zink- oder Magnesi um
salzes hat man neutralfl Seifen herzustelien versucht. Das freie Alkali 
setzt sich mit dem Zinksalz um, unter Bildung eines neutralen Salzes 
und unter Abscheidung von feinst verteiltem Zinkhydrat, das der Seife 
angeblich eine hervorragende Milde und Heilkraft verleiht, dieselbe 
vor dem Ranzigwerden schiitzt und die Schaumbildung fordert. (!) 
Fiir die Hersteliung neutraler fliissiger Seifen wird das bei dem Neu
tralisationsprozeB gebildete unlosliche Metallhydrat zwecks Klarung der 
Produkte abfiltriert2). 

Aber alie die hier zuletzt besprochenen MaBnahmen und Methoden 
haben in der Technik kaum Verwendung gefunden, weil sie einerseits 
zur Erzielung einer wirklichen Neutralitat ein sehr vorsichtiges Arbeiten 
und die strenge Vermeidung jeden Reagenzieniiberschusses erfordern 
und weil andererseits eben die heute geiibte Siedemethode zwecks Er
zielung neutraler Seifen, d. h. solcher Produkte, welche freies Alkali 
nicht mehr enthalten, eine nachtragliche Praparation als iiberflUssig 
erscheinen laBt. 

Neutralisation des hydrolytisch abgespaltenen Alkalis. 
Die Wiinsche der .A.rztewelt sowohl wie die Bemiihungen der Technik, 

diesen Wiinschen nach Moglichkeit voranzueilen, haben jedoch bei 
der Eneichlmg einer in chemischem Sinne neutralen Grundseife nicht 
Halt gemacht, blieb doch als hoheres Ziel die auch bei der Hydrolyse 
neutral bleibende Seife, indem die Aufhebung des bei der hydrolytischen 
Spaltung in waBriger Losung entstehenden, nach dem Grade der Ver
diinnung mehr oder weniger reichlich vorhandenen Alkalis eine in ihrer 
Wirkung besonders milde Seife erwarten lieB. An sich diirfte diese Auf
gabe alierdings eine etwas problematische zu nennen sein, da bei der 
etwa IOproz. Konzentration des Seifenschaumes eine merkliche Hydro
lyse iiberhaupt nicht besteht. Wenn dennoch aber durch eine groBe 
Anzahl meist patentierter Verfahren, die die Herstellung von bei der 
Hydrolyse neutral bleibenden Seifen zum Gegenstand haben, der beab
sichtigte Zweck zum Teil in befriedigender Weise erreicht wird, so ist 
diese Tatsache darauf zuriickzufiihren, daB schon die bloBe Gegenwart 

1) Eng!. Pat. Nr. 14681 (1884) C. R. A. Wright. 
2) Ver .. St. A. Pat. Nr. 842 010 Dr. L. H. Reuter New York. 

S c h ra u t h, Medikamentose Seifen. 3 
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vieler Stoffe geniigt, um den alkalischen Charakter einer SeifenlOsung 
abzuschwachen. 

Damit liegt nun die Frage nahe, ob denn Seifenwirkung und Alkali
abspaltung iiberhaupt unzertrennliche Begriffe sind und ob wohl fett
saure Salze existenzfahig sind, die in wiiBriger Losung trotz neutraler 
Reaktion doch Seifellcharakter zeigen. Stiepel, der diese Frage in 
einer ausfiihrlichen Arbeit behandelt haP), kommt auf Grund einer 
experimentellen Untersuchlmg zu dem SchluB, daB die beiden obigen 
Begriffe nicht unzertrennlich sind. Aus durch Titration ermittelten 
Zahlen ergab sich namlich in bezug auf den Dissoziationsgrad der Sei
fen erstens, daB neben den Alkali abspaltenden Salzen del' Stearin
saure, Palmitinsaure usw. auch solche Seifen existieren - die Cap r y l
und Pelargonsaureseife - welche ohne jede nachweis bare Alkali
abspaltung Seifencharakter zeigen, und daB es zweitens Fettsauren wie 
auch Gemische von Fettsauren gibt, deren Seifen von der Zusammen
setzung eines Molekiils Fettsaure und eines Molekiils Alkali in waBrigen 
Losungen zwar in geringem Ma13e dissoziieren, welche aber auch dann 
noch vollkommene Seifenwirkung zeigen, wenn das infolge hydroly
tischer Spaltung entstehende freie Alkali durch eine Saure neutralisiert 
worden ist, oder wenn diese Fettsauren lediglich mit derjenigen Menge 
Alkali gesattigt worden sind, welche sich aus der Neutralisation in waB
riger Losung ergibt. 

Stiepel hat dann auf Grund diesel' Ergebnisse als Grundlage fiir 
medikamentose Seifen eine aus den nach besonderem Verfahren2) ge
wonnenen, niederen Kern- und Cocosolfettsauren hergestellte Grund
seife empfohlen, die in waBriger Losung nicht dissoziiert und infolgedessen 
auch keine Spur von alkalischer Reaktion zeigt. Leider hat sich aber 
diese Seife, die auBerordentlich leicht resorbiert wird und auch mit 
hartem oder kaltem Wasser stark schaumt, auf Grund der hohen Dar
stellungskosten anscheinend nicht eingefiihrt. 

tJberfettete Seifen. 
Um eine besonders milde Wirkung zu erzielen, werden die meist 

verwandten medikamentosen Seifen, die sich in der Hauptsache wohl 
von den handelsiiblichen Grundseifen ableiten, auf Unnas Vorschlag 
hin auch heute noch fast stets "iiberfettet", d. h. nach vollkom
mener Absattigung del' Fettsauren durch Alkali mit einer bestimm
ten Menge (3%-5% der getrockneten Seife) unverseiften Fettes ver
setzt. Neben den oben erwiihnten Griinden gab fiir diese MaBnahme 
auch die Tatsache Veranlassung, daB die dauernde Anwendung selbst 
einer im chemischen Sinne vollig neutralen Seife durch Fettentziehlmg 
allmahlich eine unangenehme Trockenheit und vielfach auch eine keines
wegs erwiinschte leichte Kongestion erzeugt. Durch die trberfettung 
sollte also in erster Linie diese dem Arzt unwillkommene Nebenwirkung 

1) Seifenfabrikant 1901, Nr. 47-50. - Seifensiederztg. Augsburg 1908, S. 331-
2) D. R. P. 170563. H. Winter. 
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der Seife selbst paralysiert, daneben aber auch die Eigenwirkung des 
eventuell vorhandenen freien bezw. bei der Hydrolyse entstehenden 
Alkalis aufgehoben werden. 

Es ist natiirlich falsch, anzunehmen, daB das tJberfett auch wenn 
es leicht verseifbar ist, Alkali durch Verseifung bindet, und daB die 
Haut auf diese Weise vor dem schadigenden EinfluB desselben ge
schiitzt bleibt; denn das beim WaschprozeB freiwerdende Alkali kann 
bei der in Erscheinung tretenden Verdiinnung und bei der gewohnlich 
unter 50° liegenden Temperatur des Waschwassers auf das tJberfett 
verseifend nicht einwirken. Auch Unna selbst hat diese Wirkungs
weise niemals in ernstliche Erwagung gezogen, die Absicht seiner MaB
nahme liegt vielmehr offenbar in der Verwendung einer bereits mit Fett 
gesattigten Seife, deren Aufnahmefahigkeit fiir das Hautfett, das der 
Haut nach Moglichkeit erhalten bleiben solI, herabgesetzt ist, so daB 
das tJberfett also im Sinne einer Abschwachung wirkt. 

Fiir die tJberfettung selbst sind die verschiedensten Fette empfohlen 
worden. Unna selbst ging von dem Prinzip aus, nach Moglichkeit nur 
tierische Fette fih die menschliche Haut als naturgemaBeste zu ver
wenden, muBte diese Absicht aber aus technischen Griinden aufgeben 
und machte das Zugestandnis, daB zur tJberfettung Olivenol verwendet 
werden kOnne. Eichhoff, der seine Seifen urspriinglich ebenfalls mit 
OlivenOl iiberfettete, verwandte spater ein Gemisch von Olivenol und 
Lanolin und Buzzi endlich beschrankte sich auf das Lanolin allein, das 
im Gegensatz zu den Fettsaureglyceriden (Olivenol, Schweinefett u. a.) 
mit Wasser leicht mischbar ist, nicht ranzig wird, und dem - ein im 
gewissen Sinne zweifelhafter Vorzug - eine groBere natiirliche Affini
tat zur menschlichen Haut zukommt. 

1m allgemeinen diirfte im Sinne Unnas jeder nicht ranzig werdende 
Fettsaureester fiir die tJberfettung der Seifen geeignet sein und zwar 
ohne Riicksicht auf die mehr oder weniger leichte Verseifbarkeit des
selben, da eine chemische Bindung des Alkalis durch das tJberfett nicht 
erwartet werden kann. Neben dem Lanolin, das hauptsachlich aus 
Fettsaureestern des Cholestel'ins besteht, diirfen daher besonders 
empfohlen werden die Wachsal'ten, das Bienenwachs (Palmitin
saure-melissylester), das chinesische Wachs (Cerotinsaure-ceryl
ester), das Walrat (Palmitinsaul'e-cetylester) und schlieBlich das 
Lecithin, der charakteristische Bestandteil der Nervensubstanz und 
des Eidotters, ein Difettsaureglycerid, das mit einem Phosphorsaure
rest esterartig verkuppelt ist, der sich seinerseits noch mit Cholin ver
bunden hat. 

Die praktischen Versuche Unnas u. a. lassen nun das aus physio
logischen Griinden eingefiihrte Prinzip del' "Uberfettung" gerade fiir 
die medikamentosen Seifen dadurch als besonders vorteilhaft el'scheinen, 
"daB manche Medikamente wie Sauren (Salicylsaure) und leicht zer
setzliche Salze (Sublimat), welche sich schwer in gewohnlichen, neu
tralen Seifen erhalten lassen, in den durch Fett verdiinnten Seifen besser 
zu konservieren sind und sich deshalb auch in groBeren Mengen bei-

3* 
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mischen lassen". Bei der Hersteliung solcher Seifen werden namlich 
die Medikamente, ehe sie der Grundseife auf der Piliermaschine beige
mischt werden, vielfach mit dem ,;tJberfett" auf das feinste verrieben, 
so daB jedes Medikamentteilchen gleichsam in einer Fettschicht einge
kapselt und dadurch den schadigenden Einfliissen des feuchten Seifen
korpers entzogen ist. 

Solche Seifen haben natiirlich therapeutisch einen nur zweifelhaften 
Wert, indem die inkorporierten Medikamente, soweit sie beim Gebrauch 
der. Seifen noch vom Fett umschlossen sind, als solche nicht oder doch 
nur langsam in Wirksamkeit treten konnen, und soweit sie durch me
chanische Einwirkung vom Fett befreit mit der waBrigen Seifenlosung 
in Beriihrung kommen, durch chemische Umsetzung unrettbar der Zer
storung anheimfalien fiir den Fall, daB sie als solche im neutralen 
Seifenkorper nicht bestandig sind. Will man daher die oben genannten 
Vorteile der "tTberfettung" bei einer medikamentosen Seife nicht ent
behren, so solite man die Medikamente, soweit sie in der Seife halt
bar sind, dem bereits iiberfetteten Seifenkorper beigeben, eine Ver
mischung von Fett und Medikament in unverdiinntem Zustand aber 
dringend vermeiden. 

So zwingend nun im ganzen genommen die V orteile der Dberfettung 
sein mogen, als ein Nachteil muB die Tatsache gelten, daB die Schaum
fahigkeit der Seifen durch das Dberfett leidet. In welchem MaBe dies 
geschieht, hangt im wesentlichen von den physikalischen Eigenschaften 
der verwandten Fette ab, die Verminderung der Schaumkraft ist am 
geringsten bei Verwendung von Lanolin, Lecithin und den von Seifen
lOsungen leicht emulgierbaren Fetten, am groBten bei Verwendung 
vornehmlich gesattigter Fette, wie z. B. Rindertalg. 

Saure, bei der Hydrolyse neutral bleibende Seifen. 
Man hat es daher versucht, das fiir die tTberfettung verwandte Fett 

durch andere Stoffe zu ersetzen, welche einerseits die Schaumfahigkeit 
weniger beeintrachtigen als die Fettsaureester und welche andererseits 
geeignet sind, die Dissoziation der fettsauren Salze in waBriger Losung 
herabzusetzen bzw. das beim WaschprozeB durch Hydrolyse frei wer
dende Alkali chemisch zu binden und der Seife selbst auf diese Weise 
jegliche Reizwirkung zu nehmen. 

Angesauerte Sellen. 

Als ein Ersatz in diesem Sinne kommen am ehesten naturgemaB 
die Fettsa uren selbst in Frage, die zuerst von GeiBler l ) fiir diesen 
Zweck empfohlen wurden. Solche durch Fettsauren iiberfettete Seifen 
konnen erhalten werden, indem man entweder eine in alkoholischer Lo
sung neutrale Seife auf der Piliermaschine mit 2%-5% Fettsaure 

1) GeiBler, Pharmazeutische Zentralhalle 1885, S.321. 
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(Olsaure, Stearinsaure u. a.) vereinigt, bis die Mischung ganz gleich
maBig geworden ist, oder indem man nach dem Fertigsieden der Seife 
im Kessel beim letzten Schleifen dem Wasser soviel Mineralsaure zu
setzt, daB ein etwaiger AlkaliiiberschuB neutralisiert wird und die abge
setzte Seife einen Gehalt von 2%-5% freier Fettsaure zeigt1). 

Die so erhaltenen Seifen reagieren in waBriger Losung nahezu neu
tral, indem sie auf Phenolphthaleinzusatz nur eine ganz leichte Rosa
farbung zeigen. In 70% Alkohol besitzen sie jedoch furer Zusammen
setzung entsprechend stark sauren Charakter und miissen daher auch 
als saure Seifen bezeichnet werden. 

DaB solche sauren Seifen, wenn sie aus besten Fetten sorgsam her
gestellt und gut verpackt sind, ranzig werden, ist trotz vielfacher gagen
teiliger Behauptung kaum zu befUrchten, da weder reine Seifen noch 
reine Fettsauren als solche diesem Prozesse unterliegen und da vom 
chemischen Standpunkt aus kein Grund vorliegt, daB die beiden Stoffe 
gemischt weniger haltbar sein sollten. In der Annahme, daB dem Vor
gang des Ranzigwerdens eine Oxydation zugrunde liegt, sollten saure 
Seifen sogar haltbarer sein als neutrale oder gar alkalische, da das Re
duktionsvermogen der fettsauren Salze nach Versuchen des Verfassers 
in hohem MaBe von dem Grade der Alkalescenz mit abhangig ist. Saure 
Seifen besitzen in der Regel iiberhaupt keine Reduktionskraft und aus 
diesem Grunde sind gerade diese Produkte auch als Grundlage fUr medi
kamentose Seifen besonders zu empfehlen. Denn abgesehen von der 
milden Wirkung dieser Seifen, der allerdings als Nachteil ein nur ge
ringes Schaumvermogen gegeniibersteht, konnen viele Medikamente, 
die durch Reduktionsmittel verandert werden und daher in einer neu
tralen oder gar alkalischen Seife nicht haltbar sind, in einer sauren Grund
seife unzersetzt erhalten werden. 

Der erste, der diese wichtige Eigenschaft der sauren Seifen praktisch 
erkannt hat, ist Eichhoff gewesen, der mit seiner Methode des "An
sauems" durch S a I icy 1 s au r e eine ganze Anzahl therapeutisch 
wertvoller Seifen herstellen konnte2). Allerdings glaubte er, daB die 
Salicylsaure als solche im Seifenkorper erhalten bliebe, da er die Fett
sauren fUr "starker" hielt. Buzzi konnte dann zeigen, daB diese Vor
aussetzung nicht richtig ist, daB sich die Seifen vielmehr mit der Salicyl
saure unter Abscheidung der aquivalenten Fettsauremenge zu salicyl
saurem Natrium umsetzen und empfahl daher aus ZweckmaBigkeits
griinden zum Ansauem der Grundseifen wieder die zuerst von GeiBler 
verwandte Olsaure oder noch besser dasselbe Fettsauregemisch, das in 
der Seife an Alkali gebunden ist3). 

In der Tat muB das durch den Zusatz der Salicylsaure in der Seife 
gebildete salicylsaure Natron zum wenigsten als ein Ballaststoff ange
sehen werden, da diesem Salz irgendwelche Wirkungen therapeutischer 

1) VgI. die Patentanmeldung H. 28039, 23 e vom 1. 5. 02. Dr. Hirsch. 
2) Eichhoff, Dber Seifen. Dermatol. Studien 2. Reihe, 1. Heft, S. 20ff. 
3) Buzzi, Beitrag zur Wiirdigung der medikamentiisen Seifen. Dermatol. 

Studien 2. Reihe, 6. Heft, S. 509. 
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oder teehniseher Art nieht zukommen. Fiir das Ansauern der Seifen 
empfehlen sich daher neben den Fettsauren der ungesattigten Reihe, die 
mit waBrigen Seifenlosungen leieht Emulsionen zu bilden vermogen, am 
ehesten solche Sauren, die nach Umsetzung mit der Seife als Alkali
salze entweder geeignet sind, die Seife an sieh zu verbessern (Borsaure -
Borax), oder welche erst als Alkalisalze die gewiinschten therapeutischen 
Wirkungen auslosen. (Oxyqueeksilber-o-toluylsaure-Afridol.) 

EiweiBseifen. 
Unter den Stoffen, die zur Erzeugung neutraler, d. h. in diesem Zu

sammenhange saurer Seifen als Zusatz zur Grundseife verwandt werden, 
verdienen noch die EiweiBkorper eine besondere Wiirdigung. Auf 
Grund ihres amphoteren Charakters, d. h. ihrer Fahigkeit, sowohl mit 
Sauren wie mit Basen Salze zu bilden, werden sie als auBerordentlich 
mild wirkende Neutralisationsmittel angesehen, die zudem den Vor
teil besitzen, auch mit kaitem Wasser selbst gute Sehaumbildner zu sein. 

Der erste EiweiBkorper, der damals noch lediglieh als Fiill- und 
Verbilligungsmittel fUr die Fabrikation von Toiletteseifen herangezogen 
wurde, war die in den Molkereien in groBem DbersehuB vorhandene 
Magermilch. Die fruher weit verbreiteten, gut sehaumenden Milch
seifen sind jedoch durch das meist ranzig werdende Milehfett Ieicht dem 
Verderben ausgesetzt und verlangen auch sonst bei ihrer Herstellung 
besondere Vorsieht. Spater wurde dann das aus entrahmter Kuhmilch 
gewonnene fettfreie Casein empfohlen, das aueh heute noch als Fiill
mittel fUr Toiletteseifen in weiterem MaBe benutzt wird. Vor seiner 
Verwendung wird es meist durch Borax oder Pottasche (Kaliumcar
bonat) in Losung gebraeht, die Beimischung geschieht ebenfalls am be
sten auf del' Piliermasehine. Diese beiden Praparate, denen sieh als 
drittes die heute leieht zugangliche Troc ke n milch (Milehpuiver) 
ansehlieBt, wurden zunaehst also allein aus okonomisehen Rucksiehten 
zur Fabrikation herangezogen, ohne daB man sieh von vornherein dar
uber klar war, daB mit der durch diesen Zusatz erzielten Wirkung 
unbeabsiehtigt ein technisch bedeutsamer Effekt erreicht wurde. 

Mit der allmahliehen Erkenntnis dieses Umstandes beginnt die Ei
weiBseife aber ein Problem zu werden, das immer und immer wieder 
besonders in der Patentliteratur in Erscheinung tritt, trotzdem man 
nieht behaupten kann, daB in den jeweils erteilten Patenten dem bisher 
Besprochenen gegeiluber ein generell neuer Erfindungsgedanke zum 
Ausdruek kommt. 

Die altesten diesbezugliehen Patentverfahren1), naeh denen die a,uf 
dem Reklamewege besonders bekannt gewordene Rayseife her
gestellt wird, benutzen das mit Formaldehyd behandelte Eieralbumin 
bzw. den Gesamtinhalt des Huhnereis. Dureh die Behandlung 
mit Formaldehyd entsteht aus den EiweiBkOrpern ein MethyleneiweiB, 
das heim Erhitzen nieht koaguliert und dureh Saize nieht gefallt wird. 

1) D. R. P. Nr. 112456 lmd 122354. 
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Gleichzeitig nimmt die Aciditat des EiweiBmolekiils durch den Ein
tritt des Formaldehydrestes zu, wahrend gewohnliches HiihnereiweiB 
schon als solches alkalisch reagiert, also schon ein Salz ist 1). Die Ray
seife muB daher, wie auch durch die Analyse bestatigt wird 2), als eine 
schwach saure Seife angesehen werden. 

Ein zweites Patentverfahren 3) benutzt ein HiihnereiweiB, das 
mit Methyl- oder Athylalkohol so lange versetzt ist, bis ein dicker, 
kriimeliger Brei entsteht, welcher nach mechanischer Entfernung des 
Alkohols mit wasserfreiem Wollfett oder Vaselin zu einer gleichmaBigen 
Salbe veniihrt und der neutralen Grundseife zugesetzt wird. Durch 
das Verfahren wird beabsichtigt, der Eisubstanz das darin enthaltene, 
leicht ranzig werdende Eifett (Eierol) und das schwach alkalische 
EiweiBlosungswasser zu entziehen, es ist in seiner Ausfiihrungsform 
jedoch ganz iIlusorisch, da die Eiweillstoffe durch Alkohol koaguliert, 
d. h. wasserunloslich gemacht werden, so daB sie zur Alkalibindung 
nicht mehr geeignet sind, ganz abgesehen davon, daB die von einer 
Fettschicht umhiillten EiweiBteilchen gar nicht oder erst sehr spat 
in Wirksamkeit treten kOnnen. 

Am ehesten gelOst el'scheint die Frage der EiweiBseife in einer Reihe 
von Patenten4), welche> zur Herstellung von bei del' Hydrolyse neutral 
bleibenden Seifen gewisse Spaltungsprodukte der EiweiBkorper benutzen, 
namlich die aus gereinigten EiweiBstoffen (Casein) durch Hydrolyse 
erhaltenen Albumosen. Diese sind nicht koagulierbar, in Wasser 
leichter lOslich als natives EiweiB und wirken ala Saure starker als 
dieses letztere, so daB die mit Alkali gebildeten albumosesauren Salze 
bei der Hydrolyse viel bestandiger sind als die Alkalialbuminate. Der 
Zusatz kann in beliebiger Konzentration (bis zu 50%) erfolgen, ohne 
daB eine gleichzeitige Beimischung von Konserviel'ungsmitteln (Formal
dehyd, Uberfett) erforderlich wird. 

Dem letzterteilten Patent Nr. 221 623 zufolge geschieht die Her
stellung der Albumosenseifen, die namentlich von Del banco empfohlen 
wul'den 5), derart, daB eine alkalische AlbumosenlOsung mit einer dem 
vorhandenen Alkali entsprechenden Menge von Fettsauren erwarmt 
wird. Das dadurch entstehende Reaktionsprodukt ist, den dortigen 
.Angaben zufolge, albumosenhaltige Seife. 

DaB mit diesen stark flauren Seifen der gewunschte Effekt, soweit 
er iiberhaupt erreichbar ist, auch wirklich el'reicht wird, ist nicht zweifel
haft, miissen sie doch in dieser Beziehung zum wenigsten das Gleiche 
leisten, wie die oben besprochenen mit Fettsauren angep.auertpn Seifen. 
Durch die bei der Fabrikation verwandten Fettsauren wird namlich, wie 

1) Nliheres vgl. Cohnheim, Chemie der EiweiBkOrper. 2. Auf I. Braunschweig 
1904, S. 126--127. 

2) Ubbelohde - Goldschmidt, Bd.3, 2. Abt., S.982. 
3) D. R. P. Nr. 134933. 
4) D. R. P. Nr. 183187, 193562, 221623. 
5) Monatshefte f. prakt. DermatoIogie 38, S. 539. 1904. Deutsch. Med. Ztg. 

1905, Nr.47. 
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auch die Analyse beweist1}, lediglich das im nberschuB vorhandene 
Alkali der AlbumosenlOsung, nicht aber das an die Albumosen gebundene 
Alkali zur Seifenbildung verwandt, so daB diese Produkte, die eine dem 
Gesamtalkali entsprechende Menge Fettsaure aufweisen, fettsaure 
Seifen darstellen, die neben den Eigenschaften dieser letzteren das eigen· 
artige Schaumbildungsvermogen des albumosensauren Alk:1lis zeigen. 

Fiir die Herstellung medikamentoser Seifen ist die Albumosenseife 
daher auch als Grundlage in hohem MaBe geeignet. DaB diese Seifen 
aber, wie von der HerstelIerin behauptet wird, infolge des Diffusions
vermogens der Albumosen das Eindringen von Medikamenten in die 
Haut befordern und daher eine bedeutendere Tiefenwirkung zeigen, als 
sie allen gewohnlichen medikamentosl"n Seifen eigen ist, diirfte zum 
wenigsten solange zweifelhaft sein, bis diese Behauptung durch exakte 
Vergleichsversuche bewiesen ist. Einem in bezug auf Giite und Schnellig
keit iiber das gewohnliche MaB hinausgehenden Heileffekt steht jeden
falls von vornherein die bei einer Albumosenseife wohl entbehrliche 
nberfettung durch Olivenol entgegen. 

Fiir die Herstellung insonderheit fliissiger EiweiBseifen wird nach 
dem D. R. P. 265538 die Verwendung frischer oder konservierter Tier
blutsera bzw. defibrinierten Elutes empfohlen, die ihres hohen Globulin
gehaltes halber eine weitgehende Neutralisation waBriger Seifenlosungen 
bewirken und auf Grund ihres geringen Fettgehaltes dem HiihnereiweiB 
gegeniiber besondere Vorteile bieten. 

Neben den bisher besprochenen ist jedoch auch eine groBe An
zahl anderer EiweiBkorper bekannt, deren Allgemeinverwendung fUr die 
Seifenfabrikation durch bestehende Patente weder behindert ist, noch 
behindert werden kann. Denn es ist kaum denkbar, daB auf Verfahren 
zur Herstellung von EiweiBseifen jemals wieder Patente erteilt werden 
diirften, da das Kaiserliche Patentamt in dem bloBen Ausfindigmachen 
des fUr die Seifenfabrikation jeweils geeignetsten EiweiBkOrpers mit 
vollem Reehte nur das Ergebnis einfachen Ausprobierens im Rahmen 
einer an sieh bekannten Erfindung und eine fUr den Fachmann selbst
verstandliehe MaBnahme sieht. Dem Grade ihrer AcidWit entsprechend 
sind namlich alIe EiweiBkOrper fUr die Herstellung von bei der Hydro
lyse neutral bleibenden Seifen mehr oder weniger geeignet, so daB ihre 
Verwendungsmoglichkeit hauptsachlich durch den Preis bedingt wird. 
Neben den allgemein zuganglichenPraparaten, wie z. B. BI u talb u min, 
werden als Spezialpraparate vielfach verwandt das Sapalbin (H. Nie
moIler in Giitersloh), sowie das Gliadin und Glutenin (Dr. Klopfer, 
Dresden-Leubnitz), die Hauptbestandteile des Weizenklebers. 

Alkalische Seifen. 
In einem in gewissem Sinne unerwarteten Gegensatz zu den bisher 

besprochenen sauren Seifen, die beim WaschprozeB vollig neutral wirken 
sollen, stehen die alkalisehen oder besser gesagt alkalisierten Seifen, die 

1) Ubbelohde. Goldschmidt 1. c. 
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besonders von Buzzi empfohlen und in die Therapie eingefiihrt worden 
sind. Das Indikationsgebiet der alkalisierten Seifen ist allerdings rela
tiv klein, und daher sahen Unna und Eichhoff beispielsweise auch 
von ihrer Herstellung abo FUr bestimmte Hautaffektionen, die mit 
iibermiiBig starker Verhornung einhergehen (Ichthyosis, Psoriasis, Acne 
usw.), d. h. also fUr diejenigen Krankheiten, wo Epidermis zerstort wer
den muB, ist der Wert dieser Seifen aber unwidersprochen. Denn mit 
der Anwendung einer alkalischen Seife wird, wie Buzzi schreibtl), 
"die beabsichtigte Zerstorung und Entfernung der hypertrophischen 
Hornsubstanz, der Schuppen, Krusten, Borken, der stopfenden Pfropfe, 
des iibermaBigen Hautfettes usw. viel rascher und vollkommener be
werkstelligt als mit neutralen SeHen oder gar mit solchen, in denen die 
Seifenwirkung durch FettiiberschuB mehr oder minder abgeschwacht 
ist". Weiter bieten alkalische Seifen den Vorteil, daB sie "mit ihrer po
tenzierten, keratolytischen und fettemulgierenden Wirkung sich durch 
die Oberhaut eine Bahn zu schaffen vermogen, wie sie eine iiberfettete 
Seife wohl nicht oder doch nur viellangsamer und unvollkommener er
zwingen konnte", so daB die dieser Grundseife beigemischten Arznei
mittel so tief wie moglich in die Haut eindringen. 

Trotz dieser V orteile, die die alkalisierten Seifen also bei gewissen 
Dermatosen unbedingt bieten, sind die Anwendungsmoglichkeiten dieser 
Produkte aber doch nur beschrankte, weil der Chemismus der mensch
lichen Haut eine kontinuierliche Benutzung in hoherem MaBe alkali
sierter Seifen nicht gestattet. Da solche Seifen zudem bei Witterungs
und Temperaturwechsel leicht schwitzen, indem das in der Seife ent
haltene freie Alkali unter Wasserabgabe in Alkalicarbonat iibergeht, 
so ist es begreiflich, daB absichtlich alkalisierte medikamentose Stiick
seifen im Handel kaum anzutreffen sind, und daB als Grundlage hier 
meist eine neutrale weiche, d. h. salbenformige Seife dient, die im Be
darfsfalle miihelos, ex tempore in gewiinschter Weise alkalisiert werden 
kann, wodurch zugleich die GleichmaBigkeit und Sicherheit der Wirkung 
gegeben ist. 

Wird letztere weniger betont, so sind der Therapie in dem Sapo 
kalin us und Sa po viridis des Handels zwei Praparate gegeben, die 
in reichlichem MaBe freies Alkali enthalten und fiir eine intensive Seifen
wirkung am ehesten geeignet sind. Buzzi selbst empfahl jedoch fiir 
die Alkalisierung an Stelle der meist zu energisch wirkenden Atzalkalien 
die Verwendung der Alkalicarbonate, indem er zeigen konnte, daB 
bereits ein Zusatz von 4% Kaliumcarbonat geniigt, um die keratoly
tische Wirkung der Seifen auf eine Stufe zu stellen, die den meisten 
therapeutischen Indikationen entspricht. Solche carbonathaltigen 
Seifen werden auch bei langerem Gebrauch von der Haut gut 
vertragen und konnen selbst unter wasserdichtem Verband Iangere 
Zeit der Haut einverleibt werden, ohne daB sich Atzerscheinungen 
zeigen. 

1) Siehe Buzzi, 1. C. S.461 und 462. 
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Wie bereits anfangs erwahnt ist, gelten die "alkalischen Seifen" 
ganz allgemein auch in groBer Verdiinnung noch als stark bactericid. 
Es sei daher noch einmal hier daran erinnert, daB die Steigerung der 
Desinfektionskraft der Seifen durch Alkalien abhangig ist von der Zu
sammensetzung des Fettansatzes, und daB im allgemeinen nur die Sei
fen. der ungesattigten Fettsauren durch Alkalizusatz an Desinfektions
kraft gewinnen Mnnen. Die abtotende Wirkung der Alkalien selbst 
ist unter gewohnlichen Verhaltnissen eine nur geringe, wachst allerdings 
mit steigender Temperatur recht erheblich. Nach Verfluchen, die im hy
gienischen Untersuchungsamt der Stadt Konigsberg angestellt wurden, 
liegt z. B. das Desinfektionsoptimum einer gesattigten Sodalosung 
zwischen 50° und 60° (Diphtheriebacillen werden in einer Minute 
abgetotet), wahrend die Wirkung schon bei 35° eine recht geringe ist. 
(Abtotungszeit fiir Diphtheriebacillen eine Stunde.) 1). 

EinfluB von Verfalschungen,Fiillmitteln und Zusatzstoifen. 
Es ist leider eine bekannte Tatsache, daB die wenigsten Handels

seifen wirklich reine Seifen sind, die meisten sind durch sogenannte 
"Fiillmittel" vermehrt, weil die Preise fiir die Rohmaterialien stark 
gestiegen sind, die Seifen - auch die medikamentosen Seifen - aber 
noch immer zu ganz ung1aublich billigen Preisen verkauft werden. DaB 
durch s01che Manipulationen, wenn sie auf medikamentose Seifen aus
gedehnt werden, meist mehr Schaden als Nutzen entsteht, ist leicht ein
zusehen, da die Arztewe1t hierdurch in ihrem Milltrauen nur verstarkt 
wird. Denn fiir hygienische und therapeutische Zwecke konnen s01che 
Seifen, die Zusatze von Harz, Wasserg1as, Weizen-, Roggen- oder Kar
toffelmehl, Ta1kum, Starke, Leim, geschIemmtem Ton, Kreide, Sirup, 
Zucker und andere Beschwerungsmitte1 entha1ten, nie und nimmer 
empfoh1en werden, denn all diese Zusatze sind, um mit Eichhoff2) 

zu reden, "Fa1schungen und nicht mehr Fiillungen, und Fabrikanten 
solcher Seifen gehoren vor den Strafrichter". 

Es litBt sich allerdings nicht 1eugnen, daB gewisse del' Seife sach
gemaB und ill richtigen Mengenverha1tnis beigegebene Zusatze die 
Seifenwirkung durch Erhohung der Emu1sionsfahigkeit verbessern 
konnen3), aber auch solche Zusatze sonten bei der Herstellung medika
mentoser Seifen vermieden werden, da der zu erzielende Endeffekt um 
so sicherer vorauszusehen ist, je einfacher das angewardte Praparat 
zusammengesetzt ist. Zudem ziehen die Erfolge einer wissenschaftlich 
geleiteten Fabrikation auch heute noch ein recht umfangreiches Epigo
nentum groB, das durch ebendiese Erfo1ge ermutigt durch marktschreie
rische Anpreisungen und eine vielfach lacherliche Reklame ungeeignet 

1) Siehe Seifensiederztg. 1907, S. 564. 
2) Eichhoff I. c. S. 14-15. 
3) G. Hauser, Dber den Wirkungswert der in der Praxis gebrauchlichen Zu

satze und Fiillmittel in Seifen und seifenhaltigen Marktartikeln. Seifensiederztg. 
1909, S. 1275, 1329, 1356. 
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hergestellte Seifen in Verkehr bringt, die dann als billige Ersatzpraparate 
dienen sollen. l\fit jeder Entfernung von der gegebenen einfachen Basis 
wird daher auch immer eine Zunahme unrationell zusammengesetzter, 
ja selbst schadlich wirkender Seifen verbunden sein. 

Vor allem aber muB es betont werden, daB die meisten Ingredienzien, 
die sonst bei der Herstellung von Toiletteseifen ausgedehnte Verwen
dung finden, wie z. B. Vaselin und Glycerin, auch die Desinfektions
kraft der Seife selbst erheblich abschwachen konnen. Die letztere kommt 
ja in der Hauptsache nur den fettsauren Salzen als solchen zu, und so 
ist es natiirlich, daB alles, was in einer Seife den Gehalt an solchen Salzen 
vermindert, eine Eigenwirkung aber in der Seife nicht besitzt, auch die 
Desinfektionskraft herabsetzt. Andererseits kann aber auch die Wir
kung der den Seifen beigegebenen Heilstoffe durch solche Zusatzmittel 
direkt nachteilig beeinfluBt werden. Viele Antiseptica wie Carbolsaure, 
die drei Kresole, Kreolin, Lysol, Thymol, Formol, Tannin u. a. verlieren 
beispielsweise in rein waBriger oder auch seifenhaltiger Losung auf 
Glycerinzusatz hin erheblich an Desinfektionskraft, trotzdem das un
verdiinnte kaufliche Glycerin nachweislich bactericide Wirkung be
sitztl). Im allgemeinen sollte daher jedes Filil- oder Zusatzmittel bei del' 
Herstellung medikamentoser Seifen vermieden werden, da die Wirkung 
dieser Seifen durch solche Stoffe nur kompliziert wird und sich ein 
Vorteil weder fUr den Fabrikanten noch fUr das konsumierende Publi
kum ergeben diirfte. 

Die Konsistenz medikamentoser Seifen. 
Fiir die Konsistenz medikamentoser Seifen lassen sich kaum bestimmte 

Forderungen aufstellen, da die Ansichten iiber den Wert und Unwert 
der verschiedenen Zubereitungen weit auseinandergehen. Am meisten 
verwandt wird allen Bemiihungen zum Trotz neben del' weichen Seifen
form auch heute noch das feste Seifenstiick, das ja auch fUr Toilette
zwecke fast ausschlieBlich im Gebrauch ist, wahrend pulverformige 
und fliissige Seifen selbst in dermatologischen Kreisen nur eine geringe 
Verbreitung gefunden haben. Gewisse Vor- und Nachteile mag im 
Einzelfall natiirlich die eine Form der anderen gegeniiber bieten, doch 
ist damit keinesfalls Veranlassung gegeben, nunmehr gerade diese eine 
dauernd und enthusiastisch allen anderen vorzuziehen. 

Ihrer Herstellungsweise entsprechend miissen die handelsiiblichen, 
fliissigen Seifen mit Ausnahme des Seifenspiritus als Grundseifen z. B. 
fUr rein antiseptische Zwecke weniger geeignet erscheinen als die festen 
Stiickseifen, weil sie niemals reine Seifenlosungen darstellen, vielmehr 
zwecks ErhOhung ihrer Haltbarkeit (Vermeidung des Eindickens) ge
wisse Zusatze wie Glycerin, Zuckerlosung, Chlorkalium und Pottasche
lasung enthalten, die der voUen Entwicklung einer antiseptischen Wir
kung entgegenstehen. Auch ist es - entgegen z. B. der Ansicht B UZZis2) 

1) O. v. Wunschheim, Arch. f. Hyg. 39, S. 101-141. 
S) Buzzi, 1. c. S. 457. 
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zum wenigsten nicht immer zutreffend, daB durch den AbschluB 
von Luft und Licht, sowie durch Fernhaltung des Waschwassers von 
dem beim Gebrauche nicht notwendigen Seifenquantum eine groBere 
Haltbarkeit der inkorporierten Praparate bedingt werde, da viele Medi
kamente auch durch die Reduktionswirkung der Seife selbst zerstort 
werden. Ein unbestrittener Vorzug, den die fliissigen Seifen allerdings 
vor jenen anderer Konsistenz besitzen diirften, ist die bequemere An
wendung und leichtere Dbertragung besonders auf behaarte Korper
teile. 

Fiir die Einverleibung der Medikamente in diese fliissigen und ebenso 
in die unten besprochenen weichen Seifen gilt als allgemeine Regel die 
Vermischung des betreffenden Arzneimittels mit dem Seifenkorper direkt 
oder unter Benutzung geringer Mengen anderer Losungsmittel bei mog
lichst tiefer Temperatur. Die Konzentration der Medikamente in diesen 
Seifen ist fiir gewohnlich eine hohe, da man ja durch Verdiinnung mit 
Wasser den Prozentgehalt beliebig herabsetzen kann. Dies gilt besonders 
auch fiir die als Desinfektionsmittel verwandten Kresolseifenpraparate, 
die spater noch ausfiihrlich behandelt werden. 

Die pulverformigen Seifen, die von Eichhoff in die Therapie 
eingefiihrt wurden, bieten, soweit sie nicht durch Trocknen und Vermah
len medikamentoser Stiickseifen1) hergestellt werden, den unbedingten 
V orteil, daB viele Medikamente, die in der Stiickseife bei der innigen 
Beriihrung mit dem Seifenkorper allmahlich doch Zersetzung erfahren 
(Perborate), in der losen Mischung mit einem reinen Seifenpulver oft 
unbegrenzt lange haltbar sein konnen. Trotzdem aber sind medikamen
tose Seifen in Pulverform nur auBerst selten anzutreffen, und wirklich 
gehalten haben sich neben den festen Stiickseifen lediglich die weichen 
Zubereitungen. 

Diese weichen medikamentosen Kaliseifen sind nun die 
eigentlichen Konkurrenten der Fettsalben, denen gegeniiber sie eine 
ganze Reihe von Vorteilen bieten. Da die Affinitat der Seife zur mensch
lichen Haut groBer ist als die eines Fettes, und da die Kaliseifen in be
sonderem MaBe die Eigenschaft besitzen, die Hornschicht zu erweichen, 
sind sie imstande, leichter in die Epidermis einzudringen und die in
korporierten Heilmittel somit mehr in die Tiefe zu fiihren, als es eine 
fettartige Salbenkomposition jemals vermag. Die Folge davon ist, daB 
diese Mittel, wie experimentell festgestellt ist, nach vorhergegangener 
Resorption schnell in den Blutkreislauf gelangen und ebenso schnell 
ihre Wirkungen entfalten. Bei oberflachlichen Einreibungen mit einer 
neutralen weichen 5% Jodkaliumseife IaBt sich beispielsweise das Jod 
im Speichel schon 6 Stunden, im Harn 36 Stunden nach Beginn des Ex
perimentes nachweisen, wahrend bei Einreibungen und Guttapercha
verband das Jod im Harn schon nach 12, im Speichel nach 2-3 Stunden 
auftrittl). Auch die Schmierkuren mit weichen Seifen, denen metalli
sches Quecksilber einverleibt ist, liefern den besten Beweis dafiir, daB 

1) Buzzi, I. c. S.42 und 56. 
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die Medikamente in Seifenform durch die normale Haut resorbiert wer
den, und der Fabrikant pharmazeutischer Seifenpraparate kann daher 
nicht nachdriicklich genug darauf hingewiesen werden, gerade dieser 
weichen Zubereitung das lebhafteste Interesse zu schenken, die, soweit 
chemische Wechselwirkungen ausgeschlossen bleiben, stets die Annehm
lichkeiten der Seife mit den an eine Salbe gestellten Forderungen ver
binden wird. 

Fiir die Fabrikation weicher Seifen existiert eine Unmenge von Vor
schriften, die jedoch nicht OOmer zweckmaBig sind und auch nicht 00-
mer einwandfreie Praparate ergeben. Denn die Bereitung einer neu
tralen Kaliseife ist weit schwieriger als die einer neutralen Natronseife. 
Das Muster einer weichen Kaliseife ist der Sap 0 ka Ii n us des D. A. B. 
Zu seiner Herstellung werden 20 Teile Leinol 00 Wasserbade in einem 
geraumigen, tiefen Zinn- oder PorzellangefaJ3e erwarmt und dann unter 
Umriihren mit einer Mischung aus 27 Teilen Kalilauge (spez. Gewicht 
1,138-1,140) und 2 Teilen Weingeist versetzt. Die erhaltene Mischung 
wird bis zur vollstandigen Verseifung weiter erwarmt. Der Sapo ka
linus ist eine gelblichbraunliche, durchsichtige, weiche, schliipfrige 
Masse von schwachem, seifenartigem Geruch und geringer Alkalescenz. 

Die gewohnliche Schmierseife oder griine Seife, der Sapo kalin us 
venalis des D. A. B. gilt als Reprasentant einer stark alkalischen 
weichen Seife. Sie wird meist aus billigeren Fetten und Olen durch Ver
seifung mit Kalilauge als gelbbraun oder griinlich gefarbte Masse gewon
nen, die in Alkohol und Wasser klar loslich sein soil. 

Auch die sonst nach den fUr pharmazeutische Zwecke gegebenen 
Vorschriften hergestellten Produkte sind mit wenigen Ausnahmen1) 

ebenfalls reine Kaliseifen, die entweder auf mehr oder weniger umstand
liche Weise neutralisiert oder mit Fettsalben vermischt zu einer nach 
Moglichkeit indifferenten Basis umgestaltet sind und daher als Vehikel 
fiir die meisten Medikamente dienen konnen. Unter den Praparaten der 
letzteren Klasse ist besonders die Salbenseife nach Unna hervorzu
heben, eine allerdings schwach natronhaltige, mit 5%-10% Schweine
fett iiberfettete Kaliseife. Das fertige Produkt enthalt etwa 40-50% 
Wasser, 2,5-6% Uberlett, 4-5% Glycerin, 40-43% Fettsauren und 
4-6% Alkali2). 

Auch das Mollin von Kirsten ist eine stark iiberlettete, glycerin
haltige, weiche Seifenbasis, wahrend die von Buzzi3) und G. J. Miiller 4) 

empfohlenen weichen Grundseifen reine Kaliseifen sind. 
Zur Herstellung ihrer Praparate benutzen beide Autoren das Oli

venol, welches Buzzi mit Natronlauge, Miiller mit alkoholischer Kali
lauge verseift. Aus den erhaltenen Seifen wird alsdann durch verdiinnte 

1) Seifensiederztg. 1905, S. 551, Herstellung einer Natronseife von cremeartiger 
Beschaffenheit. 

2) Naheres s. Ubbelohde - Goldschmidt 3. S.962. 
8) Buzzi, I. c. - Seifenfabrikant 1892, S. 6. 
4) Dr. G. J. Miiller, Grundlinien der Hauttherapie mitteIs medikamentoser 

Seifen. Berlin 1897. S. Karger. 
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Sauren die Fettsaure abgeschieden, die nach gri.indlicher Reinigung mit 
destilliertem Wasser von B uzzi in der genau berechneten Menge Kali
lauge gelost und durch Eindampfen auf die gewiinschte Konsistenz ge
bracht., von Miiller aber dazu verwandt wird, um den KaliiiberschuB 
einer zweiten Verseifungschar~e zu neutralisieren. Das so erhaltene 
Savonal genannte Praparat hat jedoch ebenso wie die Seife Buzzis 
eine weitere Verbreitung nicht gefunden. 

Ersatzpraparate fiir gewohnliche Seifen. 
Es ist bereits mehrfach betont worden, daB die Art der fUr die Her

stellung medikam~ntoser Seifen verwandten Grundseifen fUr deren 
Wirkung von weitgehender Bedeutung ist, indem die Seifen furer che
mischen Zusammensetzung entsprechend einerseits selbst bestimmte 
erwiinschte oder unerwiinschte Eigenwirkul1gen besitzel1, al1drerseits 
aber auch die typischen Eigel1schaften der beigegebenen Medikamente 
giinstig oder ungiinstig beeinflussen Mnnen. Besonders gilt dies fUr 
Seifenpraparate desinfizierender Wirkung, bei deren Herstellung, wie 
spater gezeigt werden wird, neben der Art auch die Menge der in dem 
Desinfektionsgemisch vorhandenen Seife zu beachten ist. 

Eine Reihe von Spezialseifenpraparaten sollen nun hier nicht uner
wahnt bleiben, weil sie im Gegensatz zu den handelsiiblichen Gebrauchs
seifen fUr eine Reihe in Wasser unlOslicher, therapeutisch wichtiger 
Stoffe, namlich fUr Terpene, atherische Ole und die hoheren Homologen 
des Phenols, ein hervorragendes Losungsvermogen besitzen und es so
mit gestatten, diese fUr die Therapie wertvollen Produkte in eine be
queme Anwendungsform zu bringen1). Es sind dies zunachst die Seifen, 
die sich vom Ricinusol (bisweilen auch von einem durch Erhitzen che
misch verandertem Ricinusol) ableiten, vornehmlich das ricinolsaure, 
ricinussulfosaure und dioxystearinsaure Kalium und weiter 
die bereits erwahnten Seifen der niederen Kern- und Oocosol
fettsauren. 

Die Herstellungsverfahren dieser Produkte sind relativ einfach, 
die Ricinussulfosaure wird durch Behandeln der aus dem Ricinusol 
gewonnenen Ricinolsaure mit Schwefelsaure erhalten und findet bereits 
in Form ihrer Alkalisalze unter dem Namen Tiir kischrotol als Beize 
in der Farberei ausgedehnte Verwendung. Die Dioxystearinsaure wird 
ebenfalls aus der Ricinolsaure gewonl1el1, indem diese letztere zunachst 
mit konzentrierter Schwefelsaure behandelt und das so erhaltene Pro
dukt mit Wasser verkocht wird. Die niederen Kern- und Oocosolfett
sauren werden, wie erwahnt, nach dem Verfahren des D. R. P. 170563 
durch Destillation im Vakuum hergestellt. 

Wie ersichtlich handelt es sich in all diesen Praparaten um Seifen, 
die in waBriger Losung entweder gar nicht oder nur auBerst schwach 
hydrolysiert sind und daher in dieser Losung keinen oder einen nur ge-

1) Siehe Laubenheimer, Phenol und seine Derivate als Desinfektionsmittel 
S.63. Berlin 1909. (Urban und Schwarzenberg.) 
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ringen Gehalt an saurer Seife besitzen. Wie nun diese Seifen, die als 
solche Seifencharakter nul' in geringem MaBe aufweisen, imstande sind, 
groBere Mengen freier Fettsaure (Ricinolsaure, bzw. Kern- odeI' Cocos
olfettsauren) zu sauren Seifen aufzulosen, die h'1rerseits die fUr die Seife 
charakteristischen Eigenschaften in vollstem MaBe zeigen, so entsteht 
anscheinend auch aus dem phenolartigen Medikament als einer schwachen 
Saure und del' gar nicht odeI' schwach hydrolysierten Seife eine Doppel
verbindung mit ganz neuen, fUr eben diese Verbindung typischen Eigen
schaften entsprechend del' fruheren Annahme R e 11 er s, der zufolge sich 
bei der Vereinigung von Seifen und Kresol "ein neuer, kompliziert zu
sammengesetzter Korper" bilden sollte l ). 

Neben den bisher besprochenen Seilen finden gewissermaBen als 
Ersatzpraparate fur die Seifen aus tierischen odeI' pflanzlichen Fetten 
hier und da auch in del' pharmazeutischen Seifenindustrie die sogenannten 
Naphthenseifen Verwendung. Diese gelb bis braun gefarbten, auBerlich 
den Schmierseifen ahnlichen Produkte, die bei del' Raffination der 
kaukasischen Leuchtole gewonnen und in RuBland mit dem Namen 
"Myloin"2), in Deutschland vielfach ais "Mineralseife" bezeichnet wer
den, sind den Untersuchungen Charitschkows zufolge als die Alkali
salze der aromatischen Naphthencarbonsauren aufzufassen. 1hr inten
siv petroleumahnlicher Geruch, der wahrscheinlich durch in geringer 
Menge vorhandene organische Schwefelverbindungen bedingt wird und 
ihrer Verwendung gewisse Grenzen zieht, wird ziemlich abgeschwacht, 
wenn sie zusammen mit Seifen aus pflanzlichen odeI' tierischen Fetten 
verarbeitet und schwach parfumiert werden, weshalb sie namentlich 
seitens russischer Fabrikanten als Fullmittel bzw. ala ein Seifensurro
gat von unbestrittenem Reinigungswerte haufiger verwendet werden. 
Neben del' guten Schaum- und Waschkraft besitzen die Naphthenseifen 
abel' eine Eigenschaft, die sie fUr therapeutische Zwecke besonders 
brauchbar erscheinen laBt, namlich ein relativ hohes Desinfektionsver
mogen . .Aus diesem Grunde wird auch sowohl die Naphtha selbst wie 
ihre Destillate von den kaukasischen Volkern seit alters her zu Reil
zwecken verwandt, ebenso wie die naphthensauren Salze seitens ihrer 
Produzenten auch direkt als "Desinfektionsseife" gehandelt werden3), 

obwohl diese .Alkalisalze eine geringere Wii-kung besitzen als die freien 
Sauren. Die Naphthensauren selbst wirken in Konzentrationen von 
1 : 100 etwa ebenso stark auf pathogene Bakterien ein, wie eine 3proz. 
Losung von Carbolsaure, indem Staphylokokken z. B. von einer 1 proz. 
Naphthensaureemuision in weniger als 30 Minuten abgetotet werden4). 

Da die Naphthensauren nach einer von Breda angegebenen Methode 
durch Oxydation mit Kaliumpermanganat und darauf foigende Destilla
tion 5) auch hell und geruchlos gewonnen werden konnen, diirften sie 

1) Hell e r, Dber die Bedeutung des Seifenzusatzes zu Desinfektionsmitteln. 
Arch. f. Hyg. 47, S.213. 1903. 

2) "Mylo" im Russischen = Seife. 
S) Siehe Seifensiederztg. 1907, S. 509. 
4) Siehe Seifensiederztg. 1903, S. 656. 
6) D. R. P. Nr. 179564. 
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vielleicht auch direkt an Stelle der heute aus Erdoldestillaten unter 
Verwendung von Seifen hergestellten Desinfektionsmittel als antisep
tischer Zusatz fiir pilierte Seifen brauchbar sein1). 

Dnter diesen hier zuletzt genannten Praparaten aus Erdoldestillaten 
ist als das alteste besonders das aus einer Rohnaphtha armenischer Her
kunft gewonnene N aftalan hervorzuheben, eine griinlich -schwarze, 
konsistente Salbenmasse, die neutral reagiert und mit Wasser oder Gly
cerin emulgierbar ist. Seiner Zusammensetzung nach ist es ein mit 
wenig Seife versetztes, nahezu reines Mineralfett, das auch fiir die Fabri
kation reduzierend und jucklindernd wirkender Seifen verwandt wird2). 

Seine Konkurrenzpraparate sind das Nafalan (Nafalan-Ges. zu Magde
burg), das Sapolan (Jean Zibell & Co. Triest), das Ropolan (Milde 
& RoBler, Prag) und das Petrosa pol (G. Hell & Co., Troppau), samt
lich Naphthaprodukte, die durch den notigen Seifenzusatz konsistent 
gemacht sind und als Salbengrundlage fiir Mittel gegen Scabies, Ekzeme 
usw. Verwendung finden. 

') Naphthenseifen werden in Baku Bowohl als Surrogat wie als Desinfektions
und Haushaltseifen in den Handel gebracht durch die Firmen Feigl & Co., 
Schriro & Co., Batentzeff und Gebr. Nobel. 

2) H. Rohleder, Medikamentose Seifen bei Hautkrankheiten. Ber!. Klinik 
1901, Heft 158. 



III. Die spezielle Zusammensetzung medikamen
toser Seifen. 

Seifenspiritus und Spiritnsseifen. 
Wie eingangs auseinandergesetzt wurde, ist die Desinfektionskraft 

eines Stoffes nicht nur abhangig von seiner Konzentration und der Dauer 
seiner Einwirkung, sondern in erster Linie auch von dem chemischen 
Milieu, in dem er seine Wirksamkeit entfaltet, d. h. besonders von der 
Zusammensetzung seines Losungsmittels. 

Somit lag nun der Gedanke nahe, die Seife nicht nur ausschliel3lich 
in wal3riger Losung zu verwenden, sondern fUr die Losung auch solche 
Mittel heranzuziehen, die in Anbetracht der eben erwahnten Tatsachen 
als geeignet erscheinen mul3ten, die Desinfektionskraft der Seife zu 
erhohen, ohne ihre physiologischen Eigenschaften nachteilig zu beein
flussen. Am geeignetsten mul3te hier der A.thylalkohol (Weingeist, Wein
sprit, Spiritus) erscheinen, der auf Grund seiner mechanisch hautfett
losenden Eigenschaften und durch sein grol3es Diffusionsvermogen die 
fiir antiseptische Zwecke besonders wertvoile Eigenschaft besitzt, auch 
in die tieferen Hautschichten einzudringen und so dem nachfolgenden 
Antisepticum, im vorliegenden Faile der Seife, den Weg dorthin zu bah
nen. Neben diesen mechanisch reinigenden Kraften kommt dem Alkohol 
aber auch bactericide Wirkung zu. Schon in einer Konzentration von 
5%-10% besitzt er entwicklungshemmende Wirkung, doch steigt die 
Desinfektionskraft mit wachsender Konzentration nur bis zu einem 
bestimmten Grenzwert, indem anscheinend nur den bei der Vereinigung 
mit Wasser entstehenden Molekularverbindungen 1) Desinfektionswir
kung zukommt. Absoluter Alkohol desinfiziert nur aul3erst wenig, wah
rend 30-60% etwa die Mitte halt zwischen 1 %0 Sublimat und 3% Car
bolsaure. 

. Flir die Zwecke der Handedesinfektion wurde der offizineile Seifen
spiritus (Spiritus saponatus) zuerst von Mi kulicz2) angewandt. Wahrend 

1) T. Fawssett, 'Ober die Molekularverbindungen von Alkohol und Wasser. 
Pharm. Journ. and Pharm. 1910, 4. Reihe, Bd.30, S.754. 

I) Mikulioz, Deutsoh. Med. Woohensohr. 1899, Nr. 24. 

Sohrauth, MedlkamenWse Selien. 4 
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Furbringer1) und spater Ahlfeld2) anschlieBend an die mechanische 
Reinigung der Hande mit Wasser und Seife bzw. hellier Seifenlosung vor 
der Ausfiihrung chirurgischer Operationen die Vornahme einer Alkohol
waschung empfohlen hatten, vereinfachte er diese Methode dahin, daB er 
diese beiden Waschungen in eine einzige zusammenzog, indem er eine 
Mischung beider Mittel, der Seifenlosung und des Alkohols, in Anwen
dung brachte. 

Fur die Herstellung des Seifenspiritus, der sich weiterhin auch vor
nehmlich fur die Desinfektion chirurgischer Instrumente usw. als geeignet 
erwiesen hat, existiert eine Unmenge von Vorschriften. Nach dem 
D. A. B. ist er zu bereiten aus: 

6 Teilen Olivenol, 
7 Teilen Kalilauge v. 1,128 spez. Gewicht, 

30 Teilen Weingeist von 90%, 
17 Teilen Wasser. 

Das Olivenol wird mit der Kalilauge und einem Viertel der vorge
schriebenen Menge Weingeist in einer verschlossenen Flasche unter 
haufi~em Schiitteln beiseite gestellt, bis die Verseifung vollendet ist 
und eine Probe der Fliissigkeit mit Wasser und Weingeist sich klar 
mischen laBt. Darau£ fugt man der Flussigkeit die noch ubrigen drei 
Viertel des Weingeistes und das Wasser hinzu und filtriert die Mischung. 
Spez. Gewicht 0,925-0,935. 

Sehr beschleunigt wird die Verseifung des Oles durch ein Erhitzen 
der obigen, noch unfertigen Mischung im Wasserbade auf 40-50° und 
am bequemsten ist die Herstellung des Praparates aus fertiger Kaln.eife, 
wie sie etwa von der chemischen Fabrik Helfenberg A.-G. in Helfenberg 
(Sachsen) geliefert wird. Aus dieser Seife erhalt man das offizinelle Pra
parat, indem man: 

100 Teile Kaliseife zur Bereitung von Seifenspiritus in 
300 Teilen Weingeist von 90% und 
200 Teilen destilliertem Wasser 

durch of teres Schutteln lost, 24 Stunden stehen laJ3t und filtriert. 
Einen Natronseifenspiritus kennt das deutsche Arzneibuch nicht, 

trotzdem ein aus Natronseife bereitetes Praparat auf die Haut weniger 
reizend wirkt ala das mit Kaliseife hergestellte. Fur die Herstellung des
selben verwendet man am besten eine fertige Natronseife, die von 
Salzen fast ganz befreit ein klar bleibendes Praparat liefert. Eine Vor
schrift fiir ein solches mit dem spez. Gewicht 0,925-0,935 lautet: 

15,0 Teile Helfenberger Oleinseife, 
50,0 Teile Weingeist von 90%, 
35,0 Teile destilliertes Wasser. 

1) Fiirbringer, Untersuchungen und Vorschriften fiir die Desinfektion der 
Hande des Arztes. Wiesbaden 1888 (Bergmann). - Vber Handedesinfektion durch 
Alkohol, Deutsoh. Med. Wochenschr. 1899, Nr.49. 

2) Ahlfeld, Monatsschr. f. Geb. u. Gyn. 1899, Bd. 10. 
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Man maceriert unter ofterem Schiitteln, bis sich die Seife gelOst hat, 
HWt dann 8 Tage in einem kiihlen Raum ruhig stehen und filtriert hier
auf. Zur Parfiimierung ist ein gering~r Zusatz von Lavendelol empfeh
lenswert. 

Neben diesem fliissigen Seifenspiritus ist jedoch noch eine ganze 
Reihe anderer Kompositionen aus Spiritus und Seife bekannt, denen in 
besonderen Fallen eine nicht geringe Bedeutung zukommt. Unter den 
Namen Saponimentum, Opodeldok oder Liniment wird eine 
gallertartige Mischung von Alkohol und Seife (bis zu 10%), die meist 
noch einen Zusatz von Campher und Ammoniak erfahrt, als auBerliches 
Heilmittel bei schmerzhaften Zustanden der Raut und der MuskeIn 
verwandt. Zur Herstellung dieses als Hausmittel verbreiteten Praparates 
werden nach dem Deutschen Arzneibuche 40 Teile medizinische Seife 
und 10 Teile Campher bei Warme in 420 Teilen Weingeist von 90% ge
lost. Nachdem die noch warme Losung unter Benutzung eines bedeckten 
Trichters in das zur Aufbewahrung des fertigen Opodeldoks bestimmte 
GefaB filtriert worden ist, fUgt man: 

2 Teile Thymianol, 
3 Teile Rosmarinol, 

25 Teile Ammoniakfliissigkeit (10%) 
hinzu und kiihlt das Gemisch schnell abo 

Dem Opodeldok ahnlich ist der von Vollbrecht fUr den Gebrauch 
im Felde empfohlene feste Seifenspiritus1), der durch Losen von ca. 
4-6% Kokosnatronseife in 100 Teilen stark erwarmten 92-95proz. 
Spiritus beim Erkalten dieser Losung erhalten wird. Er schmilzt bei 
Randwarme und solI dann ebenso wirksam sein wie die oben be
sprochenen fliissigen Praparate. Abgesehen von der Tatsache, daB der 
92--95proz. Alkohol nur geringes Desinfektionsvermogen besitzt, zeigt 
dieser feste Seifenspiritus jedoch den Mangel, daB er auch schon an 
warmen Tagen zerflieBt und deshalb schwer verpack- und transportier
bar ist. Zudem wird wie mit jedem Seifenspiritus auch mit diesem 
Praparate trotz seines Seifengehaltes eine Reinigung der Raut nicht 
erzielt, indem sich die auf der Haut verbleibenden Unreinlichkeiten 
erst durch Zuhilfenahme von "'iN asser und gewohnlicher Seife entfernen 
lassen. 

Eine Spiritusseife, die in moglichst einfacher Weise gleichzeitig eine 
Desinfektion und Reinigung der Haut gestattet und zudem die Annehm
lichkeiten der gewohnlichen festen Waschseife - ihre Harte, bequeme 
Form, leichte Transportfahigkeit und einfache Verwendbarkeit - in 
sich vereinigt, wird jedoch nach dem D. R. P. 149793 (Arthur Wolff 
jr. in Breslau-Berlin-Chbg.) gewonnen, indem man den fUr das Voll
brechtsche Praparat angegebenen Cocosnatronseifengehalt erheblich 
(nach der deutschen Patentschrift auf 6-20%, der entsprechenden 
osterreichischen Patentschrift Nr. 22442 zufolge auf 8-40% wasser
freie Seife) steigert. Unter dem Namen Sa pal ist ein nach diesem Ver-

1) Langenbeoks Annalen 1900, Bd.61, S.25. 

4* 
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fahren hergestelltes Praparat VOl' langeren Jahren bekannt geworden, 
die Fabrikation desselben ist jedooh ansoheinend zugunsten des weiter 
unten zu bespreohenden Sapalool einstweilen sistiert worden, obwohl 
gerade diese festen, harten Spiritusseifen fUr eine Reihe von Spezial
zweoken eine groBe Bedeutung erlangen konnten1). 

Allerdings geniigen sie an sioh auf Grund del' allzu hohen, fUr das 
Erharten des Praparates abel' notwendigen Alkoholkonzentration nioht 
den strengen Anforderungen, welche von seiten del' Arztewelt an ein 
Desinfektionsmittel gestellt werden miissen, sie sind jedooh die fiir 
die Zweoke del' Antisepsis denkbar besten Grundseifen, da sie naoh Zu
satz desinfizierender Mittel einerseits und meohanisoh wirkender Stoffe 
andrerseits eine vollkommene Sterilisation der damit behandelten Raut
partien bewirken miiBten. Denn diese Seifen, die fUr gewohnlioh, wie 
gesagt, hart und fest sind und daher sioherlioh auch in Form dosierter 
Tabletten (Festalkol) gewonnen werden konnen, erfahren auoh bei wasser
freier Verwendung infolge del' Reibwirkung einen SohmelzprozeB, wobei 
Seifenspiritus gebildet wird, del' sohnell in die Raut eindringt und dabei 
die Seife selbst und zugleioh auoh das eventuell beigemischte Antisep
ticum in die tiefsten Schichten del' Raut einfiihrt. Da sich diesel' Vor
gang abel' an del' Luft vollzieht, verdunstet del' groBte Teil des Spiritus, 
wahrend sich Seife und Antisepticum in del' Raut anreichern. Befeuch
tet man nun die Rande mit einigen Tropfen Wasser, so erzielt man durch 
die iiblichen Waschbewegungen ein ausgiebiges Schaumen del' tief in die 
Raut eingefUhrten Seife und damit eine Reinigungswirkung, wie sie 
durch keinen anderen WaschprozeB herbeigefUhrt werden kann. Das 
gleichzeitig mit del' Seife in die Tiefe gedrungene Antisepticum ent
faltet zugleich in konzentriertester Losung eine sehr energische Wirkung, 
so daB auf diese Weise in del' kurzen Zeit einer gewohnlichen Seifen
waschung eine vollstamUge Raut- und Randedesinfektion als moglich 
erscheint, vorausgesetzt allerdings, daB das verwandte Desinfiziens 
im Seifenkorper dauernd haltbar ist. 

Wie schon oben erwahnt, wird an Stelle des Sapal heute das Sapal
col, eine weiche salbenartige Spiritusseife in Tubenpackung in den Han
del gebracht, die durch mechanische Verreibung del' festen Seife in ahn
licher Weise hergestellt wird, wie es das D. R. P. Nr. 134406 vorsieht. 
Ebenso wie das Sapal vermag auch dies Praparat beim Verreiben auf 
del' Raut nach vorherigem Schmelzen in diese einzudringen und ist 
daher ebenfalls wie beschrieben zu verwenden. Das Sapalcol hat sich 
einerseits als Cosmeticum (Reiseseife), andererseits abel' besonders auch 
in del' Dermatotherapie vorziiglich eingefiihrt, da sich die versohiedenen 
nach Blaschkos Vorschriften 2) hergestellten medikamentosen Zube-

1) Unter dem Namen "Hartspiritus" ist auch eine glasig durchscheinende 
Mischung von denaturiertem Spiritus und 18%-20% Stearinnatronseife bekannt, 
der gewohnlich noch Schellack, Kolophonium und andere Harze zwecks ErhOhung 
der Konsistenz der Masse zugefiigt sind. Das Praparat wird jedoch lediglich ffir 
Brennzwecke verwandt und ist weder bestimmt noch geeignet, als Wasch- und 
Desinfektionsmittel zu dienen. 

3) Med. Klinik 1906, Nr.50. 
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reitungen erwartungsgemaB bestens bewahrt haben l ). Das erst jiingst 
bekannt gewordene Afridol- SapalcoJ2) diirfte zudem, von seiner 
hervorragenden Heilwirkung beiAcne, Furunculosis usw. abgesehen, be
sonders berufen erscheinen, als Haut- und Handedesinfektionsmittel 
auch d€-n scharfsten Anforderungen Geniige zu leisten. Wiinschenswert 
bliebe lediglich ein Ersatz der fiir die Fabrikation verwandten Cocos
seife durch eine rationell zusammengesetzte Talgseife, da die Sapalcol
praparate bei langerem Gebrauch naturgemaB die allgemehlen Nach
teile der Cocosseifen nicht vermissen lassen. 

Die Haltbarkeit der Medikamente im Seifenkorper. 
Es ist schon mehrfach angedeutet, daB leider nicht aile Desinfek

tions- und Heilmittel bei gleichzeitiger Gegenwart von Seife halt
bar sind, weil die Seife ihrer chemischen Natur entsprechend zu Um
setzungen mancherlei Art durchaus beflihigt ist. Eine groBe Anzahl che
mischer Substanzen verliert daher, der Seife inkorporiert, ihre Wirkung 
oder erfahrt doch eine so erhebliche Veranderung derselben, daB der 
praktische Wert solcher Seifen ohne weiteres keineswegs aus der Wir
kung des Medikamentes einerseits und derjenigen der Seife andrerseits 
abzuleiten ist. Man hat es daher zunachst versucht, die in der Seife 
zersetzlichen Medikamente der innigen Kontaktsphare des Seifenkorpers 
zu entziehen, indem man sie entweder, wie erwahnt, mit dem zur Fabri
kation verwandten Dberfett verrieb, oder gelatinierte oder in die Poren 
eines sandigen Materials (Bimsstein, Infusorienerde usw.) einfiihrte und 
die medikamentierten Sandkorner auf die Grundseifen streute3). Aile 
diese Versuche sind jedoch ohne jeden Wert, weil spatestens beim 
WaschprozeB doch die gefiirchteten Wechselwirkungen eintreten wer
den und die Heil- und Desinfektionskraft dieser Seifen alsdann ver
loren geht. 

Trotzdem aber wiirde es durchaus nicht zu befiirworten sein, die 
Herstellung medikamentoser bzw. antiseptischer Seifen nunmehr iiber
haupt zu unterlassen und beispielsweise zur Desinfektion der Haut das 
Hauptgewicht vornehmlich auf eine energische mechanische Reinigung 
mit Seife und Biirste zu legen und eine chemische Desinfektion erst 
nachfolgen zu lassen, um die in den Poren und Driisenkan1Uen der Haut 
alsdann noch zuriickgebliebenen Keime zu vernichten. Denn es unter
liegt keinem Zweifel, daB diejenigen medikamentosen Seifen, deren 
Zusammensetzung eine konstante ist, ein Objekt von groBer thera
peutischer und hygienischer Bedeutung darstellen, indem sie auf Grund 
ihrer keratolytischen Eigenschaften befahigt sind, die inkorporierten 
Desinfektions- und Heilmittel in die tiefsten Tiefen der Hautschicht 

1) Scholtz, Uber einige neue dermatologische Heilmittel. Therap. Rund
schau 1909, Heft 12 und 13. 

2) Uber Afridol s. Naheres auf S. 94. 
8) VgI. V. St. A. Patent Nr. 755945. 
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einzufiihren. Aueh die Sauberkeit der Verwendung und die Sparsam
keit beirn Verbraueh lassen die Seife als Vehikel fiir auBerlieh anzu
wendende Medikamente und vornehmlieh fiir antiseptisehe Stoffe als 
auBerst geeignet erseheinen. 

Ob ein Medikament im Seifenkorper nun seine Wirkungen dauernd 
behalt und frei entwiekeln kann, d. h. als "seifenfest" zu bezeiehnen 
ist, hangt natiirlieh aueh von seinem ehemisehen Charakter abo 1m 
allgemeinen werden saure Agenzien die Seife unter Abseheidung der 
sehwaeheren Fettsauren zersetzen, indem sie selbst unter Aufnahme 
des Seifenalkalis in Neutralsalze iibergehen, denen naturgemaB ganz 
andere Wirkungen zukommen konnen, als den inkorporierten Sauren. 
Dagegen werden Medikamente, die selbst Alkalisalze sind oder chemisch 
indifferente Substanzen wie beispielsweise vegetabilische Rohdrogen in 
den meisten Fallen im Seifenkorper unzersetzt erhalten bleiben. Auch 
all die Mittel, bei denen das undissoziierte Molekiil Trager der Wirkung 
ist, diirfen wohl, soweit sie nicht wie beispielsweise das Phenol sauren 
Charakter besitzen, in der Hauptsache als "seifenfest" angesehen wer
den (Campher, Naphthalin usw.), wahrend Schwermetallsalze wie 
Kupfer, Quecksilber- und Silbersalze, die als "Desinfektionsmittel 
erster Ordnung" durch Ionen wirksam sind, unlosliche und daher 
nahezu unwirksame Niederschlage bilden, sobald sie mit den loslichen 
Alkaliseifen in Beriihrung kommen. 

Aligemein giiltige, zusammenfassende Gesetze, die fiir die Haltbar
keit der versehiedenen Mittel im Seifenkorper maBgebend sein konn
ten, lassen sieh jedoeh nieht aufstellen, da u. a. beispielsweise aueh 
dem dureh die Anwesenheit ungesattigter Fettsauren bedingten Re
duktionsvermogen der Seife selbst und der etwaigen Reduktions- oder 
Oxydationsfahigkeit der verwandten Heilstoffe Reehnung getragen 
werden muB. In den folgenden Absehnitten sind daher die fUr die 
Verarbeitung der einzelnen Heil- und Desinfektionsmittel und ihre 
Haltbarkeit im Seifenkorper wiehtigen Faktoren jeweils im AnschluB 
an die Bespreehung ihrer Eigenschaften und ihres therapeutischen 
Wertes behandelt worden. 

Teerseifen. 
Es ist beinahe selbstverstandlieh, daB der Teer, dessen therapeu

tische Bedeutung bereits dem um Christi Geburt lebenden Celsus 1) 
bekannt war und der schon von Plinius (gest. 79 p. Chr.) in der Hi
storia naturalis mehrfaeh gegen Haarausfall und Hautkrankheiten emp
fohlen wird, schon friihzeitig fiir die Fabrikation medikamentoser Seifen 
benutzt worden ist. Denn seiner antiparasitaren, resorbierenden, Epi
dermis regenerierenden (keratoplastischen) und vornehmlieh juck
stillenden Wirkung halber findet der Teer auch heute noeh dem Strome 
der Zeiten zum Trotz bei Arzten und Laien als ein Heilmittel fiir die 
verschiedensten Dermatosen die weitgehendste Beaehtung. Teerseifen 

1) Vgl. Celsus, de medicina lib. V, 22 und lib. V, 28, 16. 
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sind somit wohl die volkstiimlichsten und verbreitetsten medikamen
Msen Seifen, indem sie in gebildeten wie in ungebildeten Schichten des 
Volkes als Allheilmittel gegen Flechten, Finnen, Pickel, Mitesser usw. 
angewandt werden, trotzdem gerade bei ihrer Anwendung eine gewisse 
Vorsicht vonnoten ist, da der Teer auf Grund unliebsamer Neben
wirkungen, insonderheit bei zarten oder gar schon irritierten Haut
partien, eine ganze Reihe strikter Kontraindikationen aufweist. Auch 
sind durchaus nicht aIle in den Handel kommenden Teerseifen als 
brauchbare Produkte zu bezeichnen und vornehmlich die ganz billigen 
sind eher schadlich als heilkraftig zu nennen. 

Unter Teer. versteht man die Produkte der trockenen Destillation 
der Steinkohle und verschiedener Holzarten, von denen neben dem 
ersteren medizinische Bedeutung lediglich der Coniferen-, Birken- und 
Buchenholzteer besitzen. Der Steinkohlenteer enthalt vornehmlich: 

I. Sauerstoffhaltige, in Alkali 15sliche Verbindungen (Phenole und 
Sauren). 

II. Sauerstofffreie Verbindungen, von denen die Chinolin- und Pyri
dinbasen mit Mineralsauren extrahierbar sind, wahrend der Rest 
hauptsachlich aus Kohlenwasserstoffen (Benzol, Naphthaliu, An
thracen, Phenanthren und ihren Homologen) besteht, die durch 
Destillation im Vacuum nach Entfernung der vorbenannten 
Bestandteile rein erhalten werden konnen. 

III. Das Pech, welches bei dieser Destillation als Riickstand hinter
bleibt. 

Die durch Destillation des Holzes gewonnenen Teerarten enthalten 
neben hochsiedenden Kohlenwasserstoffen, Phenolen und Phenolathern 
als wichtige Bestandteile Terpene, Essigsaure und Harzsauren. 

Wenn auch die Moglichkeit, daB die Wirksamkeit des Teers gerade 
in dieser seiner Reterogenitat begriindet liegt, nicht ohne aIle Wahr
scheinlichkeit ist, so darf man andrerseits doch annehmen, daB ein 
groBer Teil der genannten Bestandteile· ein fUr die Wirkung nutzloser 
Ballast ist, und daB vielleicht die unangenehmen und oft auch schad
lichen Nebenwirkungen des Teers gerade einem Teile dieser Ballast
stoffe zuzuschreiben sind. Als Nachteil des Teers und der Teerbehand
lung gilt namlich, von dem unangenehmen Geruch und der unschonen 
Farbe des Praparates ganz abgesehen, vor allem die Tatsache, daB er 
die Raut farbt, die Wasche untilgbar verfleckt und oft ganz unlieb
same Reizerscheinungen und Entziindungen der damit behandelten 
Rautpartien sowie bisweilen Intoxikationen unter Beteiligung des 
Sensoriums und des Magendarmtraktus bewirkt, die seine Anwendung 
perhorreszieren. 

Es ist daher nicht zu verwundern, daB von Arzten und Chemikern 
jahrzehntelang Versuche gemacht worden sind, den Teer durch andere 
Praparate zu ersetzen, welche eine Einschrankung dieser unangenehmen 
Eigenschaften herbeifiihren sollten. Aber aIle in diesem Sinne empfohlenen 
Ersatzmittel wie Resorcin,. Naphthol, Pyrogallol, Chrysarobin, Anthra
robin u. a., die spater noch ausfiihrlich besprochen werden sollen, waren 
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nicht imstande, den Teer im dermatologischen Arzneischatz entbehr
lich zu machen; im Gegenteil, sie haben die fUr gewisse Krankheits
falle und besonders fiir die Ekzemtherapie so wichtigen Eigenschaften 
des Praparates nur um so starker hervortreten lassen. Es blieb daher 
nichts anderes iibrig, als zu versuchen, die therapeutisch wichtigen 
Bestandteile des Praparates herauszusuchen und zu priifen, ob auch 
sie noch die unangenehmen Nebenwirkungen zeigen, oder andererseits 
durch chemische Beeinflussung, beispielsweise durch eine verstandige 
und zielbewuBte Kombination mit anderen Substanzen, zu versuchen, 
das Urprodukt von seinen lastigen Eigenschaften zu befreien, ohne 
seine therapeutische Wirkung herabzusetzen. 1m erstgenannten FaIle 
wiirde es alsdann als ein besonderer Vorteil gelten miissen, daB der 
abgeschiedene, wirksame Korper entgegen der wechselnden Zusammen
setzung des Ausgangsmaterials stets die gleichen Bestandteile aufweisen 
und auf diese Weise eine genaue Dosierung gestatten wiirde. 

Zuerst sind von Vieht in dieser Richtung Versuche gemacht wor
den!), den Teer, und zwar den Steinkohlenteer, in der genannten Weise 
zu modifizieren und ein Produkt zu schaffen, welches wohl die thera
peutischen Vorziige des Ausgangsmaterials, aber nicht seine Nachteile 
besitzen sollte. Durch eine Reihe von Reinigungsprozessen wurden die 
klebenden und farbenden Bestandteile extrahiert, das Pech, welches 
hier etwa 50-60% der Gesamtmenge ausmacht, und die relativ gif
tigen und iibelriechenden Pyridinbasen wurden entfernt und endlich 
wurde durch eine Mischung des so gereinigten Steinkohlenteers mit 
gleichen Teilen gereinigten Wacholderteers, der die entstandenen festen 
Ausscheidungen leicht verfliissigte, ein Produkt erhalten, welches unter 
dem Namen Anthrasol (Knoll & Co., Ludwigshafen a. Rh.) in der 
Teertherapie bald festen FuB fassen konnte2 ). Das Praparat ist also 
noch immer ein allerdings konstantes Gemisch aus verschiedenen Sub
stanzen, enthalt aber im groBen und ganzen nur die Phenole und Koh
lenwasserstoffe des Teers, mit deren Wirkung sich die Teerwirkung 
selbst deckt. Es ist olartig, leicht fliissig, schwach gelb gefarbt, in 
Wasser unloslich und erinnert nur durch seinen charakteristischen Ge
ruch an das Ursprungsprodukt. Die Phenole, das Phenol (Carbolsaure) 
selbst und die Kresole,· die im Steinkohlenteer besonders reichlich ent
halten sind, bedingen die juckstillende und desinfizierende Wirkung, 
wahrend nach den umfassenden chemischen und therapeutischen< Ver
suchen von Vieht und Sack3) an die Kohlenwasserstoffe und beson
ders an die fliissigen Methylnaphthaline, welche fUr die Raut ein sehr 
groBelil Durchdringungsvermogen besitzen, die spezifische dermato
logische Teerwirkung gebunden ist. 

Ob diese Angaben allerdings in all ihren Teilen aufrecht zu erhalten 
sind, diirfte zweifelhaft sein, da mit verschiedenen Pilzen (Penicillium 

1) H. Vieht, Die dermatologisch wichtigen Bestandteile des Teers und die 
Darstellung des Anthrasols. Therapie der Gegenwart 1903, Nr. 12. 

2) D. R. P. Nr. 166975. 
3) Sack und Vieth, Munch. Moo. Wochenschr. 1903, Nr. 18. 
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glaucum und Mucor mucedo) auf kiinstlichen NahrbOden angestellte 
Kulturversuche Seidenschn urs1) ergeben haben, daB die Anwesen
heit der sauren, in Natronlauge lOslichen Korper im Steinkohlenteerol 
fUr die antiseptische Wirkung desselben so gut wie nebensachlich ist, 
und daB dem von seinen sauren Bestandteilen befreiten 01 ebenfalls 
eine hohe desinfizierende Wirkung zukommt. Diese Tatsache kann 
erklart werden durch den Umstand, daB die unzweifelhaft feststehende 
antiseptische Wirkung der Carbolsaure und der hoher homologen Kre
sole aus den eingangs erorterten Griinden nur in waBriger Losung in 
Erscheinung tritt, in einer Ollosung aber nicht zur Geltung kommen 
kann. Jedenfalls sind also auch die hochsiedenden Anteile der neu
tralen Steinkohlenteerole vorziigliche Desinfektionsmittel, deren Wir
kung voll ausgenutzt wird, wenn sie in einer Seifenemulsion zur An
wendung gelangen. 

Es ist selbstverstandlich, daB sich die Seifenindustrie sehr schnell 
des Anthrasols bemachtigte, da es mit Hilfe dieses Produktes ge
lingt, farblose Teerseifen herzustellen, welche allein durch ihren Geruch 
auf ihren Teergehalt hinweisen und die durchaus berufen sind, an die 
Stelle der alten schwarzen Teerseifen zu treten. Ihre Vorziige diesen 
gegeniiber bestehen vornehmlich in der Reizlosigkeit, auch sind sie 
ohne schadliche Nebenwirkung und sollen den ersteren an therapeu
tischer Wirksamkeit nicht das Geringste nachgeben. 

Ganz vollkommen ist, wie wir sehen, das Anthrasol allerdings nicht. 
Denn wenn seine Anwendung auch von vornherein viele V orteile bietet, 
so ist doch der vielen lastige Teergeruch noch nicht beseitigt. Auch 
das Liantral (P. Beiersdorf & Co., Hamburg), ein durch Benzolextrak
tion gereinigtes und dem Anthrasol ahnliches Steinkohlenteerpraparat, 
welches wie dieses die charakteristische Teerwirkung besitzt, weist den
selben Mangel auf. Ein iiberlegener Nebenbuhler scheint aber neuer
dings dem Anthrasol in dem Pitral (Dresdener Chemisches Labora
torium Lingner) erwachsen zu sein, das als ein ganzlich ungiftiges neu
trales Teerol vor dem ersteren den groBen Vorzug fast volliger Geruch
losigkeit besitzt2). Es ist frei von Phenolen, Sauren und anderen che
misch und therapeutisch nicht indifferenten Korpern, und besitzt, wie 
die klinischen Erfahrungen gezeigt haben, als ein Praparat des stark 
wirkenden Nadelholzteers (Pix liquida) dessen spezifische Wirkungen 
in vollem MaBe, ohne irgendwelche Na,chteile in Form unangenehmer 
Begleiterscheinungen aufzuweisen. Auch die farbenden Substanzen 
sind aus dem Produkte entfernt, wahrend die wirksamen Bestandteile 
in chemischer und pharmakodynamischer Hinsicht unverandert ge
blieben sind. In Verbindung mit 90 % fliissiger Kaliseife und etwas 
Kaliumcarbonat hat es unter dem Namen "Pixavon hell" als Cos
meticum schnell iiberall Eingang gefunden und ist als solches seiner 

1) Seidenschnur, Die 6konomische Trankung von Holz mit TeeroI. Zeitschr. 
f. angew. Chemie 1901, S. 437 u. 488. - Ders., Zur Frage der Holzkonservierung, 
Chemikerztg. 1909, S. 70l. 

2) M. Joseph, Uber Pitral. Dermatol. Zentralbl. 1909, Nr. 12, S.354. 
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angenehmen goldgelben Farbung und seines erfrischenden Geruches 
halber recht geschatzt. Als Therapeuticum hat es sich besonders be
wahrt bei Haarerkrankungen, insonderheit bei del' Sebon-hoe der Kopf
haut, die als die allerhaufigste Ursache des Haarausfalls angesehen 
werden darf und nach Unnas jetzt wohl allgemein geteilter Ansicht 
einen entziindlichen Zustand del' knauelformigen Driisen darstellt, 
der auch an anderen Korpen-egionen zu den bekannten sebon-hoischen 
Dermatosen fiihrt und wahrscheinlich bakteriellen Ursprungs ist. 

Wie schon oben gesagt, ist es abel' auch ohne mechanische Reini
gungsmethoden moglich, dem Teer seine unangenehmen Nebenwirkun
gen zu nehmen, namlich durch chemische Veranderung der Aus
gangssubstanz. Es lag hier nun nahe, den Formaldehyd, einen Korper, 
cler ebenfalls aus den bei del' Trockendestillation des Holzes erhaltenen 
Nebenprodukten gewonnen wird, als Kombinationsmittel heranzu
ziehen, da derselbe, wie aus analogen Fallen hinreichend bekannt war, 
in der Tat imstande ist, die atzende und reizende Wirkung eines Kor
pel's aufzuheben, indem er mit ihm eine chemische Verbindung ein
geht. Es sei bier z. B. nul' erinnert an die diesbeziiglichen Verbindungen 
des Phenols und seiner Homologen, die spateI' noch ausfiihrlicher be
sprochen werden, sowie an den im giinstigen Sinne veranderten Cha
rakter, den diese Verbindungen unbeschadet ihrer arzneilichen Wirkung 
dem Ausgangsmaterial gegeniiber aufweisen, odeI' an die Eigenschaften, 
welche die Citronensaure von del' Methylencitronensaure unterscheiden, 
einer Verbindung del' ersteren mit Formaldehyd. 

Auch in dem vorliegenden Fall gliickte es del' chemischen Industrie, 
durch eine analoge Kondensation del' Rohteere das Ausgangsmaterial 
in therapeutischer Hinsicht nicht unwesentlich zu verbessern, indem 
die Verbindung mit Formaldehyd den verschiedenen Bestandteilen des 
Teers zunachst die Fahigkeit nimmt, lokale Reizungen zu erzeugen 
und indem sie ferner dem Produkt nur eine geringe Moglichkeit laBt, 
resorptive Nebenwirkungen auszulOsen. Bei del' Verbindung del' ein
zelnen Bestandteile mit dem Formaldehyd bilden sich namlich hoch
molekulare Korper, die vom Organismus nicht so schnell wie die ersteren 
aufgenommen werden, und zweitens setzt die Einschaltung von Me
thylengruppen, wie sie durch die Reaktion bedingt ist, die Giftwirkung 
des Produktes erheblich herab. Gleichzeitig mit dem Kondensations
prozeB findet sodann auch eine Desodorierung statt, so daB del' pene
tranteTeergeruch fast ganz aus dell verwandtenRohteeren verschwindet. 

Das Dresdener Chemische Laboratorium Lingner bringt seit eini
gel' Zeit ein Produkt in den Handel, das in dem geschilderten Sinne 
durch Kondensation des offizinellen, nach del' alten Methode in Meilern 
gewonnenen Nadelholzteers (Pix liquida) mit Formaldehyd unter Zu
satz von Kondensationsmitteln (Sauren oder Alkalien) gewonnen wird1) 

und frei von allen Nebenwirkungen ist. Das Pittylen (~nina der 
Teer) genannte Praparat stellt ein lockeres, amorphes Pulver von 

1) D. R. P. Nr. 161939 und 233329. 
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gelbbrauner Farbe und schwachem, eigentiimlichem, kaum an Teer er
innerndem Geruch dar. Wie das Material, aus dem es hergestellt wurde, 
ist es jedoch keineswegs eine einheitliche Substanz, stellt vielmehr ein 
Gemenge der verschiedenartigen Korper dar, die auch in dem ver
wand ten Teer vorhanden waren, und deren jeder sich seiner Konsti
tution entsprechend mit dem Formaldehyd verbunden hat. Wie oben 
erwahnt, diirften wohl vorwiegend die Methylenverbindungen der im 
Nadelholzteer besonders reichlich enthaltenen Harzsauren den Haupt
bestandteil des Produktes bilden, neben denen aber auch Diphenyl
methanderivate der gleichfalls in groBerer Menge vorhandenen aro
matischen Kohlenwasserstoffe zugegen sind. In geringerem MaBe sind 
fernerhin vorhanden die Verbindungen welche die im Nadelholz
teer nur wenig enthaltenen Phenole und phenolartigen Korper mit 
dem Formaldehyd eingehen, ferner die Verbindungen der alipha
tischen Sauren, wie Essigsaure, Propionsaure usw. und der im Nadel
holzteer vorhandenen Ketone und Aldehyde, die sich wahrschein
lich samtlich in Methylen- oder Anhydromethylenverbindungen ver
wandelt haben. Auch die farbenden Bestandteile des Teers haben 
an der Reaktion teilgenommen, so daB durch die Kondensation 
mit Formaldehyd die Farbekraft des Produktes ebenfalls herab
gesetzt ist. 

Es ist nun eine charakteristische Eigentiimlichkeit des Pittylens, 
in verdiinnten Laugen und Seifenlosungen loslich zu sein. Es bilden 
hier offenbar die Kondensationsprodukte der vorhandenen Harzsauren, 
Phenole usw. mit dem vorhandenen Alkali wasserlosliche Verbindungen, 
wobei die sonst noch vorhandenen, an sich vielleicht nicht 16slichen 
Verbindungen der Kohlenwasserstoffe ebenfalls in Losung gehen. In
folgedessen findet das Praparat auch weiteste Anwendung in Form von 
festen und fliissigen Pittylenseifen, die dunkelbraun und fast geruch
los sind und das Praparat vollkommen gelost enthalten, so daB es zu 
voller Wirkung gelangen kann. In der Tat haben sich diese Seifen 
nach J 0 s e phI ) bei den verschiedensten Dermatosen vorziiglich be
wahrt. Reizungen der Haut sind sehr selten, wahrend die spezifisch 
juckstillende und keratoplastische Teerwirkung in ihnen voll enthalten 
ist. Auf die Tatsache, daB das Seifenalkali aus der inkorporierten 
Verbindung langsam wieder Formaldehyd abspaltet, der dann einen 
Teil der ihm eigenen physiologischen Wirkungen entfaltet, solI spater 
nochmals zuriickgekommen werden. 

In Verbindung mit fliissiger Kaliseife erschien das Pittylen zuerst 
als Pixavon2 ) im Handel. Dies Praparat ist jedoch aus langem Frauen
haar nur schwierig auszuwaschen und fiir weilles Haar unbrauchbar, 
weil es dasselbe nach mehrfacher Benutzung gelb farbt. Es ist daher 
wohl heute vollkommen durch das oben besprochene helle Pixavon er
setzt, das diese Mangel nicht aufweist. 

1) M. Joseph, Dber Pittylen, ein neues Teerpraparat. Dermatol. Zentralbl. 
1905, Nr. 3, S. 66. 

2) D. R. P. Nr. 184269 und 186263. 
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Ein Praparat, das eine ahnliohe Zusammensetzung besitzt, wie das 
eben besproohene Pittylen ist das Empyroform (Chemisohe Fabrik 
auf Aktien vorm. E. Sohering, Berlin) ein trookenes, graubraunes, in 
Wasser aber unlosliohes Pulver, das auoh den unangenehmen Geruoh 
seines Ausgangsmaterials nioht ganz vermissen HiBt. Es ist ein Kon
densationsprodukt von Formaldehyd mit Laubholzteer (Oleum rusoi), 
dessen therapeutisohe und antiseptisohe Wirkung vornehmlioh durch 
das Guajacol, den BrenzcatechinmonomethyIather, bedingt ist. In 
dem Praparat selbst ist diese Wirkung jedoch etwas geschwacht und 
besondere Vorziige hat es den bereits besprochenen gegeniiber kaum 
aufzuweisen. 

Aber die Reihe der Teerarten und Teerpraparate, welche fUr die 
Seifenfabrikation Verwendung finden, ist mit den genannten keines
wegs erschOpft. So enthalt die nach dem D.R.P. Nr. 179672 herge
stellte Teerseife (KeBler & Co., Berlin) einen Teer, der durch trockene 
Destillation von Torf gewonnen wird und im Gegensatz zum Holzteer 
keine freie Essigsaure enthalten solI. Unter dem Namen Fagacid 
bringt die Firma Dr. Noerdlinger in Florsheim a. M. einen aus Buchen
holzteer nach dem Oxydationsverfahren des D.R.P. Nr. 163446 und 
seiner Zusatzpatente gewonnenen, festen, pechartigen Korper auf den 
Markt, der auf Grund seines schwach sauren Charakters seifenartige 
Alkalisalze zu bilden vermag und in dieser Beziehung dem Kolophonium 
sehr ahnlich ist. Diese Alkalisalze (Fagate) sind feste, schwarze, in 
Wasser leicht losliche Korper, und besitzen antiseptische Eigenschaften. 
Da sie den Fettseifen in beliebig groBer Menge zugesetzt werden kon
nen, sind sie fUr die Herstellung antiseptischer Stiickseifen mit hohem 
Teergehalt wertvoll. Die diesbeziiglichen Seifen werden, falls die trooke
nen Fagate (fUr Seifenpulver und pilierte Seifen) selbst nicht zur An
wendung gelangen sollen, zweckmaBig in der Weise hergestellt, daB 
man durch Auflosung von Fagacid in hellien konzentrierten Laugen 
zuerst die entsprechenden Alkaliverbindungen herstellt und diese Lo
sungen entweder mit solchen von Fettseifen zusammenbringt, oder die 
Fagacidalkalilosungen, welche entsprechende Mengen freies Alkali ent
halten, mit entsprechenden Mengen freier Fettsaure verbindet. 

Auch das Kreosot, eine vornehmlich aus dem Buchenholzteer 
durch fraktionierte Destillation gewonnene farblose, olartige, phenol
(Guajacol) reiche Fliissigkeit (Kp. 205-220°) findet trotz seines hOchst 
unangenehmen Geruches vielfache Verwendung als Ersatzpraparat bei 
der Teerseifenfabrikation. Seine Wirkung auf die Haut ist eine der 
Teerwirkung analoge, an Desinfektionskraft iibertrifft es denselben 
aber nicht unwesentlieh. 

Alles in allem sind die besprochenen Praparate also samtlich zur 
Fabrikation von Teerseifen geeignet, die ihrerseits wieder im allge
meinen haltbare Praparate sind und ihre spezifisehe Teerwirkung nicht 
verlieren konnen. Denn die Umwandlungen, welche die verwandten 
Teerarten beim WaschprozeB erfahren dUrften, sind so geringfligiger 
und therapeutiseh unbedeutender Art, daB sie praktisch nicht in Frage 
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kommen. Allerdings solI sich der Fabrikant ebenso wie der Konsument 
solcher Seifen bewuBt sein, daB die besprochenen Praparate, wenn sie 
auch samtlich echte Teerwirkung besitzen, ihren Bestandteilen ent
sprechend, in der .Art und dem Grade dieser Wirkung dennoch Unter
schiede auiweisen, indem der Steinkohlenteer dem groBeren Gehalt an 
Phenolen und Kohlenwasserstoffen, der Laubholzteer dem Guajacol
gehalt und der Nadelholzteer neben dem Phenolgehalt auch dem Ge
halt an Harzsauren seine Wirkung verdankt. Diese Unterschiede treten 
auch deutlich zutage in dem Grade der baktericiden Wirkung, die bei 
den wasserloslichen Praparaten an sich zu beobachten ist, bei den in 
Wasser unloslichen aber ebenfalls in Erscheinung tritt, wenn sie in 
einer Seifenemulsion zur Verwendung gelangen. Da diese Wirkung je
doch nur ein Teil der Gesamtwirkung ist, der bei der Anwendung 
von Teerpraparaten am wenigsten in Frage kommt, solI hier nicht naher 
daraui eingegangen werden. 

Die Fabrikation der Seifen elbst bietet kaum Schwierigkeiten. Sie 
werden in fester und fliissiger Form hergestellt und vornehmlich die 
farblos fliissigen sind unter den verschiedensten Namen (Albopixol, 
Pixosapol u. a.) am Markte zu finden. Bei der Anfertigung pilierter 
Fettseifen unter Verwendung von Rohteeren ist lediglich daraui zu 
achten, daB die Grundseifenspane einen gewissen Feuchtigkeitsgrad 
besitzen, da die fertige Seife sonst zu schwer aus der Peloteuse tritt. 
Bei der Herstellung der billigen CocosoIteerseifen, deren Fabrikation 
besser ganz unterbleiben sollte, ist der Teer unter schnellem Riihren 
der gut verbundenen Seife zuzumischen und diese sofort zu formen, 
da sich die Seife bei langerem Riihren trennt. Als Grundlage fUr die 
fliissigen Seifen dient, soweit nicht die genannten wasserloslichen Pra
parate verwandt werden, am besten eine alkoholische Olivenolkaliseife, 
welche zweckdienlich einen Zusatz von Glycerin erhalt und 5-10% 
der gereinigten Teerarten auizunehmen imstande ist. 

Dber die Fabrikation der beliebten Teerschwefelseifen und ihre 
therapeutischen Vorteile wird naheres in einem spateren Abschnitt mit
geteilt. 

Phenolseifenpraparate. 
Die vielseitige Verwendung, welche die Carbolsaure seit ihrer Ein

fUhrung durch Lister (1867) als Antisepticum gefunden hat, hat na
tiirlicherweise auch Veranlassung gegeben fUr die Fabrikation von 
Carbolseifen, welche sich als Desinfektionsmittel auch heute noch -
und zwar in Form von Stiickseifen durchaus mit Unrecht - allgemeiner 
Beliebtheit erfreuen. 

Das Phenol (Carbolsaure, Phenylalkohol, C6Hl}OH), das aus dem 
Steinkohlenteer isoliert, aber auch synthetisch gewonnen wird, kry
stallisiert in langen, farblosen, an der Luit sich rotlich farbenden Nadeln 
vom Schmelzpunkt 42° und vom Siedepunkt 180°. Es ist loslich in 
Wasser (im Verhaltnis 6 : 100), Alkohol, Ather, fetten und atherischen 
Olen, besitzt charakteristischen Geruch, brennenden Geschmack und in 
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mehrprozentiger waBriger Losung stark antiseptische Wirkung 1). 
Diese Wirkung iibertrifft diejenige gleichprozentiger Losungen des 
Xthylalkohols nicht unbetrachtlich, da ganz allgemein durch den Er
satz aliphatischer Reste (Alkyl) durch solche aromatischer Natur (Aryl) 
die Lipoidloslichkeit, und damit der bactericide Effekt chemischer Ver
bindungen gesteigert wird. In Xtzalkalien lost sich das Phenol auf 
Grund seines sauren Charakters zu den entsprechenden Phenolalkali
salzen (z. B. C6H50Na), welche stark atzend wirken, in ihrer Des
infektionskraft aber wesentlich geschwacht sind, da die antiseptische 
Wirkung des Phenols nicht durch das Ion C6HsO, sondern lediglich 
durch das ungespaltene Molekiil bedingt wird. 

Es ergibt sich also schon aus dieser Angabe, daB geringprozentige 
Carbolseifen beim WaschprozeB unmoglich desinfizierend wirken kon
nen, und die Kritik, welche sie von seiten del' Arztewelt erfahren haben, 
kann daher kaum iiberraschen. Unna sagt z. B. in seiner schon 
mehrfach zitierten Abhandlung "Uber Medizinische Seifen", daB er 
noch keine Carbolseife gefunden habe, die auch nul' den diirftigsten 
Anspriichen geniigte, und mit ihm bezeichnen viele andere (Jessner, 
B u z z i usw.) die Car bolseifen als fiir antiseptische Z wecke unzu ver
lassig und unbrauchbar. 

Trotzdem abel' besitzt del' Zusatz von Seife zur Carbolsaure nicht 
immer einen vernichtenden EinfluB auf die antiseptische Wirkung des 
Mittels und ganz allgemein del' Mittel vom Phenoltypus. Ein maBiger 
Zusatz erhoht vielmehr die Desinfektionskraft nicht unwesentlich! 
Dabei bcsitzen Seifenlosungen ein groBes Losungsvermogen fiir Car
bolsaure, 1 Liter 5 proz. Seifenlosung vermag beispielsweise 600 g 
Carbolsaure zu P/2 Liter Fliissigkeit aufzuslosen2), und Kaliseife (sapo 
kalinus des deutschen Arzneibuches) verfliissigt sich mit reiner Carbol
saure sehr leicht, so daB Losungen bis zum Verhaltnis 1 : 3 bei ge
wohnlicher Temperatur erhalten werden konnen. In bezug auf die 
Desinfektionskraft besitzen diese Mischungen jedoch ein Optimum bei 
einem Verhaltnis von Seife und Carbolsaure wie 1: 1, indem eine Seife 
mit 50 % Carbolsaure in 4 proz. Losung einer 5 proz. waBrigen Carbol
saurelosung aquivalent ist. Nach Heller3) kann diese Wirkung dadurch 
zustande kommen, daB die zu desinfizierenden Objekte der wirksamen 
Substanz - den Phenolen - leichter zuganglich gemacht werden, oder, 
was auch hier schon eingangs als das Wahrscheinlichere hingestellt ist, 
daB aus Seife und Phenol ein neuer, kompliziert zusammengesetzter 
Korper hl.iherer Desinfektionskraft gebildet wird, wie man das wohl 
auch bei der Verfliissigung del' Phenole durch verschiedene Natron
salze insbesondere del' organischen Sulfosauren (Solveole) wird annehmen 
miissen. 

1) Eine 1 proz. Carbolsaurelosung totet Staphylokokken vollstandig jedoch erst 
in 90 Minuten abo cf. Laubenheimer, PhenolealsDesinfektionsmittel. 1909. S. 78. 

2) Vgl. Triollet, Bull. des scienc. pharmacologiques 1901. 
3) Heller, Uber die Bedeutung des Seifenzusatzes zu Desinfektionsmitteln. 

Arch. f. Hyg. llH3, Bd.47, S.213. 
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Trotzdem aber ist die Herstellung von geringprozentigen und den
noch wirksamen Phenolseifen nicht durchaus unmoglich, obwohl die 
Phenole ganz allgemein durch groBere Mengen Alkali und Seife eine 
bedeutende Herabminderung ihres Desinfektionswerles erfahren. Man 
kann zu recht brauchbaren Fabrikaten gelangen, wenn man Sorge tragt. 
daB die genannte Abschwachung gering bleibt im VerhaItnis zu dem 
Desinfektionswert des Praparates selbst, indem man diesen letzteren 
durch innere Substitution, d. h. durch die Einfiihrung chemischer 
Gruppen, welche die LipoidlOslichkeit des Praparates erhOhen, nach 
Moglichkeit kraftigt. 

Solche Steigerung der Desinfektionskraft wird, wenn auch noch 
nicht in genugendem MaBe, beispielsweise schon eneicht durch die 
EinfUhrung einer Methylgruppe (CHa) in den Benzolkern des Phenols. 
Man gelangt so zu den drei isomeren Kresolen (Methylphenolen), 

OH OH OH 
/~CH (~I /~ I) 3 I I 
~ ~/CH3 ~/ 

CHa 
Ol'thokresol Metakresol Parakl'esol 

die fUr die Desinfektionspraxis neben dem Phenol groBe Bedeutung 
gewonnen haben. Vornehmlich das nach der Abscheidung der Carbol
saureund der Kohlenwasserstoffe hinterbleibende Produkt, das friiher 
falschlicherweise vielfach als "rohe Carbolsaure" bezeichnet wurde und 
neben einigen anderen schwer fluchtigen Produkten des Steinkohlen
teers (Naphthalin und Pyridine) etwa 90% eines Gemisches der obigen 
drei isomeren Kresole enthalt, findet als Rohkresol (Cresolum cru
dum) fur die Fabrikation von Desinfektionsmitteln vielfach Verwen
dung. 

Man hat schon friih die starke Desinfektionskraft dieses billigen Pro
duktes erkannt, aber die Schwerloslichkeit desselben stand anfangs 
seiner Verwertung recht hinderlich im Wege. Das reine Orthokresol 
lost sich nach Gruber!) nur zu etwa 2,5% in Wasser und die Loslich
keit del' beiden anderen Isomeren ist noch geringer (Metakresol 0,53%, 
Parakresoll,8%). Diesem Ubelstand kam nun wieder die schon oben 
erwahnte Eigentumlichkeit der Kaliseife (Fett- und Harzseife) zu Hilfe, 
sich mit dem Phenol und seine Homologen zu verflussigen und die 
letzteren wasserloslich zu machen, und es entstanden so eine Unzahl 
von Praparaten, unter denen der offizinelle Liquor cresoli sapona
tus und das Lysol (Schiilke & Mayr, Hamburg) die beachtenswerte
sten sind. Fur das erstere wird im Deutschen Arzneibuch folgende V or
schrift gegeben. 1m Wasserbad wird 1 Tell Kaliseife erhitzt und in 
kIeinen Antellen 1 Tell (Teerol-)Kresol so lange darin verruhrt, bis 
eine gleichillaBige von ungeloster Seife freie Mischung entsteht. Das 
mit dem Namen Lysol bezeichnete Praparat wird nach dem Verfahren 

1) Gruber, Uber die Loslichkeit der Kresole in Wasser und iiber die Ver· 
wendung ihrer wiiBrigen Losungen zur Desinfektion. Arch. f. Hyg. 1893. S. 619. 
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des D.R.P. Nr. 52129 in der Weise hergestellt, daB man Teerol (tech. 
nisches Trikresol vom Siedepunkt 187-210°) mit Leinol oder einem 
Fett mischt und mit einer konzentrierten Kalilosung bei Gegenwart 
von Alkohol so lange zum Sieden erhitzt, bis vollstandige Verseifung 
eingetreten ist und das Endprodukt sich glatt in Wasser lost. Beide 
Praparate bilden eine olartige Fliissigkeit von brauner Farbe mit dem 
eigenartigen Geruch des Rohkresols. Sie sind beide in Wasser klar los· 
lich und sollen fiir Desinfektionszwecke in 5-10proz. Losungen ver
wendet werden. 

Die 0 bige V orschrift des Deutschen Arzneibuches ist fiir Herstellung 
kleinerer Mengen Kresolseifenlosung in der Tat recht empfehlenswert. 
Bei der Fabrikation groBerer Mengen kommt man jedoch billiger zum 
Ziele, wenn man die Seife frisch herstellt und das Kresol zusetzt, ehe 
die Seife festgeworden ist. Ein ganz geringer Zusatz von Kresol geniigt 
schon, um die frisch hergestellte Seife vollstandig zu verfliissigen, so 
daB man die warme Schmelze der iibrigen Kresolmenge leicht mit dem 
schon verfliissigten Produkte mischen kann. Es ist sogar nicht einmal 
notig, die Verseifung ganz zu beendigen, wenn man die Kresolseifen
losung einige Tage stehen lassen kann. Man kocht das Leinol mit der 
hochstens 15gradigen Kalilauge, bis die Mischung zu schaumen be
ginnt und eine Probe mit einem gleichen Teil Kresol auch nach dem 
Abkiihlen eine klare Losung ergibt. Der Zusatz von Spiritus, wie ihn 
das Arzneibuch bei der Verseifung vorschreibt, kann ohne Bedenken 
fortgelassen werden. Die unfertige Kaliseife wird dann mit dem Kresol 
vermischt und 1-2 Tage unter zeitweiligem Umriihren stehen gelassen, 
bis sich eine Probe in destilliertem Wasser klar lost. 

Von den genannten Kresolseifenlosungen zeigten nun leider vor
nehmlich die nach der V orschrift des Arzneibuches angefertigten Pra
parate bisweilen nicht geringe Schwankungen ihres Desinfektionswertes, 
die entweder durch eine ungleichmaBige Zusammensetzung des ver
wandten Rohkresols1), oder durch etwa vorhandenes iiberschiissiges Al· 
kali der Kaliseife, das zur Bildung von Kresolalkali fiihrt, veranlaBt 
sein konnten2). Um daher eine gleichmaBige Zusammensetzung und 
zugleich eine starke Desinfektionswirkung zu garantieren, erschien am 
19. Oktober 1907 ein preuBischer MinisterialerlaB mit der Vorschrift 
einer neuen Kresolseife fiir Hebammen. Fiir diese Seife, die frisch unter 
Zusatz von Alkohol zu bereiten ist, soll, urn das als minderwertig er
achtete Orthokresol auszuschlieBen, ein Kresol vom Siedepunkt 199 bis 
204 ° verwendet werden, doch darf es heute als ziemlich sicher gelten, 

1) Fischer und Koske, Untersuchungen liber die sogenannte rohe Carbol
saure mit besonderer Berlicksichtigung ihrer Verwendung zur Desinfektion von 
Eisenbahn-Viehtransportwagen. Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheits
amte 19, S. 603. 1903. - Fehrs, Dber den Desinfektionswert verschiedener Han
delsmarken von Liquor cresoli saponatus des deutschen Arzneibuches. Zentralbl. f. 
Bakteriologie u. Parasitenkunde 37, S. 730. 

2) Schneider, Phenole in Verbindung mit Sauren und Gemischen mit Seifen 
vom chemischen und bakteriologischen Standpunkte aus. Zeitschr. f. Hygiene u. 
Infektionskrankh. 53, S. 116. 1906. 
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daB diese Seife dem bis dahin obligatorischen Lysol an Wirkung zum 
wenigsten nicht uberlegen ist. 

Wenn demnach die Desinfektionskraft der genannten Praparate als 
ffir die Praxis ausreichend erachtet wird, so spricht andererseits doch, 
von ihrem unangenehmen Geruch ganz abgesehen, gegen ihre Allge
meinverwendung die Tatsache, daB diese Losungen die Hande beim 
Gebrauch stark schlupfrig machen. Alie Versuche, diese Schlupfrigkeit 
durch Zusatze beispielsweise von Fettsauren oder durch Ersatzmittel 
fiir die Seife aufzuheben und so zu neutralen Produkten zu gelangen, 
haben einen wirklichen Erfolg nicht gehabt, da diese Zusatze oder Er
satzmittel einerseits als solche zu teuer waren, andererseits aber auch 
die Desinfektionskraft nicht unbedeutend beeintrachtigten. 

Die Giftigkeit dagegen, welche ubrigens geringer ist als die aqui
valenter CarbolsaurelOsungen, wird man diesen Praparaten kaum zum 
V orwurf machen durfen, denn es ist nicht anzunehmen, daB es je ge
lingen wird, ein Mittel zu synthetisieren, das Bakterien vernichtet und 
ffir Organzelien volikommen ungiftig ist. Starke Bakteriengifte werden 
stets auch starke Korpergifte sein. 

Neben den besprochenen Kresolseifenpraparaten ist unter den ahn
lich zusammengesetzten Produkten dieser Klasse, £iir deren Hersteliung 
eine Unzahl von Rezepten existiert und die unter den verschiedensten 
Namen im Handel anzutreffen sind (Bazillol, Krelution, Kresapol, 
Sapocarbol u. a.) als altester Reprasentant noch hervorzuheben das 
durch die Firma Pearson & Co. in Hamburg von England her einge
fiihrte Kreolin. Fur die Fabrikation dieses Praparates wird ein an 
Kohlenwasserstoffen reiches Teerol verwandt, das in der zum "Auf
schluB" benutzten konzentrierten Harzseife wohlloslich ist. Beim Ver
diinnen mit Wasser bleiben jedoch lediglich die Kresole gelost, wahrend 
sich die Kohlenwasserstoffe in feinen Tropfchen ausscheiden, so daB 
das Gemisch das Aussehen einer Emulsion annimmt, eine Erscheinung, 
die in gewissem Sinne als Nachteil den vorbesprochenen Mitteln gegen
iiber gelten kann. 

Auf Grund der oben erwahnten Tatsache, daB ein iiber 50% hinaus
gehender Seifenzusatz die Desinfektionskraft der Kresole, wie alier 
Phenolhomologen iiberhaupt, stark beeintrachtigt, ist es selbstverstand
lich, daB 3-5% Lysol-Toilettenseifen eine antiseptische Wirkung 
nicht besitzen konnen, und daB ihre Fabrikation zu Desinfektions
zwecken daher besser unterbleibt. Noch brauchbar £iir diese Zwecke 
ist jedoch die beispielsweise als Lysopast (C. Fr. Hausmann, St. Galien) 
bezeichnete,. transparente, braune Masse, die 90% Lysol enthii.lt, das 
durch Vermischen mit 10% einer neutralen Seife in eine geleeartige 
Form iibergefiihrt worden ist. 

Neben den bisher besprochenen Kresolseifenlosungen besitzen aber 
auch einige Kresolseifenpraparate in fester Form Interesse, weil sie 
eine konstante und verhaltnismaBig einfaoh zu kontrollierende Zu
sammensetzung aufweisen, leicht und genau dosierbar, in Wasser gut 
laslich, relativ ungiftig und reizlos sind. Als Metakalin (Farben-

S e h r aut h. lledikamentose Selien. 5 
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fabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld) ist das Gemisch aus 
80% einer krystallinischen Doppelverbindung von Metakresol und 
Metakresolkalium der Formel 3 C6H 4(OH)CH3 • C6H4(OK)CH3 mit 
20% Seifenpulver bekannt geworden, das desinfektorisch dem Lysol 
vollig gleichwertig istl). Mit dem Namen Para-Lysol wurde ein 
Praparat bezeichnet, das eine analoge Verbindung von 85% Para
Kresol mit 15% Seife (SchUlke & Mayr, Hamburg) darstellt, und das 
dem an sich kraftiger wirksamen Metakalin auf Grund des hoheren 
Kresolgehaltes an Desinfektionskraft nicht nachsteht.2 ) 

Aber mit den hier besprochenen Kresolen ist die Reihe der fiir die 
Desinfektionspraxis brauchbaren Homologen des Phenols in keiner 
Weise erschOpft. Neben einigen synthetisch leicht zuganglichen Stoffen 
(den Propylphenolen und -Kresolen) verdient insonderheit das Thymol, 
ein Methylisopropylphenol der Formel 

OHa 
/" 

l)OH 
OaH 7 

Beachtung, da es die bisher besprochenen Antiseptica an Wirkung nicht 
unwesentlich iibertrifft. Das Thymol, das ill GroBen aus dem Samen 
des indischen Ajowan gewonnen wird, bildet groBe, farblose, nach 
Thymian riechende Krystalle yom Schmelzpunkt 50 0 und yom Siede
punkt 232 0 • Es ist leicht loslich in Alkohol, Ather und organischen 
Solventien, in Wasser jedoch schwer lOslich im Verhaltnis 1 : 1100. 
Seine antiseptischen Eigenschaften sind vornehmlich aus den exakten 
Untersuchungen Robert Kochs3 ) bekannt, die geringe Loslichkeit 
der Substanz in Wasser und auch in den iiblichen Seifenlosungen stand 
jedoch bisher seiner Allgemeinverwendung hindernd im Wege. Die 
Untersuchungen Laubenheimers haben aber gezeigt, daB sich mit 
Hille der friiher besprochenen, dem Ricinusol verwandten Seifen Lo
sungen jeder beliebigen Konzentration herstellen lassen, 25-50% 
Losungen sind hellbraune olige Fliissigkeiten, die mit destilliertem 
Wasser klare Verdiinnungen ergeben. 

Eine sehr bedeutende Desinfektionskraft besitzen auch die Xyle
nole (Dimethylphenole) von der Formel 

/CHs 
06H3"OHa 

OR 

die im Steinkohlenteer natiirlich vorkommen, aber wie alle Praparate 
dieser Gruppe auch synthetisch leicht zuganglich sind. Auffallender
weise lassen sie sich wie die Kresole auch durch gewohnliche Seifen 

1) Wesenberg, Metakalin, ein festes Kresolsei£enpraparat. Zentralbl. fiir 
Bakteriologie u. Parasitenkunde. Originale 38, S. 612. 

2) Nieter, Dber die Verwendung von Para-Lysol, einem festen Kresolseifen
praparat, zu Desinfektionszwecken. Hygienische Rundschau 17, S.451. 1907. 

3) Robert Koch, Dber Desin£ektion. Mitteilungen aus dem Kaiserlichen Ge
sundheitsamte 1, S. 234. 1881. 
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"aufschlieBen", doch stehen nach La u b e nh ei mer diese Seifenlosungen 
den aquivalenten Ricinusseifenpraparaten an Desinfektionskraft nacho 
Die Xylenolseifenlosungen sind ebenfalls hellbraune, klare Fliissigkeiten 
von olartiger Konsistenz, besitzen einen angenehm aromatischen Ge
ruch und sind in jedem Verhaltnis wasserloslich. Vornehmlich die 
Metaxylenole (asymmetrisch 1.3.4., symmetrisch 1.3.5.) stellen Desin
fektionsmittel von relativ geringer Giftwirkung und hervorragender 
Wirksamkeit dar. Die letztere tritt in der folgenden Tabelle deutlich 
in Erscheinung, doch ist dabei zu beachten, daB das Phenol in waB
riger Losung, das Kresol in Form von Lysol und die beiden anderen 
Praparate nach AufschluB durch etwa 50% ricinolsulfosaures Kali zur 
Anwendung kamen. Staphylokokken wurden abgetotet durch eine 
1 proz. Losung (bezogen auf das geloste Phenolliomologe) 

von Phenol Kresol Thymol m-Xylenol (1. 3. 4.) 
in 90' 5' 3' 30". 

Es erhellt also, daB die beiden letztgenannten Praparate, falls es ihr 
Preis zulaBt, wohl imstande sind, das Kresol in den Kresolseifenlosungen 
mit Vorteil zu ersetzen, zumal der lastige Geruch des ersteren durch 
solchen Ersatz ebenfalls in angenehmer Weise geandert wird. Fiir 
die Herstellung geringprozentiger antiseptischer Stiickseifen geniigen 
jedoch auch sie noch nicht ganz, da sie durch Alkali und Seife 
noch immer eine erhebliche Abschwachung ihrer Desinfektionskraft 
erfahren. 

Wesentlich anders gestalten sich aber die Verhaltnisse, wenn auBer 
der Alkylsubstitution eine Halogensubstitution des Benzolkerns erfolgt. 
Denn der Eintritt von Halogen (Chlor, Brom, Jod) steigert die Desin
fektionskraft des Phenols ebenfalls und zwar unabhangig von der Art 
des eintretenden Halogens. Schon die Chlorphenole und vornehmlich 
das p-Chlorphenol der Forme] 

OH 
/" 

I"j 
CI 

sind weit starkere Desinfektionsmittel als das Phenol selbst, und 
Tri bromphenol CsH2BraOH wirkt sehr kraftig antiseptisch. Nach 
den Untersuchungen von Bechhold und Ehrlich!) kommt den 
durch Halogen substituierten Phenolderivaten selbst in alkalischen Lo
sungen eine auBerordentlich hohe bactericide Wirkung zu, und zwar 
wachst diese Wirkung entsprechend der Zahl der eingefiihrten Halo
genatome. 

Fiir die Seifenfabrikation wichtig sind vornehmlich die Halogen
kresole. Unter den Monosubstitutionsprodukten besitzt besonders das 

1) Bechhold und Ehrlich, Beziehungen zwischen chemischer Konstitution 
und Desinfektionswirkung. Hoppe-Seylers Zeitschr. f. physiol. Chemie 47, S. 173. 
1906. 

5* 
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billige, aber recht unangenehm riechende Chlor - m - Kresol der 
Formel 

OR 

(I 
"JCRa 
Cl 

auch in hochprozentigen Seifenlosungen, d. h. also in Form seines Na
triumsalzes eine recht bedeutende antiseptische Wirkung, die natiirlicher
weise aber um so mehr gesteigert ist, je grnBer der Gehalt solcher Lo
sungen an freiem Chlorkresol ist. Das Optimum der Wirkung scheint 
auch hier wieder gegeben bei einem Gewichtsverhaltnis von Kresol und 
Seife wie etwa 1 : II), wahrend erst bei einem solchen von 1 : etwa 2,5 
die Moglichkeit fiir eine quantitative Umsetzung des Kresols zu seinem 
Alkalisalz gegeben ist. 1m vorliegenden Falle ist die Herstellung solcher 
Seifenlosungen jedoch durch D. R. P. 244827 geschiitzt, eine 50proz. 
Losung des Chlor-m-Kresol in ricinolsaurem Kali ist unter dem 
Namen Pho brol im Handel. (Hoffmann, La Roche & Co., Grenzach 
i. Baden.) 

Wie schon oben erwahnt, wachst die antiseptische Wirkung des Kre
sols jedoch mit der Zahl der eingefUhrten Halogenatome. Unter den 
bisher gepriiften Desinfektionsmitteln dieser Klasse besitzen die Na
triumsalze des Tetrabrom-o-Kresol und des Tribrom-m-xylenol 
der Formeln 

OR 
BrilCHa 
Br,,/Br 

Br 

und 

wohl die mit Phenolalkalisalzen hochst erreichbaren Desinfektions
werte, indem man fUr den gleichen Desinfektionseffekt (Entwicklungs
hemmung von Diphtheriebacillen) nur 0,4 Gewichtsprozent der hierfiir 
erforderlichen Menge Carbolsaure benotigt. Diese Produkte, die auch 
technisch leicht zuganglich sind und von denen namentlich das erstere 
praktisch sehr wenig giftig ist, sind daher in hohem MaBe auch fUr die 
Fabrikation geringprozentiger antiseptischer Stiickseifen geeignet, wie 
dies auch in dem jiingst bekannt gewordenen Ver. St. Am. Pat. 942538 
vorgesehen ist. 

Aber die Alkyl- und Halogensubstitution des Benzolkerns sind nicht 
die einzigen Faktoren, welche die Desinfektionskraft des Phenols zu 
steigern vermogen. Der gleiche Effekt wird auch erreicht beim Eintritt 
von Nitrogruppen (N02) in den Kern. Trinitrophenol (Pikrinsaure) 
ist infolgedessen ein starkes, auch in Verbindung mit Seifen gut anwend
bares Antisepticum. (Holzkonservierungsmittel.) 

1) Bei diesem Mischungsverhiiltnis werden Staphylokokken von der 1 proz. 
Chlorkresolliisung in 30", von der 0,25proz. Liisung in l' abgetiitet. Bei einem 
'OberschuB an Seife (1 : 2,5 und 1 : 4) sinken die beiden Zeitangaben auf 4' bzw. 
15'. (Laubenheimer.) 
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Unter den Desinfizientien, die neben den besproehenen Phenol
derivaten fUr die Fabrikation desinfizierender Seifen empfohlen werden, 
sind noeh die Naphthole zu nennen, dem Phenol ahnliehe Hydroxyl
derivate des Naphthalins von der Formel C1oH 70H, die ebenfalls, wenn 
aueh in geringen Mengen, im Teer vorkommen und in zwei Formen, einer 
x- und einer ,a-Modifikation, bekannt sind. 

OH 
l/'(i ('(IOH 
/~/ ~/~/ 

lX' Naphthol p. Naphthol 

Von beiden Isomeren ist das letztere billiger, ungiftiger und bestan
diger als das erste und seiner ausgezeiehneten antiparasitaren Wirkung 
halber bei Hautkrankheiten vielfaeh als Teerersatzmittel verwandt wor
den. In Wasser ist es so gut wie un16slieh, loslieh ist es jedoch in Alkali
laugen und Seifenlosungen. Sein Natriumsalz hat unter dem Namen 
Mikroeidin als Antiseptieum jedoeh nur ein kurzes Dasein gefristet, 
und ebenso sind die Versuehe1) erfolglos geblieben, das Rohkresol in 
den Kresolseifenmisehungen wenigstens teilweise dureh ,a-Naphthol zu 
ersetzen, da die erwartete Erhohung der Desinfektionskraft nur im ge
ringen MaBe eintritt, so daB das Praparat trotz vielseitiger Empfeh
lung fur die Herstellung desinfizierender Seifen nieht geeignet er
scheint. 

Da das ,a-Naphthol als aromatische Verbindung aber einen bzw. 
zwei substituierbare Benzolkerne besitzt, so sind aueh hier die oben 
besproehenen GesetzmaBigkeiten giiltig, indem die Einfuhrung von Ha
logen, Alkyl- oder Nitrogruppen in den Naphthylrest die Desinfektions
kraft wesentlieh erhoht. 1m AnsehluB an die ausfiihrliehen Unter
suchungen Bechholds2) verdienen vornehmlieh die Halogennaph
thole das Interesse des Seifenfabrikanten, da sie in Form ihrer leieht 
wasserlosliehen Natriumsalze in ihren wirksamsten Gliedern aIle bisher 
gebrauehliehen Desinfektionsmittel mit Ausnahme des Sublimats uber
treffen. Den verschiedensten pathogenen Bakterien gegenuber bewahrt 
haben sieh vornehmlich das Di- und Tribrom-p-N aphthol, Substan
zen, die teehniseh leieht zuganglieh und im Handel erhaltlieh sind. Dabei 
sind diese Praparate, welehe feste Korper von brauner bzw. braunroter 
Farbe darstellen, geruehlos und praktiseh wenig giftig, so daB die For
derungen, welche an ein ideales Desinfektionsmittel gestellt werden, 
namlieh hohe keimtotende Kraft, Geruchlosigkeit, geringe Giftwirkung 
und leiehte Loslichkeit in ihnen erfullt zu sein scheinen. 

Fur die praktisehe Verarbeitung all dieser Verbindungen zu pilierten 
Stuckseifen ist aber eine kleil1e Sehwierigkeit gegebel1 in der Tatsache, 
daB sie bisher l1icht in Form ihrer Natriumsalze, sOl1dern lediglieh in 

1) Schneider, NeueDesinfektionsmittel aus Naphtholen. Zeitschr. f. Hygiene 
u. Infektionskrankh. 52, S.534. 1905. 

") H. Bechhold, Halbspezifische chemische Desinfektionsmittel. Zeitschr. f. 
Hygiene u. Infektionskrankh. 64, S. 137 ff. 1909. 
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alkalifreiem Zustande gehandelt werden, so daB der Konsument gezwungen 
ist, diese fiir die Fabrikation notwendigen Natriumsalze durch Losen 
der bezogenen Praparate in der berechneten Menge Natronlauge und 
Einengen der erhaltenen Losungen im kohlensaurefreien Luftstrom, 
bzw. im Vakuum zunachst selbst herzustellen, wie das auch in der schon 
oben zitierten amerikanischen Patentschrift Nr. 942538 vorgesehen 
ist. Von den technischen Schwierigkeiten ganz abgesehen sind in dieser 
Operation insofern gewisse Gefahren gegeben, weil sich der geringste 
AlkaliiiberschuB im fertigen Endprodukt unangenehm bemerkbar 
machen muB, besonders da diese Alkalisalze als Salze schwacher Sauren 
infolge von Hydrolyse an sich schon stark alkalischen Charakter be
sitzen undo dementsprechend nach ihrer Einverleibung in den Seifen
kOrper dessen Alkalitat erhOhen. Es ist daher fUr die praktische Dar
stellung dieser Seifen ratsam, nicht diese reinen Natriumsalze zu ver
wenden, sondern sich mit Hille der mehrfach genannten Ricinusol
seifen etwa 50proz. Losungen herzustellen und diese sodann auf der Pi
liermaschine mit der Grundseife zu vermischen. 1m allgemeinen wer
den 5-lOproz. Stiickseifen den meisten praktischen Anforderungen 
geniigen konnen. -

Es ist oben gezeigt worden, daB bei einem Ersatz von Kernwasser
stoffen durch chemische Radikale die antiseptische Wirkung der Phe
nole wesentlich verstarkt wird. Diese Regel, die ganz allgemein fiir alle 
aromatischen Verbindungen zutrifft, hat jedoch keine Giiltigkeit, wenn 
der neue Substituent Saurecharakter besitzt. Durch die Einfiihrung 
weiterer Hydroxyle (OH), Carboxyl- oder Sulfogruppen (COOH, 
SOaH) wird im Gegenteil die Desinfektionskraft aromatischer Verbin
dungen erheblich geschwacht. 

Von den Phenolen, welche mehr als ein Hydroxyl enthalten, ist das 
m-Dioxybenzol, das Resorcin, und von den Trioxybenzolen das Pyro
gallol hervorzuheben. 

OH 
(JOH 

Resorcin 

Beide werden ihrer teils keratoplastischen, teils stark reduzierenden 
Eigenschaften wegen bei Psoriasis und anderen parasitaren Haut
krankheiten verwandt, wirken aber reizend (atzend) und Eiweill koagu
lierend. lhre Desinfektionskraft ist geringer als die des Phenols, ihre 
Giftwirkung diesem gegeniiber aber gesteigert. Fiir die Fabrikation 
medikamentoser Seifen sind sie ohne weiteres nicht geeignet, wie 
spater bei Besprechung der reduzierenden Hautmittel noch gezeigt 
werden wird. 

Auch der Eintritt der Carboxylgruppe in den Benzolkern setzt die 
Desinfektionswirkung wesentlich herah, so daB die Phenol- und Kresol
carbonsauren (Oxybenzoe- und Kresotinsauren) ungleich schwacher 
wirken als die entsprechenden Phenole. Nahere Angaben iiber diese 
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Verbindungen und ihre Verwendbarkeit fiir die Seifenfabrikation sind 
jedoch dem nachsten Abschnitt vorbehalten. 

Eine kurze Besprechung an dieser Stelle mogen jedoch die Phenol
sul£osauren erfahren, die fiir die grobe Desinfektion von Stallen, 
Aborten usw. eine nicht unbedeutende Rolle spielen. Durch Vermischen 
von Rohkresol mit Schwefelsaure auf warmem oder kaltem Wege ge
lingt es namlich, in Wasser leichtlosliche Desinfektionsmittel herzustellen, 
die in ihrer Wirkung derjenigen der Carbolsaure gleichkommen. Den 
wesentlichsten Bestandteil dieser stark sauren Mischungen bilden die 
Kresolsulfosauren der Formel 

/OH 
C6Ha~CHs 

SOaH 

die an Desinfektionskraft nach Untersuchungen von FrankeP) und 
LOffler2) den unsulfurierten reinen Kresolen selbst aber doch um ei
niges nachstehen. Die oben erwahnten Desinfektionsgemische haben 
sich aber fUr die genannten Zwecke bewahrt, da sie einerseits billig sind 
und da andrerseits ihre gute Wirkung mit derjenigen der Kresolsulfo
sauren allein nicht identisch ist, indem sich in diesen Mitteln, zu denen 
das Kreolin - Artmann, das Sanatol und das hinsichtlich seiner 
Zusammensetzung und Wirkung mit diesem identische Automors 
gehoren, neben den Kresolsulfosauren stets reichliche Mengen freier 
Schwefelsaure und vornehmlich auch unsulfurierte Kresole vorfinden. In 
der Chirurgie und zur Desinfektion von Instrumenten oder Gebrauchs
gegenstanden konnen sie keine Verwendung finden, da ihre saure Reak
tion und ihre stark atzenden Eigenschaften ihrer Benutzung hier ein 
Ziel setzen. 

Durch die Einfiihrung der Sulfogruppe an sich wird also die Wirksam
keit der Phenole, bzw. aromatischer Verbindungen iiberhaupt, schon 
wesentlich herabgesetzt, sie schwindet aber ganz, wenn die gebildeten 
Sulfosauren durch Neutralisation in ihre Alkalisalze iibergehen. Be c h
hold hat unlangst die Wirksamkeit der Natriumsalze von 15 verschie
denen Naphtholsul£osauren gepriift, die teilweise hoch bromiert 
waren und, wie oben ausgefUhrt, ohne die Sulfogruppe Desinfektions
mittel ganz bedeutender Wirksamkeit darstellen. Sie alle erwiesen sich 
in 1 proz. Losung gegen Staphylokokken als vollig unwirksam und zwar 
durchaus unabhangig von der Stellung der Substituenten im Naph
thylrest! 3) 

Diese Tatsache ist hier von einiger Wichtigkeit, weil dem Publi
kum bisweilen noch immer Toiletteseifen ange boten werden, welche als 
Desinfektionszusatz einige Prozente del' genannten Kresol-Schwefel
saure-Mischungen aufweisen. Da diese Seifen aber auf Grund ihrer na-

1) C. Frankel, Die desinfizierenden Eigenschaften der Kresole, ein Beitrag 
zur Desinfektionsfrage. Zeitschr. f. Hygiene u. Infektionskrankh. 6, S. 521. 1879. 

2) Deutsch. Med. Wochenschr. 1891, Nr. 10. 
3) H. Bechhold, Halbspezifische chemische Desinfektionsmittel. Zeitschr. f. 

Hygiene u. Infektionskrankh. 64, S. 137ff. 1909. 
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tiirlichen Alkalescenz die in den beigegebenen Prospekten gemachten 
Versprechungen keineswegs erfiillen konnen, ist ihrer Nachahmung und 
Anwendung dringend zu widerraten. 

Die Bedeutung aromatischer Carbonsauren fUr die 
Herstellung medikamentoser Seifen. 

1m vorhergehenden Abschnitt ist gezeigt worden, daB die Desin
fektionskraft der Phenole geschwacht wird durch den Eintritt weiterer 
Hydroxyl- oder Sulfogruppen, und es ist erwahnt, daB in gleicher Weise 
eine Herabminderung des Wirkungswertes eintritt bei dem Ersatz von 
Kernwasserstoffatomen durch die Carboxylgruppe (COOH). 

Aber nicht nur die Verbindungen, welche die Carboxylgruppe neben 
der Phenolgruppe aufweisen, besitzen den reinen Phenolen gegeniiber 
geringere Wirksamkeit, vielmehr wird der gleiche Effekt im allgemeinen 
schon bedingt durch den Ersatz der zweiten durch die erstere, wie durch 
die Verkuppelung aromatischer Kerne mit Sauregruppen iiberhaupt. 
Allerdings wirken die aromatischen Sauren (Benzoesaure, Salicylsiiure 
usw.) selbst noch immer keimtotend, nicht mehr aber ihre wasserlos
lichen Alkalisalze, denen die fiir den Desinfektionseffekt notwendige 
LipoidlOslichkeit fehlt. Die Herabsetzung des Desinfektionsvermogens 
durch den EinfluB des Carboxyl-Natriums (COONa) ist so bedeutend, 
daB sie auch durch eine reichliche Halogensubstitution nicht kompen
siert werden kann, denn es verhalten sich nach den oben zitierten Unter
suchungen von Bechhold und Ehrlich die Desinfektionswerte 
von Phenol in waBriger Losung (CSH5 0H), Tetrachlorphenolnatrium 
(CsHCI4 • ONa) und tetrachloroxybenzoesaurem Natrium (CsCI4(OH) 
COONa) wie 2 : 50 : 1, so daB also das Carbonsiiurederivat nur die halbe 
Wirkungsstarke der Carbolsaure besitzt. 

Fiir die Herstellung medikamentoser Seifen spielt unter den aroma
tischen Carbonsauren eine gewisse Rolle die 0 - Oxybenzoesaure 
(Salicylsaure), die an sich im Gegensatz zu den isomeren Meta- und 
Paraverbindungen, die beide vollkommen wirkungslos sind, Desinfek
tionskraft besitzt, dem Phenol gegeniiber allerdings in vermindertem 
MaBel). Ihre Bedeutung fiir die Dermatologie verdankt sie neben ihren 
antiseptischen, sekretionsbeschriinkenden und resorptiven Eigenschaften 
aber vornehmlich ihrer keratolytischen (epithelauflosenden) Wirkung. 
Die dickste Hornschicht wird unter dem EinfluB von Salicylsaure ohne 
Reizung weich und leicht entfernbar (Hiihneraugenpflaster), und es 
erhellt, daB die Eigenschaften der Seife die Wirkung der Salicylsiiure 
in wiinschenswerter Weise erganzen miiBten. 

Analog den Phenolen sind aber auch die Carbonsauren als solche 
nur im wasserfreien Seifenkorper halt bar, bei Gegenwart von Feuchtig
keit erleiden sie alle unabhangig von der Konsistenz der Grundseife 
schon in kiirzester Zeit durch das Seifenalkali eine Umsetzung zu den 

1) Loffler, Deutsch. Med. Wochenschr. 1891, Nr. 10. 
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entsprechenden Alkalisalzen, so daB, wie Buzzi gezeigt hat!), un 
zersetzte Seife nicht zurUckbleibt, wenn eine geniigende Menge 
Salicylsaure der Reaktion zuganglich gemacht wird. Ais Endprodukt 
resultiert stets, gegebenenfalls neben unzersetzter Seife, ein Ge
menge von salicylsaurem Alkali und freier Fettsaure, das jeglicher 
Salicylsaurewirkung ermangelt und, von der iibermaBigen Weichheit 
der Stiickseifen ganz abgesehen, praktische Brauchbarkeit nicht be
sitzt. 

Auch die Versuche, durch den Ersatz der Salicylsaure durch das an 
sich zwar unwirksame Salol, den Phenylester der Salicylsaure (CSH4· 
(OH)COOC6H5) zu Seifen zu gelangen, welche im Augenblick der An
wendung durch Aufspaltung des SaloIs mit Hilfe des hydrolysierten 
Seifenalkalis Salicylsaure neben Phenolnatrium entstehen lassen sollten, 
diirfen als gescheitert betrachtet werden, da, selbst wenn diese Versei
fung des Esters iiberhaupt eintreten wiirde, der "Starke" der sauren 
Bruchstiicke entsprechend stets salicylsaures Alkali neben freier Carbol
saure entstehen miiBte, die bei vorhandenem AlkaliiiberschuB ihrer
seits dann ebenfalls in Phenolalkali iibergehen wiirde. 

Der groBe Erfolg, den die Salicylsaure in der Medizin errungen hat, 
ist aber nicht so sehr durch ihre eben genannten Eigenschaften, sondern 
mehr durch die Beobachtung Strickers begriindet, daB die Salicylsaure 
bei akutem Gelenkrheumatismus spezifische Wirkung besitzt, die bei 
innerlicher und perdermatischer Medikation in gleicher Weise zutage 
tritt. Da nun die Salicylsaure in vollkommen entwasserten, neu
tralen oder iiberfetteten Seifen, wie schon oben erwahnt, halt bar ist, 
so konnen dieselben auch hier als indifferente, leicht resorbierbare 
Salbengrundlagen wohl benutzt werden, wie das beispielsweise in den 
D. R. P. 154548, 157385 und 193 199 vorgesehen ist. Auch der Salicyl
sauremethylester (C6H4(OH)COOCH3) und andere fliissige Ester der 
Salicylsaure ermoglichen mit wasserfreien Seifen gemischt eine perder
matische, reizlose Aufnahme der Salicylsaure, da diese durch Ver
seifung der applizierten Praparate im Organismus entsteht. Eine 
antiseptische Wirkung kommt solchen Praparaten aber nicht (Salicyl
siiureathylester) 2) oder doch nur in geringem MaBe (Salicylsauremethyl
ester)3) zu. 

DaB die der Salicylsaure entsprechenden Derivate der Kresole (Kre
sotinsauren) und Naphthole (Oxynaphthoesauren), die an sich natur
gemaB eine kraftigere antiseptische Wirkung besitzen als die Salicyl
saure4), in dieser Beziehung aber schwacher sind als ihre Grundsubstan
zen5), flir die Fabrikation desinfizierender Seifen irgend ein Interesse nicht 
besitzen konnen, ergibt sich aus dem Vorhergehenden von selbst. 
Ebenso ist es nur natiirlich, daB die durch weitere saure Gruppen sub-

1) Buzzi, I. c. 
2) S. Frankel, Die Arzneimittelsynthese. Berlin 1912. 3. Aufl., S.543. 
B) Laubenheimer, Phenol und seine Derivate als Desinfektionsmittel S. 77. 
') S. Frankel.!. c. S. 534. 
5) Lii b bert, Fortschr. d. Medizin 1888, Bd. 22/23. 
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stituierten Carbonsauren, wie die Dioxybenzoesauren1) oder die Sulfo
salicylsauren2) Desinfektionskraft nicht besitzen. 

Formaldehydseifenpraparate. 
Die groBe Bede~tung, welche der Formaldehyd H· O(~ in den 

letzten 10 Jahren, namentlich infolge der Einbeziehung der Kresolseifen
lOsungen unter die V orschriften des Giftgesetzes, einerseits fUr die Medi
zin und andrerseits fiir die Raumdesinfektion gewonnen hat, ist die Ver
anlasssung geworden fUr die Herstellung einer groBen Anzahl neuer 
Formaldehydpraparate. Der Formaldehyd selbst stellt ein farbloses, 
die Augen- und Nasenschleimhaut stark reizendes, aber auch nach der 
Resorption relativ ungiftiges Gas dar, das in wiiBriger Losung vornehm
lich auf Milzbrandsporen ·sehr stark entwicklungshemmend, aber auch 
geniigend bactericid wirkt. Seiner chemischen Konstitution entsprechend 
reagiert der Formaldehyd mit zahlreichen organischen Stoffen, er koa
guliert EiweiB und wirkt infolgedessen insbesondere tierischen Gewe ben 
gegeniiber heftig reizend. Bei Beriihrung mit ihm wird die Haut "ge
gerbt" und die SchweiBsekretion infolgedessen durch Waschungen mit 
Formaldehydlosungen vermindert. 

Eine40proz. waBrigeFormaldehydlosung,alsFormalinoderFormol 
bezeichnet, findet seit langem nach weiterer Verdiinnung auf 1/2-1 % 
Formaldehydgehalt Verwendung fUr die Desinfektion der Haut und 
Schleimhaut, vor aHem aber zur Wohnungsdesinfektion, trotzdem der 
Formaldehyd namentlich in neutraler Losung sehr geringe Eindringungs
kraft und dementsprechend nur geringe Tiefenwirkung besitzt. Als 
Nachteile bei seiner Verwendung wurden jedoch die Reiz- und Xtz
wirkung einerseits und sein stechender Geruch andrerseits empfunden, 
zwei Eigenschaften, die Veranlassung gaben, das Praparat nach dieser 
Richtung hin zu verbessern. 

Man fand hier nun wieder in der Vereinigung des Formaldehyds mit 
Seifen ein Mittel, die genannten nbelstande zu beschranken, ohne die 
Desinfektionskraft des Ursprungspraparates wesentlich herabzusetzen. 
Es entstanden so die verschiedenartigen Formaldehydseifen und -seifen
losungen, wie sie heute z. B. unter den Namen Antiseptoform, 
Decilan, Formlution, Formysol, Lysoform, Morbicid, Sapo
form, Spiritus saponatus formalin us usw. im Handel anzu
treffen sind. 

Der alteste Reprasentant unter ihnen ist wohl das Lysoform, das 
eine innige Mischung von Formaldehyd und Kaliseife darstellt und ge
wonnen wird, indem man in ein Gemisch von etwa 60 Teilen KaIiseife 
und 24 Teilen Wasser (verdiinnteni Alkohol), das seinerseits eine ziem
lich konsistente Masse darstellt, Formaldehyd bis zur Verfliissigung ein
leitet, wozu der Patentschrift zufolge etwa 10-15 Teile des Gases not-

1) S. Frankel, I. c. S. llO. 
2) S. Frankel,!. c. S. 533. 
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wendig sind. Andererseits kann man dieses auch in der der Sene zu
zusetzenden Wassermenge losen und mit dieser waBrigen Formaldehyd
losung die Kalisene verfliissigen1). Auch kann das Desinfektionsmittel 
erhalten werden, indem man ohne Anwendung von Losungsmitteln 
lediglich durch hohere Temperatur oder Druck die Kalisene verfliissigt. 2) 

Das Lysoform ist eine gelblich klare, alkalisch reagierende Fliissig
keit von olartiger Konsistenz, die wenig gntig in jedem Verhaltnis mit 
Wasser und Alkohol mischbar ist, einen schwach aromatischen, nicht 
unangenehmen Geruch besitzt und in der Tat absolut reizlos wirkt. 
Seine keimtotende Kraft ist jedoch der des Lysol und ahnlich zusammen
gesetzter Phenolpraparate keineswegs aquivalent, indem beispielsweise 
Staphylokokken von einer 2 proz. Losung erst in 5 Stunden abgetotet 
werden3). Allerdings ist auch hier zu beachten, daB sich mit der Er
hohung der Temperatur die bactericide Wirkung von Formaldehyd
senenpraparaten ganz allgemein fast sprunghaft um das Mehrfache 
steigert, und daB eine 47-50° C warme Lysoformlosung die genannten 
Bakterien schon in weniger als 5 Minuten vernichtet, so daB 1-2proz. 
Losungen von 37-40° C fUr praktische Zwecke geniigen diirften4). 

Es ist wahrscheinlich, daB bei diesen Temperaturen die chemische Bin
dung, die offenbar zwischen Seife und Formaldehyd entstanden ist, 
gelockert wird, so daB der letztere die fum eigenen antiseptischen Wir
kungen nun auch wohl entfalten kann. 

Die meisten im Handel befindlichen Formaldehydseifenpraparate 
zeigen eine dem Lysoform ahnliche Zusammensetzung und Wirkung. 
Allerdings besitzen viele von ihnen einen schwankenden Aldehydgehalt 
und Reinheitsgrad, so daB bei fehlender Konzentrationsangabe einer
seits eine exakte Dosierung erschwert und andrerseits der Des
infektionsprozeB selbstunsicher gestaltet wird. Eine genaue Ver
zeichnung beider Faktoren auf den diesbeziiglichen Handelsprodukten 
bleibt daher, soweit es bisher noch nicht geschieht, dringend zu 
wiinschen. 

Eine dem Lysoform volIkommen ahnlicue Formaldehydsenenlosung 
erhalt man nach folgender V orschrift: 30 Teile Cocosol werden mit einer 
Losung von 8 Teilen reinem Atzkali in 20 Teilen Wasser und etwa 
10 Teilen Spiritus unter lebhaftem Schlagen verseift, bis eine gleich
maBige, kleisterartige, durchsichtige Masse zuriickbleibt. Zu der noch 
warmen Sene riihrt man soviel 40proz. Formaldehydlosung hinzu, 
daB das Gesamtgewicht 100 Teile ausmacht. Es erfolgt sofort eine volI
kommene Li:isung, die man langere Zeit absetzen liiBt. Der verwandte 
Alkoholgehalt ist wesentlich, um eine leicht losliche Seife zu erzielen, da 
das alkoholfreie Praparat mit Wasser schnell triibe werdende Losungen 
gibt und weniger haltbar ist. Ein wesentlicher Gehalt an freiem Alkali 
gibt einige Zeit klarbleibende waBrige Losungen, jedoch fallt bei langerer 

1) D. R. P. Nr. 141744. 
~) D. R. P. Nr. 145390. 
B) Symanski. Zeitschr. f. Hygiene u. Infektionskrankh. 37, S.381. 1902. 
') Schneider, Deutsch. Med. Wochensehr. 1906, 6. 
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Aufbewahrung ein dunkel ge£arbter Bodensatz ausl). Nach Hagers 
Handbuch der pharmazeutischen Praxis erhalt man ein dem Original
lysoform ebenfalls ahnliches Praparat, indem man 100,0 Olein redestillat. 
500,0 Spiritus (0,830) und 1300,0 Liquor Kali caust. unter kriiftigem 
Umschiitteln verseift und der Seifenlosung 2200,0 Formaldehyd. solut. 
und 20,0 01. Lavandulae zusetzt. Nach 8 Tagen wird filtriert. 

Selbstverstandlicherweise ist der Fabrikant auch bei der Herstellung 
der hier besprochenen Formaldehydseifenlosungen nicht lediglich an 
die gewohnliche Kaliseife gebunden. Es gibt sogar eine ganze Reihe 
von Praparaten, die durch Verwendung einer "besonderen" Seife nach 
Angabe des Fabrikanten ihre Konkurrenzprodukte weit iibertreffen 
sollen. DaB diese Behauptung durchaus im Bereich des Moglichen liegt, 
ist bei der Besprechung der Kresolseifenlosungen gezeigt worden, leider 
hat aber die wissenschaftliche Forschung bei den in Frage stehenden 
Praparaten Untersuchungen in dieser Richtung nur selten angestellt, 
so daB es dem einzelnen Fabrikanten vorerst noch iiberlassen bleiben 
muB, fUr die Richtigkeit diesbeziiglicher Angaben die Verantwortung 
zu iibernehmen . 

. Viel wichtiger als die Art der verwandten Seifen scheint jedoch das 
jeweilig obwaltende Verhaltnis von Seifen- und Formaldehydgehalt 
dieser Praparate zu sein. Die Sachlage scheint hier namlich eine ahnliche 
wie bei den entsprechenden Kresolpraparaten, indem durch den Formal
dehyd eben verfliissigte Seife imstande ist, noch weitere Mengen des 
Gases aufzunehmen, ohne daB bei entsprechender Verdiinnung dessen 
unangenehme Eigenwirkungen merklich in Erscheinung treten. DaB 
bei dieser Operation die Desinfektionskraft des verWandten Praparates 
wachsen muB, ist im Hinblick auf die fruheren AusfUhrungen leicht 
einzusehen, und es kann daher nicht wundernehmen, wenn bei gleicher 
Seifenkonzentration eine etwa 12proz. Formaldehydseifenlosung (Mor
bicid, Schulke & Mayr, Hamburg) mehr als doppelt so stark wirkt ala 
eine solche mit nur etwa 5 proz. Aldehydgehalt (Lysoform)2), und wenn 
solche hochprozentigen Aldehydseifenlosungen ganz allgemein waBrigen 
Losungen gleichen Aldehydgehaltes aquivalent oder sogar an Wirkung 
iiberlegen sind. 

Beim Gebrauch hochprozentiger FormaldehydseifenloBungen macht 
sich nun aber ein Dbelstand bemerkbar, indem bei ungeniigendem Ver
schluB der Flaschen der Gehalt an Aldehyd auf Grund seiner Fliichtig
keit schnell erheblich nachlaBt. Diese Tatsache ist auch der Grund da
fur, daB sich Formalinstuckseifen in der Praxis nicht bewahren konn
ten, schon nach wenigen W ochen ist in ihnen kaum eine Spur des 
Antisepticums nachweisbar. Dazu zeigen sie infolge chemischer Zer
setzung oder durch Kondensation mit dem Aldehyd gelblichrote 
Flecken, die sich oft iiber die ganze Oberflache der einzelnen Stucke 
verbreiten. 

1) Siehe Pharmazeutische Zeitung 1902. 
2) Bei gleicher Formaldehydkonzentration enthalt die erstgenannte L6sung 

der zweiten gegeniiber naturgemal3 nur die halbe Menge Sene. 
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Aber die Fabrikation von Formaldehydstiickseifen ist trotzdem 
keine Unmoglichkeit, wenn man das Formalin im Seifenkorper zu fixie
ren und ihm gleichzeitig die Kondensationsmoglichkeit mit der Seife 
selbst zu nehmen imstande ist, zwei Forderungen, die leicht erfiillbar 
erscheinen miissen. Denn der Formaldehyd bildet nicht nur mit fett
sauren Alkalien, sondern auch mit vielen anderen meist organischen 
Verbindungen Kondensationsprodukte, die vielfach selbst desiufizie
rende Eigenschaften besitzen oder doch wenigstens unter dem EiufluB 
von Alkali Formaldehyd abspalten und somit sekundar antiseptisch 
wirken konnen. Fiir diese Kondensationen geeignet erwiesen haben sich 
nun vornehmlich die oben besprochenen Phenole, die sich unter geeig
neten Bedingungen mit dem Aldehyd zu in Alkali loslichen Phenol
alkoholen und ahnlichen Produkten kondensieren, die dem D. R. P. 
Nr. 99570 zufolge leicht Formaldehyd abgeben. (~) Auch bei der Em
wirkung von Formaldehyd auf Phenolsulfosauren in salzsaurer Losung 
entstehen harzartige Kondensationsprodukte, die in Gegenwart von Al
kalien den Aldehyd abspalten. Neben dem Phenol selbst hat man die 
Polyphenole (Resorcin, Pyrogallol u. a.), die Naphthole, das Thymol, 
Guajacol, Eugenol u. a. verwandt. Durch die Einwirkung von Formal
dehyd auf Eugenol in alkalischer Losung erhalt man das als Eugeno
form bekannte Eugenolcarbinolnatrium. Auch mit dem Menthol 
hat man antiseptisch wirkende Kondensationsprodukte des Formalde
hyds dargestellt (D. R. P. Nr. 149273), indem man es entweder mit 
Trioxymethylen, einem ebenfalls antiseptisch wirkenden Polymeren 
des Formaldehyds (HCOH)a zusammenschmilzt oder in das geschmol
zene Menthol Formaldehydgas einleitet. 

Bei diesen Kondensationsprozessen kann nun vielfach und meist 
in recht gliicklicher Weise ein warmer Seifenleim oder eine Seifenlosung 
als Kondensationsmittel verwandt werden l ), so daB es vielfach nur 
notig ist, ein aus wenig Seife, dem gewahlten Phenol und Formaldehyd 
eventuell unter Zusatz von Wasser warm bereitetes Desiufektionsmittel 
auf der Broyeuse mit einer neutralen Grundseife zu vermischen, um 
nach dem Pilieren relativ gut desiufizierende Stiickseifen zu erhalten. 
Bei dem obigen ProzeB gehen die sonst unloslichen oder schwer los
lichen Antiseptica in Losung. Die erhaltenen braunlich klaren, durch
sichtigen Fliissigkeiten, die etwas olige Konsistenz und geringen 
Geruch besitzen, sind ihrerseits mit Wasser in jedem Verhaltnis 
mischbar.2) 

Aber mit den hier erwahnten Produkten sind die Kondensations
moglichkeiten des Formaldehyds keineswegs erschOpft. Auf seine eben
falls durch Formaldehydabspaltungantiseptisch wirkenden Verbin
dungen mit Nadelholzteer (Pittylen) und Laubholzteer (Empyro
form) ist schon friiher hingewiesen worden. Ahnliche Produkte hat 
man auch aus Kresol (Kresoform) erhalten. Es bleiben sodann zu 
erwahnen die analogen Produkte aus Gelatine (Glutol), Casein, Nuclein-

1) Siehe D. R. P. Nr. 142017. 
I) Siehe D. R. P. Nr. 149273. 
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sauren, Starke, Dextrin, Pflanzenschleim1), die vieI£ach in Wasser oder 
in Alkalien lOslich sind und den Aldehyd samtlich mehr oder weniger 
locker gebunden enthalten, so daB er durch verschiedenerlei Einwirkung 
abspaltbar ist. Auch aus Tannin und anderen Gerbstoffen sind geruch
lose, in Alkalien losliche Kondensationsprodukte erhaIten worden, die, 
wenn' auch in minderem Grade, die dem Formaldehyd eigenen antisep
tischen und harlenden Eigenschaften aufweisen.2) 

Ferner sind mit stickstof£haltigen Substanzen antiseptisch wirkende 
Formaldehydverbindungen erhalten worden, die den Aldehyd nament
lich bei etwas erhohter Temperatur durch Hydrolyse leicht abspalten 
konnen. Zu nennen sind hier vornehmlich die Verbindungen mit den 
Amiden einbasischer Sauren (Formicin = Formaldehydacetamid)3) 
und die FormaldehydharnstoHverbindung4). Durch die Einwirkung 
von Ammoniak auf Formaldehyd erhalt man ein Hexamethylen
tetra min genanntes Praparat der Formel (CH2MNH2)4' welches eben
falls bedeutende antiseptische Eigenscha£ten besitzt und selbst wieder 
auBerst reaktionsfahig ist. Beispielsweise laBt es sich leicht mit Phe
nolen zu Produkten kondensieren (Hexamethylentetramintriphenol), 
die dann auch ihrerseits bedeutende antiseptische Eigenschaften auf
weisen und durch Alkaliwirkung Formaldehyd abspaIten.5) 

Selbstverstandlicherweise sind nicht all die hier genannten Konden
sationsprodukte fur die Fabrikation von desinfizierenden Seifen und 
speziell von Stuckseifen verwandt worden, immerhin begegnet man 
aber einigen von ihnen hier und da am Markte. Die Septoforma
seife z. B. enthalt 15% eines Septoforma genannten Desinfektions
mittels, das aus den Kondensationsprodukten des Formaldehyds mit 
Substanzen aus der Terpen-, Naphthalin- und Phenolreihe besteht, ge
lOst in spirituoser LeinoIseife. Mit den Namen Parisol und Lysan 
wird ein MenthoI- und ein ahnlich zusammengesetztes Terpen-Formal
dehydseifenpraparat bezeichnet. Das Phenyformsaponat ist eine 
flussige Seife, die das Phenyform, ein Kondensationsprodukt aus 
Carbolsaure und Formaldehyd enthalt, stark bactericid wirkt und wenig 
giftig ist. 

Fur die Desinfektionspraxis Bedeutung gewonnen haben aber neben 
diesen Kondensationsprodukten besonders auch die bei gewohnlicher 
Temperatur festen, polymeren Verbindungen des Formaldehyds, und 
zwar neben dem schon oben erwahnten Trioxymethylen (CH20)a vor
nehmlich der Paraformaldehyd. Da dieser sich ebenfalls in betracht
lichen Mengen in Seife lost, indem er von dieser dem Anschein nach 
chemisch gebunden wird, beim WaschprozeB aber und besonders bei 
maBig erhohter Temperatur wieder unpolymerisierter Formaldehyd ent
steht, so spielt dies polymere Produkt eine gewisse Rolle bei der Fabri-

1) Siehe D. R. P. Nr. 136565, 92 259, 93 111, 94628, 99378. 
2) Siehe D. R. P. Nr. 88 082. 
3) Siehe D. R. P. Nr. 157 355. 
4) Siehe D. R. P. Nr. 97 164. 
6) Siehe D. R. P. Nr. 99570. 



Sauerstoffseifen. 79 

kation antiseptischer Formaldehydseifen. Praparate dieser Art sind 
z. B. das Bakto£orm und das Sapara£orm. Das D. R. P. Nr. 189208 
schiitzt ein Verfahren zur Herstellung von desinfizierenden Seifen unter 
Verwendung von Para£ormaldehyd, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Para£ormaldehyd, in Kalkwasser gelost, der £liissigen Seife kurz vor dem 
Erstarren zugesetzt wird. Der Aldehyd solI von dem Kalk gebunden 
sein, jedoch so lose, daB bei Korpertemperatur Formalin in auBerordent
lich wirksamer Weise abgespalten wird. Leider ist nichts dariiber be
kannt geworden, inwieweit sich diese kalkhaltigen Seifen vornehmlich 
nach langerem Lagern bewahrt haben. 

Ahnlich wie der Formaldehyd wirkt auch der Acetaldehyd 
CHa . COH und sein Polymeres, der Paraldehyd (CHa. COHh anti
septisch. Auch er ist befahigt, mit einer Reihe der oben genannten 
Verbindungen Kondensationsprodukte zu bilden1), doch £inden die
selben heute £iir Desinfektionszwecke wohl keinerlei Anwendung. 

Sauersto:lfseifen. 
Unter den Stoffen, die namentlich in den allerletzten Jahren £iir anti

septische Zwecke eine groBere Bedeutung gewonnen haben, sind die 
sogenannten Peroxyde und Persalze besonders beachtenswert, 
Verbindungen mit leicht abspaltbarem, aktivem Sauerstoff. Da dieser 
letztere eine kraftig desinfizierende Wirkung besitzt, gleichzeitig aber 
ungiftig ist, haben sich diese Produkte - von ihrer Verwendbarkeit £iir 
Bleichseifen und Seifenpulver abgesehen - auch £iir die Herstellung 
desinfizierender Seifen ein Interesse erworben und sollen im folgenden 
kurz besprochen werden. 

Als Hauptvertreter der oben genannten Gruppe ist das Wasserstoff
superoxyd H 20 2 anzusehen, das, im Jahre 1818 von Thenard ent
deckt, nur langsam in der Technik Boden gewinnen konnte, da seine 
Herstellung im Fabrikbetriebe anfangs groBe Schwierigkeiten mit sich 
brachte, die lediglich die Herstellung einer 3 proz. waBrigen Losung ge
statteten. Das Wasserstoffsuperoxyd zerfallt auBerordentlich leicht in 
Wasser und Sauerstoff und stellt, da es bei diesem Zerfall einen storen
den Riickstand nicht hinterlaBt, theoretisch das Ideal eines Praparates 
mit aktivem Sauerstoff dar. FUr die Fabrikation desinfizierender Seifen 
kommt es jedoch nicht in Betracht, da es in ihnen wenig halt bar ist und 
da die verdiinnten waBrigen Losungen bei einem maBigen Zusatz zur 
Seife kaum eine Wirkung garantieren konnten. 

Ala ein willkommenes Ersatzmittel galt hier nun aber lange Zeit 
das Natriumsuperoxyd Na20 2, ein £estes, korniges, wasserlOsliches 
Pulver mit 20,5 % aktivem Sauerstoff, das sich dem kauflichen 
Wasserstoffsuperoxyd gegeniiber in vieler Hinsicht iiberlegen zeigte. 
Speziell geeignet erwiesen hat es sich £iir die Fabrikation medikamen
toser Seifen, die durch das bei der Zersetzung des Produktes entste
hende Natriumhydroxyd einerseits auf die Hornschicht erweichend, 

1) Vgl. D. R. P. Nr. 95518. 
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andrerseits durch den abgespaltenen Sauerstoff depigmentierend und 
gleichzeitig stark desinfizierend wirken sollen. Durch einen Zusatz von 
Borsaure kann die erstgenannte Wirkung behoben werden, wie das bei
spielsweise bei den von Unna eingefiihrten 21/ 2-lO % Pernatrol 
genannten Natriumsuperoxydsalbenseifen (W. Mielck, Hamburg) vor
gesehen ist. 

Die Herstellung dieser Produkte geschieht lediglich durch Ver
mischen der Grundseife mit dem feinzerteilten Superoxyd, bei der Dar
stellung von Salbenseifen unter Zusatz von etwa 30 % flussigem Pa
raffin. Seifen, die durch Zersetzung des Superoxyds in der geschmolze
nen Seifenmasse nach demErstarren Sauerstoff in Blasenform enthalten 1), 

sind naturlich wertlos, da nur dem nascierenden Sauerstoff die genannten 
Wirkungen zukommen. 

Die fUr medizinische, hygienische und kosmetische Zwecke vielfach 
als lastig empfundene, durch den hohen Alkaligehalt der Verbindung 
bedingte .!tzwirkung des Natriumsuperoxydes hat neben diesem auch 
den in Wasser unloslichen Superoxyden anderer Metalle eine gewisse 
Bedeutung verschafft. Vornehmlich das Magnesium-, Calcium
und Zinksuperoxyd, weille, pulverformige, reizlos wirkende Sub
stanzen mit 8-15 % aktivem Sauerstoff sind hier in den V order
grund getreten. Das D. R. P. 157737 schutzt ein Verfahren zur Her
stellung einer antiseptischen Zinksuperoxydseife; sie wird gewonnen, 
indem man 88 kg gewohnliche Haushaltungsseife im Dampfbade schmilzt 
und in die Schmelze allmahlich unter lebhaftem Umriihren 20 kg eines 
noch feuchten, etwa 50proz. Zinksuperoxydpraparates eintragt. Die 
Seife erhalt hierdurch die Konsistenz von Brotteig und laBt sich bequem 
in Stucke bringen. Sie solI, ohne irgend welche atzenden Eigenschaften 
zu besitzen, beim WaschprozeB eine kraftige Desinfektionswirkung 
ausuben und infolge des Zinkgehaltes bei gewissen Dermatosen direkt 
heilend wirken. Im Handel befindet sie sich unter dem Namen Ekto
ganseife (Kirchhoff & Neirath, Berlin). 

Die groBte Beachtung hat aber bei der Herstellung von Sauerstoff
seifen das vor etwa 7 J ahren im Handel erschienene N a tri u m p er
borat der Formel NaB03 + 4 H 20 gefunden, das im Gegensatz zu 
den bisher besprochenen Peroxyden als Natriumsalz der Dberborsaure 
zu der Klasse der Persalze gehort und 10,30 % aktiven Sauerstoff 
besitzt2). Es kommt als weilles, mehr oder weniger krystallinisches 
Pulver an den Markt und gibt bei seinem Zerfall in waBriger Losung 
Wasserstoffsuperoxyd bzw. Wasser und Sauerstoff neben Natrium
metaborat NaB02• Das letztere steht nach Art und Wirkung in naher 
Beziehung zu dem Natriumtetraborat, dem Borax von der Formel 
Na2B40 7 + 10 H 20, der wohl auf Grund seiner alkalischen Reaktion 
schwache Desinfektionskraft besitzt und insonderhe:t gegen Schimmel 
und SproBpilze wirksam ist. Da er die Eigenschaft besitzt, viele in 
Wasser unlosliche Stoffe wie Albumin, Kasein u. a. in Losung zu bringen 

1) Siehe Russ. Patent Nr. 187. 
2) Produkte mit 11 % und dariiber sind durch Ubertrocknung auf Kosten der 

Ausbeute gewonnen. 
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und selbst auch Waschkraft zeigt, so findet er an sich bei der Herstellung 
von Toiletteseifen vielfache Anwendung. 

Es erhellt also, daB das ebenfalls schwach alkalische Natriumper
borat ein fiir die hier besprochenen Zwecke geradezu ideales Sauerstoff
praparat ist, da seine beiden Zerfallsprodukte die erwiinschte antisep
tische Wirkung besitzen, ohne gleichzeitig Nachteile irgendwelcher 
Art aufzuweisen1). Allerdings ist es bisher noch nicht gelungen, eine 
wirklich haltbare und wirksame Perboratstiickseife zu erzeugen, da sich 
das Perborat wohl infolge des Wassergehaltes dieser Seifen allmahlich 
zersetzt. Trotzdem eine Reihe diesbeziiglicher Patente bekannt ge
worden ist, sind die Bemiihungen auf diesem Gebiet bisher von Erfolg 
nicht gekront gewesen. Soweit jedoch pulverformige Mischungen mit 
moglichst wasserfreiem Seifenpulver in Betracht kommen, scheint das 
Problem durchaus gelost zu sein, doch ist auch bei ihrer Fabrikation 
zu beachten, daB nur gut krystallinisches Perborat der oben genannten 
Zusammensetzung, das heute nach mehreren Verfahren technisch ge
wonnen wird, haltbare Mischungen ergibt, wahrend sich die hygrosko
pischen Praparate amorpher Struktur und mit nul' annahernd 10 % 
Sauerstoffgehalt auch in Verbindung mit vollkommen trockenen Seifen
pulvern unter gleichzeitiger Oxydation der Seife leicht zersetzen. Auch 
sind fUr diese Pulverseifen nach Moglichkeit nur feste Fette zu verar
beiten, da die Seifen fliissiger Fettsauren der eben erwahnten Oxydation 
auf Kosten des Perborats am ehesten anheimfallen. Dem Patentschutz 
des Verfahrens Nr. 149335 diirften sie kaum unterstehen, da dasselbe 
von der irrigen Voraussetzung ausgeht, daB das Perborat an sich nicht 
haltbar sei, durch die Umhiillung mit Seife (LuftabschluB) aber haltbar 
werde. Von Patentverfahren zur Herstellung von Perboratseifen ist 
auBerdem noch die der Firma Beiersdorf & Co., Hamburg, ill Aus
land mehrfach geschiitzte Herstellungsweise hervorzuheben,2) derzu
folge freie Fettsauren in molekularen Mengen mit Natriumperborat 
auf dem Wasserbade kurz (1/2 Stunde) erwarmt werden, wodurch alkali
freie Seifen mit aktivem Sauerstoff erhalten werden sollen. Eine Nach
priifung des Verfahrens durch BoB hard und Zwick y 3) hat jedoch er
geben, daB aktiver Sauerstoff auf die genannte Weise nur unter ziem
lich betrachtlichen Verlusten in eine Seife hineingebracht werden kann. 

Fiir die Fabrikation von Sauerstoffseiien sind abel' neben dem Per
borat auch die Salze anderel' Persauren geeignet, so daB allerdings recht 
teore und leicht zersetzliche Natriumpercarbonat Na2C04 und da
neben das preiswerte und auch sehr bestandige Natriumpersul£at, 
das 6 % aktiven Sauerstoff besitzt. Bei dem letzteren ist allerdings 
mit einem schadlichen Spaltungsprodukt, der frei werdenden Schwefel
saure, zu rechnen, doch gibt es seinen Sauerstof£ erheblich schwerer ab 
als das Natriumperborat, so daB die Fabrikation von erst bei erhohter 

1) LJber die Desinfektionskraft der Perhorate vgl. Kischeusky. Russky 
Wratsch 1905, S. 1. 

2) Deutsche Pat. Anm. vom 20.8. 1907. V. St. P. 917828. 
3} Seifeusiederztg. 1912, S. 337. 

Sehrauth, Medikam.nt6s, ieiJ'en. 6 
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Temperatur wirkenden Stiickseifen durchaus moglich erscheint. Die 
Einverleibung erfolgt am besten pulverformig auf der Piliermaschine. 

Auch ein Per borax Na2B40 s + 10 H 20 ist dargestellt worden!). 
Er besitzt 5 % aktiven Sauerstoff und zersetzt sich noch leichter als 
das Perborat, ebenso finden die un10slichen Metallperborate wie das 
Magnesiumperborat, das seinen Sauerstoff weniger leicht abgibt, 
vereinzelte Anwendung. 

Der aus all diesen Verbindungen abgespaltene Sauerstoff ist in 
seinen Wirkungen sehr ahnlich dem Ozon, das seinerseits ebenfalls 
fiir die Seifenfabrikation Verwendung gefunden hat. Das D. R. P. 
1262922) schiitzt ein Verfahren zur Herstellung desinfizierender Seifen
losungen, die gewonnen werden, indem in Seifen10sungen oder -emulsio
nen solange Ozon geleitet wird, aIEl eine Aufnahme erfolgt. 

Neben diesen wirklichen Ozonseifen kommen aber auch terpentin
ollialtige Seifen in den Handel, die falschlicherweise als Ozonseifen 
bezeichnet werden3). Nach einer alten, noch heute recht verbreiteten 
Annahme soIl namlich dem Terpentinol, von seinem hohen Schmutz
losungsvermogen abgesehen, in besonderem MaBe die Fahigkeit zu
kommen, Sauerstoff aus der Luft aufzuspeichern und diesen in ozoni
siertem, bleichend wirkendem Zustand wieder abzugeben. Guido 
O. Ruata kam bei seinen experimentellen Untersuchungen 4 ) in dieser 
Richtung jedoch zu durchaus negativen Ergebnissen, und die Angaben 
iiber Terpentinol-Ozonentwickier und Ozonseifen sind daher als Marchen 
zu kennzeichnen. 

Schwefelseifen. 
Der Schwefel ist eins der am langsten bekannten Heilmittel, da der 

Gebrauch von Schwefelbadern, begiinstigt durch das natiirliche Vor
kommen von Schwefelquellen in vulkanischen Gegenden, schon im 
Altertum bekannt und weit verbreitet war. Auch als Kosmeticum ist 
der Schwefel seit langem geschatzt, Paracelsus schon kannte seine 
auBere Anwendung und in mittelalterlichen Kompendien der Arznei
verordnung wird er bereits als ein gutes Mittel gegen "BIatterlein des 
Angesichts" empfohlen. So ist der Schwefel durch Jahrhunderte hin
durch ein unentbehrlicher Bestandteil unseres Arzneischatzes geblieben, 
indem er zugleich mit seinen Verbindungen unter den dermatothera
peutischen Mitteln auch heute noch einen ersten Platz einnimmt, und 
es ist nicht zu verwundern, daB gerade Schwefeiseifen auch heute noch 
neben den Teerseifen die meist fabrizierten und beliebtesten sind. 

Der Schwefel ist in seiner bei gewohnlicher Temperatur stabilen 
Form ein fester Korper von geiber Farbe, er ist unIoslich in Wasser, 
schwer loslich in Fetten, Alkohol und .Ather, dagegen leicht loslich in 

1) Siehe D. R. P. Nr. 193 559. 
2) Siehe auch das Franzosische Patent 288 941. 
3) Siehe D. R. P. Nr. 21 906. 
4) Bull. delle Scienze Med. Bologna 1910, 8. Reihe, Bd. 10. 



SchwefeIseifen. 83 

Schwefelkohlenstoff und Chlorschwefel (S2012)' Der durch Sublimation 
und Behandlung mit Ammoniaklosung erhaltene Schwefel, Sulfur 
depuratum, ist krystallinisch, der aus Schwefelalkalien durch Fallen 
mit Sauren gewonnene Sulfur praecipitatum amorph, doch sehr 
viel feiner als der erstere. 

Die Wirkung des freien Schwefels ist eine schwach reduzierende und 
antiparasitare. Er findet daher Anwendung bei den verschiedensten 
Rautkrankheiten, so bei derSeborrhoe und den ihr nahestehenden Affek
tionen, bei Acne rosacea, Psoriasis u. a. Auch beeinfluBt er, wie em
pirisch sicher festgestellt ist, die durch diese Krankheiten vielfach ge
storte Talgdriisenfunktion in giinstiger Weise, bei seiner Anwendung 
nimmt die Sebumabscheidung ab, die in den FollikeIn und Talgdriisen 
obwaItende Stauung verschwindet und Entziindungsprozesse bilden 
sich zuriick. 

Friiher wurde diese Wirkung ganz allgemein dadurch erklart, daB 
der Schwefel in den alkalischen Gewebssaften zu wirksamem Schwefel
alkali gelOst wird, und man stiitzte diese Vermutung durch die Tatsache, 
daB den Schwefelalkalien wohl auf Grund ihrer Wasserloslichkeit eine 
weit intensivere Wirkung zukommt, als dem freien Schwefel. Reute 
wird aber seine Wirkungsweise von den meisten doch als diejenige eines 
primar wirkenden Reduktionsmittels angenommen und nach einer von 
dem franzosischen Forscher Brisson aufgestellten Theorie1), die in 
den Untersuchungen L. Kaufmanns iiber die chemischen und physio
logischen Eigenschaften des Triphenylstibinsulfids2) eine starke Stiitze 
gefunden hat, soli sogar die Wirkung und der Wirkungsgrad eines 
Schwefelpraparates proportional sein der aus demselben durch Oxyda
tion gebildeten Schwefelsaure, so daB die quantitative Bestimmung der 
letzteren direkt einen MaBstab fiir die Beurteilung der Wirkungsfahig
keit eines Schwefelpraparates darstellt. 

Bei Beachtung dieser Ausfiihrungen ergibt sich von selbst, daB man 
auch fiir die Fabrikation von Schwefelseifen am besten einen Schwefel 
verarbeiten wird, der Oxydationsprozessen am ehesten zuganglich ist. 
Der feinere prazipitierte Schwefel ist dem durch Sublimation gewonnenen 
vorzuziehen und dem ersteren ist der kolloidale Schwefel, ein grau
weiBes Pulver,' das zu 80% aus Schwefel und ca. 20% aus EiweiB
substanzen besteht, wiederum iiberlegen. Auch Praparate, die wie das 
oben erwahnte Triphenylstibinsulfid (C6Hs)aSbS den Schwefel 
in nascenter und daher besonders wirksamer Form abscheiden, solIten 
zur Fabrikation von Schwefelseifen im hohen MaBe geeignet erscheinen. 

DaB die Anwesenheit von freiem Alkali die Schwefelwirkung kaum 
unterstiitzen wird, diirfte ebenfalls einleuchten, besonders da der Schwe
fe! in Alkalilaugen unter Bildung von Thiosulfaten (Na2S20 a) und Alkali
sulfiden (Na2S) loslich ist, von denen den letzteren, wie schon oben ge
sagt, heftige Reizwirkungen zukommen, indem sie auf Grund ihrer Kau-

l) Annales de Dermatologie et de Syphiligraphie 10. 1909. V gJ. auch DermatoI. 
ZentralbI. 13, S. 1104. 1910. . 

2) Biochemische Zeitschr. 28, Heft 1, S. 67 ff. 
6* 
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stizitat Horngebilde der Epidermis erweichen und losen, die Gewebe 
zerstoren und dadurch in die Tiefe der Haut eindringen. Schwefelseifen 
in fliissiger Form sind natiirlich wenig zweckmaBig, da sich in ihnen 
der Schwefel als Bodensatz abscheidet, der sich alsdann nur schwer 
wieder verteilen laBt. Seifen fester oder weicher Konsistenz sind da
gegen als Grundlage wohlohne Ausnahme verwendbar. Auch der viel
benutzten Kombination einer Teerschwefelseife kann man im wesent
lichen zustimmen, da sich die beiden Praparate, Teer und Schwefel, 
bei einer ganzen Reihe von Hautanomalien ausgezeichnet vertragen 
und sich in ihrer Wirkung sogar vielfach gegenseitig unterstiitzen und 
erganzen 1). 

Trotz der groBen Reizwirkung, die, wie wiederholt gesagt, den Schwe
felalkalien zukommt, werden diese aber doch ebenso wie auch der freie 
Schwefelwasserstoff vielfach fiir die Seifenfabrikation verwandt, aller
dings wohl weniger, um dermatologischen Heilzwecken zu dienen. Diese 
festen oder fliissigen Seifen, die z. B. unter den Namen Akremnin-, 
Eusulfin- und Antibleiseife bekannt sind, haben vielmehr den 
Beruf, an der Haut haftende Metallverbindungen, speziell solche des 
Bleis, in unlosliche, leicht sichtbare und unschadliche Schwefelverbin
dungen iiberzufiihren, um auf diese Weise vornehmlich die Bleiarbeiter 
vor den groBen Gefahren einer Bleivergiftung zu schiitzen. 

Nach VerOffentlichungen einerseits von Ragg2), andrerseits von 
Sacher) haben sich diese Seifen jedoch in der Praxis wenig bewahrt, 
da sie auf langere Zeit nicht haltbar sind und verhiiItnismaBig schnell 
ihre Wirksamkeit als "MetaIHndicator" verlieren. Nach Sacher 4) ist 
die Ursache dieser Veranderung die Zersetzung des Alkalisulfides unter 
dem EinfluB von Feuchtigkeit und Luft wie auch besonders durch die 
in letzterer stets enthaltene Kohlensaure. l(ierdurch wird ein Teil 
des vorhandenen Sulfides als Schwefelwasserstoff entbunden, der andere 
Tell durch die hydrolytische Wirkung des Wassers und durch den Luft
sauerstoff zu Verbindungen (Thiosulfat, Sulfit, Sulfat u. a.) oxydiert, 
welche mit den etwa vorhandenen metallischen Verunreinigungen nicht 
oder nicht sichtbar reagieren. Eine sulfidhaltige Seifenlosung, welche 
in betreff ihrer Haltbarkeit und Wirksamkeit die iiblichen Praparate 
bei weitem iibertrifft, wird nach Angaben desselben Autors5) jedoch er
halten, wenn man etwa 10 Teile Natronkernseife in 70 Teilen Alkohol 
von etwa 70% auflost und mit 5-10 Teilen kauflicher Ammonium
sulfidlosung versetzt. Auf Grund der geringeren Dissoziationsfahigkeit 
des letzteren dem Natrium- und Kaliumsulfid gegeniiber verandern 
sich diese Losungen nur auBerordentlich langsam, zumal die Dissozia
tionsfahigkeit des Ammoniumsalzes durch den Alkoholzusatz noch 

1) Bei allen zu Follikulitiden neigenden Prozessen sind Teer und Schwefel 
aber Antagonisten. Eine Teer-Schwefelseife solIte daher nur auf arztliche Ver
ordnung hin abgegeben werden. 

2) Farbenztg. 1910, S. 2216. 
3) Soziale Medizin u. Hygiene 1911, S. 53 u. 313. - Farbe u. Lack 1911, S. 366. 
') Seifensiederztg. 1912, S. 390. 
5) 1. c. Bub 2). 
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wesentlich weiter verringert wird. Zu beachten ist jedoch bei der 
Herstellung dieser Serren die Tatsache, daB nichtparfiimierte sulfidhaltige 
Serrenlosungen ganz allgemein Hinger wirksam bleiben aIs parfUmierte, 
weil die fUr die Parfiimierung in Betracht kommenden Riechstoffe 
(FencheIOl) auf Grund ihres ungesattigten Charakters meist Schwefel
oder Schwefelwasserstoffadditionsprodukte zu bilden vermogen. 

Der allgemein medikamentosen Anwendung auch dieser Serren, die 
den Schwefel also in wasserloslicher und daher intensiv wirkender 
Form enthalten, steht jedoch der Umstand entgegen, daB die Schwefel
alkalien durch die ihnen eigene Reizwirkung und besonders auch durch 
die oben erwahnte Abspaltung von Schwefelwasserstoff stets unange
nehm empfunden werden. Zwei Praparate, die diese Mangel nun nicht 
oder doch nur in sehr geringem MaBe aufweisen und daher auch fUr die 
Fabrikation von Schwefelserren mit wasserloslichem Schwefel durchaus 
geeignet sind, sind das Pyonin1) und das Thiopinol Matzka2). Das 
Pyonin wird nach dem Verfahren der D. R. P. 164322 und 223119 
hergestellt, indem Schwefelblumen mit Zucker zusammengeschmolzen, 
nach vollstandigem Erkalten zerkleinert, in Wasser gelost und schlieB
lich mit calcinierter Soda gekocht werden; die so erhaltene griin gefarbte 
Schwefellauge wird mit Hilfe der entsprechenden Konstituentien auf 
Pyoninserre oder Pyoni.nsalbe weiter verarbeitet. Die Pyoninserre ent
halt 20% des Praparates, ist von brauner Farbe und ihrem Charakter 
nach eine iiberfettete Natronserre mit geringen Zusatzen von Glycerin 
und Resorcin. 

Das Thiopinol stellt eine anscheinend gliickliche Kombination 
einer gewissen Gruppe von atherischen Olen der Terpenreihe (athe
rische Nadelholzole) mit Alkalisulfiden und Polysulfiden dar. Es ist 
eine klare, braune, alkoholische Fliissigkeit und gibt mit Wasser ge
mischt milchigweiBe, emulsionsartige Verdiinnungen, die stark nach 
Fichtennadelol, aber kaum merklich und jedenfalls in durchaus nicht 
belastigender Weise nach Schwefelwasserstoff riechen. Es besitzt 
schwach alkalische Reaktion, gegen 15 % sulfidartig gebundenen, 
leicht und reizIos resorbierbaren Schwefel und schwache antiseptische 
Wirkung, die wohl als durch die Nadelholzole bedingt angesehen werden 
darf. Ob eine chemische Bindung des Schwefels auch an die atherischen 
Ole vorhanden ist, diirfte zwerrelhaft sein, denn die Haltbarkeit des Pra
parates auch bei der Beriihrung mit Wasser wird wahrscheinlich dadurch 
erreicht, daB die in Wasser unloslichen Olbestandteile die Schwefel
verbindungen in feinster Verteilung umhiiIlen und so die Moglichkeit 
einer gegenseitigen Beriihrung nahezu ausschlieBen. Die Thiopinol
serren haben sich bei Acne rosacea, Seborrhoe, vornehmlich aber auch 
bei Scabies bewahrt, indem das Thiopinol mit einer energischen Wir· 
kung auf die Kratzmilbe, wie schon oben gesagt, weitgehende Reiz
losigkeit verbindet. 

1) Goedecke & Co., Leipzig-Berlin. 
2) D. R. P. Nr. 149 826. 
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Neben den bisher besprochenen Praparaten, welche den Schwefel, 
wenn iiberhaupt gebunden, in rein anorganischer Bindung enthalten, 
finden aber seit langem auch organische Schwefelverbindungen in der 
Dermatotherapie Verwendung und vornehmlich das Ichthyol, ein aus 
einem bituminosen Schiefer Tirols gewonnenes 01, das ca. 10% fest 
gebundenen Schwefel enthalt und in :den achtziger Jahren durch Unna 
in den Arzneischatz eingefUhrt worden ist, hat sich bei den verschieden
sten Rautkrankheiten bestens bewahrt. Um die Wasserloslichkeit des 
Produktes zu el'zielen, wird das zumeist durch trockene Destillation 
gewonnene Originalol del' Art sulfuriert, daB die nur teilweise ent
stehende Sulfosaure als Losungsmittel fUr die an sich unloslichen, un
sulfurierten Teile dienen kann, ahnlich wie es bei der Lasung der Kresble 
dureh Seifen der Fall istl). Das so prapal'ierte Ichthyol ist eine braun
schwarze, unangenehm riechende Fliissigkeit und besitzt vornehmlich 
resorptions befordernde, keratoplastische, reduzierende und auffallender
weise auch schmerzstillende Eigenschaften, die sich teilweise vielleicht 
mit der kombinierten Teer-Schwefelwirkung decken diirften, keinesfalls 
aber als eine reine Schwefelwirkung aufzufassen sind. Unter den viel
fachen Verwendungsweisen ist auch hier wieder die Seifenform besonders 
empfehlenswert. Die Ichthyolseifen/die mit einem Medikamentgehalt 
von 5% oder 10% leicht herstellbar sind, sind braun, maBig hart, gut 
schaumend und besitzen den typischen Ichthyolgeruch. 

Leider ist der letztere aber der dermatotherapeutischen Verwendung 
des Praparates vielfach recht hinderlich, und es existiert daher eine 
ganze Reihe mehrfach auch gliicklich verlaufener Versuche, den wenig 
angenehmen, lastigen Geruch del' Substanz zu beseitigen, ohne jedoch 
den therapeutischen Effekt zu beeintrachtigen2). Auch eine gl'oBe An
zahl von El'satzmitteln und Konlmrrenzpl'apal'aten ist entstanden, die 
entweder von Verbindungen ausgingen, die schon von Natur aus fest 
gebundenen Schwefel enthielten odeI' durch Schwefeln organischer Ver
bindungen erhalten wul'den. 

Aus del' Reihe del' erstel'wahnten Vel'bindungen ist besonders das 
Petros ul£ol genannte Praparat hervorzuheben, das, wie schon oben 
erwahnt, durch Verarbeitung der schwefelhaltigen Riickstande einiger 
Rohpetroleumsorten zu den entsprechenden Sulfosauren als ein dem 
Ichthyol sehr ahnliches Praparat gewonnen wird. 

Zu den bekanntesten Verbindungen der zweiten Gruppe gehol'en 
vornehmlich das Thiol und das Thigenol. Das erstel'e ist ein Praparat, 
das durch Erhitzen von Braunkohlenteel'ol mit Schwefel kiinstlich dar
gestellt wird. In die Therapie ist es in zweiFormen aufgenommen worden, 
als Thiolum liquidum bildet es eine dichte, sirupahnliche, braune, 
neutral reagierende Fliissigkeit, als Thiolum siccum ein braunschwarzes, 
angenehm; riechendes Pulver, das in seiner Zusammensetzung bestandig, 
in Wasser und Alkalien 16slich und ungiftig ist. Auf del' Raut wirkt das 

1) D. R. P. Nr. 35216. 
I) Z. B. DesichthoI Knoll D. R. P. Anm. 17 762. 
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Thiol keratoplastisch, antiseptisch, austrocknend und bei Juckreiz be
ruhigend. Der Schwefelgehalt betragt etwa 12%1). 

Das Thigenol ist das Natriumsalz der Sulfosaure eines synthetisch 
dargestellten Sulfooles, welch letzteres 10% gebundenen Schwefel ent
halt. Es ist ebenfalls ungiftig, nahezu geruchlos, mit schwach alkali
scher Reaktion in Wasser loslich, unbegrenzt haltbar und wirkt anti
septisch, resorptionsbefordernd, sekretionsbeschrankend, Schmerz und 
J uckreiz stillend. 

Beide Praparate eignen sich fiir die Fabrikation medikamentoser 
Seifen, die mit einem Medikamentgehalt von 5-15% in Anbetracht der 
ihnen nachgeriihmten Eigenschaften als Ersatz fUr die namentlich friiher 
viel verwandten Ichthyolseifen gem empfohlen werden. 

AuBer beiden sind aber noch eine groBe Anzahl anderer Schwefel
praparate bekannt geworden. So konnten durch Erhitzen von Schwefel 
mit Lanolin und vornehmlich mit ungesattigten Kohlenwasserstoff
reihen angehorigen Fett- oder Harzsauren oder Fettsaureestern und 
-glyceriden (natiirlichen Fetten und Olen) die diesen Substanzen ent
sprechenden Thiopraparate gewonnen werden2 ). Durch alkalische Ver
seifung der letzteren wurden auch geschwefelte Seifen (Thiosapol
cocosseife) erhalten3). Auch ein geschwefeltes Lysol wurde durch 
Erhitzen von Lysol mit Schwefel als eine tiefbraune, beinahe feste, 
wasser16sliche Masse dargestellt 4). Eine groBere Bedeuttmg haben aber 
all diese Praparate nicht erlangt. 

Die giinstige Wirkung geschwefelter, organischer Substanzen ist 
namlich nicht nur durch das Vorhandensein des fest gebundenen Schwe
fels iiberhaupt, sondern durch vielerlei Momente bedingt, die bei der 
Herstellung von Ichthyol-Ersatzpraparaten nicht vernachlassigt werden 
durfen, auf die hier naher einzugehen aber nicht der Raum ist. Es sei 
nur kurz erwahnt, daB fUr das Zustandekommen dieser Wirkungen der 
ungesattigte Charakter der therapeutisch wertvollen Verbindungen, wie 
ihn auch das Ichthyol selbst besitzt, eine Hauptbedingung ist und daB 
gerade diese unerfullt bleibt bei der oben geschilderten Behandlung 
ungesattigter Verbindungen mit elementarem SchwefeI. Dieser ver
nichtet namlich bei seinem Eintritt in das Molekiil die Doppelbindung 
der Kohlenstoffreihe und hebt somit den ungesattigten Charakter der 
Verbindung auf. 

Andererseits verleiht aber der Schwefel bei seinem Eintritt in orga
nische Verbindungen diesen haufig antiseptische und antiparasitare 
Eigenschaften. So erhalten z. B. die schwereren Kohlenwasserstoffe 
des Erdols, die an sich Desinfektionskraft nicht besitzen, schon durch 
die Behandlung mit nur geringen Mengen von Schwefel eine hohe anti
septische Wirkung5), eine Tatsache, die vielleicht mit Erfolg auch fUr 

1) D. R. P. Nr. 38416 und 54501. 
2) D. R. P. Nr. 56065 und 140827. 
3) D. R. P. Nr. 71 190. 
4) D. R. P. Anm. R. 12 928. 
5) Seidenschnur. Chern. Ztg. 1909, S. 701-702. 
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die GroBdesinfektion nutzbar gemacht werden konnte, nachdem man es 
gelernt hat, in Wasser unlosliche Kohlenwasserstoffe durch Fett- oder 
Harzseifen in haltbare Emulaionen iiberzufUhren, die sich beliebig ver
dUnnen lassen, ohne daB eine Ausscheidung der emulgierten Bestand
teile erfolgt. 

Quecksilberseifen. 
Unter allen Desinfektionsmitteln gilt auch heute noch ala das wirk

samste das Sublimat (Hydrargyrum bichloratum, Mercurichlorid, 
HgCl2), dessen antiseptische Wirkung in waBriger LOsung zuerst von 
Robert Koehl) nachgewiesen "wurde und das in der Desinfektions
praxis eine Verbreitung wie kein zweites gefunden hat. 

Wenn die Seifenfabrikation daher auch dieses Mittel fUr die Herstel
lung antiseptischer Seifen verwandte, so durfte sie hoffen, daB diese 
"Sublimatseifen" eine ahnlich weite Verbreitung finden wiirden, eine 
Erwartung, die leider nicht unerfUllt geblieben ist. Neben der vor
besprochenen Carbolaeife ist die sogenannte Sublimatseife ala Des
infektionsseife im V olke mit am meisten gefragt und es gibt Firmen 
in Deutschland, welche im Monat viele tausend Stiick von dieser Seife 
umsetzen, trotzdem sie wissen sollten, daB dieselbe nicht diejenigen 
Wirkungen besitzt, die der Konsument von ihr erwartet und auf 
Grund ihres Namens auch erwarten muB. 

Es ist ja hier schon eingangs hervorgehoben, daB die ionisierten 
Quecksilberverbindungen, welche das Metall also salzartig gebunden 
enthalten, als "Desinfektionsmittel erster Ordnung" im wasserhaltigen 
Seifenkorper ihre Wirksamkeit einbiiBen, indem sich durch doppelte 
Umsetzung Alkalisalz und fettsaures Quecksilber bildet, das alsdann 
der Art des Seifenkorpers entsprechend einem mehr oder weniger be
schleunigten ReduktionsprozeB anheimfallt. Sublimatseifen zeigen, so
weit sie wirklich Sublimat enthalten, nach langerem Lagern meist die 
graue Farbe des metallischen Quecksilbers und besitzen, mag der er
wahnte ReduktionsprozeB nun vollendet oder unvollendet sein, keines
falls eine praktisch beachtenswerte Desinfektionswirkung. 

Von seiten einzelner Fabrikanten werden trotzdem aber immer 
wieder Versuche gemacht, farblose und daher angeblich "dauernd halt
bare" Sublimatseifen herzustellen, indem fUr die Fabrikation eine mog
lichst trockene, iiberfettete Grundseife verwandt wird. Aber auch hier 
resultiert selbst beim sorgfaltigsten Arbeiten meist ein Produkt von 
grauer Farbung, ein Umstand, der die bereits erfolgte Zersetzung des 
Sublimats und damit das Verschwinden der Desinfektionskraft von 
vornherein anzeigt und haufig darauf zuriickgefiihrt werden kann, 
daB das den Seifen beigegebene Medikament die Eisenteile der ver
wandtenMaschinen unter Amalgambildung angreift. Schiitzt manletztere 
durch Paraffiniiberziige, so ist allerdings die Herstellung eines langere 
Zeit farblosen Produktes moglich. 

1) "Mitteil. des Kaiser!. Gesundheitsamtes Bd. 1. 1881. 
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Es ist ferner der Vorsehlag gemaeht worden, ehemiseh einwandfreie, 
stark getroeknete und staubfein gemahlene Grundseife mit fein zermah
lenem Sublimat zu mischen und die so erhaltene pulverformige Misehung 
zu festen Stueken zu komprimieren. Es ist selbstverstandlieh, daB aueh 
diese Seifen langere Zeit ohne Zersetzung haltbar sind, besonders wenn 
das Sublimat - zum DberfluB - vor seiner Verarbeitung gelatiniert 
wird, denn zu einer Zersetzung der Sublimatseife gehort unbedingt die 
Anwesenheit von Feuehtigkeit. Aber aueh diese Seifen, in denen das 
Sublimat den zersetzenden Einwirkungen des Seifenkorpers entzogen 
ist, sind praktiseh durehaus unbrauehbar. Denn alle Bemuhungen, 
eine haltbare Sublimatseife zu komponieren, mussen schon deshalb 
a;Is vergebens bezeiehnet werden, weil die beiden Agentien, Sublimat 
und Seife, beim WasehprozeB doeh aufeinander treffen mussen und in 
diesem Moment die Desinfektionskraft der betreffenden Seife durch 
doppelte Umsetzung der nahezu vollstandigen Verniehtung anheim
fallen muBl). 

Es ergibt sieh also, daB alle Versuehe zur Herstellung einer halt
baren Sublimatseife, mogen sie aueh dem auBeren Ansehein naeh als 
glucklich zu bezeichnen sein, das Problem der antiseptischen Queck
silberseife nicht lOsen konnen, daB man Erfolge vielmehr nur von den
jenigen Verbindungen wird erwarten durfen, welche das Quecksilber 
in nicht ionisierbarer Form gebunden enthalten, also "Desinfektions
mittel zweiter Ordnung" sind. Diese werden, falls ihnen eine Desinfek
tionskraft uberhaupt zukommt, aueh in Verbindung mit fettsauren 
Alkalien ihre Wirkung entfalten und gegebenen Fanes aueh eine Er
hohung ihres ursprunglichen Desinfektionswertes dureh die Seife er
fahren konnen. 

In den "komplexen" Quecksilberverbindungen, die fast ausnahmslos 
organischer Natur sind, kann nun das Metall entweder durch Vermitt
lung von Stickstoff oder durch Kohlenstoff direkt an den organischen 
Rest chemiseh gebunden sein. Zu den Verbindungen del' ersten Klasse 
gehoren vornehmlich die Queeksilberverbindungen del' Amine, zu denen 
auch das Sublamin zu zahlen ist, eine Verbindung aus Quecksilber
sulfat und Athylendiamin.2) Weiter sind hier zu nennen die Quecksilber
verbindungen del' Aminosauren, in denen ein Amidowasserstoffatom 
durch Queeksilber ersetzt ist, und die QuecksilbereiweiBverbindungen, 
die namentlich in der Patentliteratur mehrfach beschrieben sind. Rein 
auBerlieh betrachtet und von ihrem im Vergleieh zum Sublimat mehr 
oder weniger geringen Desinfektionswert vorlaufig ganz abgesehen, 
sollten sieh all diese Substanzen fur die Seifenfabrikation gut eignen, da 
sie weder mit Alkalien die bekannte Oxydfallung des Quecksilbers er
geben, in denselben vielmehr leicht und unzersetzt lOslich sind, noeh 

1) Auch Buzzis fliissige Sublimatseife ist frisch bereitet "gleichmiiBig un
durchsichtig und in Wasser triibe loslich" (Buzzi S. 68), steUt also eine Suspension 
des ausgeschiedenen fettsauren Quecksilbers in der Seifenlosung selbst dar, ohne 
unzersetztes Sublimat zu enthalten. 

D) D. R. P. Nr. 125095. 
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durch doppelten Umsatz mit Fettsauren odeI' fettsauren Alkalien zur 
Bildung fettsauren Quecksilbers befahigt sind. 

Abel' in allen organischen Quecksilberstickstoffverbin
d ungen ist die Festigkeit diesel' chemischen Bind ung doch 
nicht so groB, daB das durch die Anwesenheit ungesattigter 
Fettsauren bedingte Reduktionsvermogen des Seifenkor
pel's auf die Quecksilberverbindungen ohne EinfluB bliebe. 
N ach kurzem Lagern, oft schon nach drei bis vier Tagen, nehmen sie 
alie eine dunkelgriine Farbung an, die dann schon nach zwei bis drei 
Wochen in ein Schiefergrau iibergeht. Endlich zeigt die Seife durch und 
durch die glanzend graue Farbe des metallischen Quecksilbers. Aus del' 
Klasse diesel' Praparate zu erwahnen ist die Su blaminseife (Chemisches 
Laboratorium Lingner, Dresden), sowie die unter dem Namen Sapo
dermin odeI' Lavoderma bekannte Seife, die nach dem Verfahren 
des D. R. P. 116255 hergestellt wird und etwa 3% einer loslichen 
nach dem D .. R. P. 100 874 gewonnenen Quecksilbercaseinverbindung 
enthalt. 

Fiir die Herstellung antiseptischer Quecksilberseifen bleiben somit 
lediglich die organischen Quecksilberverbindungen iibrig, in denen das 
Metall direkt an Kohlenstoff gebunden ist. 

Abel' auch fiir die Haltbarkeit diesel' Praparate im Seifenkorper 
generell entscheidend ist die Festigkeit, mit del' das Quecksilber am 
Kohlenstoff haftet. Denn wenn auch in samtlichen Verbindungen diesel' 
Klasse das Metall komplex gebunden ist, so ist die Stabilitat diesel' 
Quecksilber-Kohlenstoffbindung doch eine sehr verschiedene, eine Tat
sache, die in dem VerhaIten del' einzelnen Substanzen dem Ammonium
sulfid gegeniiber deutlich zum Ausdruck kommt. Allgemein laBt sich 
daher del' Satz aufstellen, daB von diesen komplexen Verbindungen 
diejenigen, welche in waBriger Losung mit Ammoniumsulfid momentan 
unter Schwarzfarbung (Quecksilbersulfidbildung) reagieren (pseudo~ 
komplexe Verbindungen1), auch den zersetzenden Einfliissen des Seifen
karpel's nicht standhalten konnen, wahrend die Substanzen, welche 
durch Schwefelammonium in del' Kalte iiberhaupt nicht odeI' erst nach 
Iangerer Einwirkung zersetzt werden, auch im Seifenkorper haltbar 
bleiben. 

Unter den fiir Desinfektionszwecke verwandten Quecksilberkohlen
stoff-Verbindungen am bekanntesten sind das Quecksilbercyanid 
und das Quecksilberoxycyanid del' Formeln 

H /CN a/HgCN 
g"CN und "HgCN 

zwei Substanzen, die sich in waBriger Losung Alkalien gegeniiber durch
aus komplex verhalten, mit Ammoniumsulfid abel' schon in del' Kalte 
momentan Schwarzfarbung ergeben. Namentlich das Quecksilber
oxycyanid hat trotz seiner schwachen Desinfektionskraft2 ) als Sublimat-

1) Siehe W. Schoeller und W. Schrauth, Moo. Klinik 1912 Nr. 29, S.1200££. 
2) Nach Paul und Kr6nig (1. c.) vermag das Quecksilberoxycyanid in etwa 

1,5proz. Losung Milzbrandsporen noch nicht in 85 Minuten abzutoten. 
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ersatz in Form blaugefarbter Tabletten eine weite Verbreitung gefunden, 
weil es auf Grund der komplexen (pseudokomplexen) Bindung des 
Quecksilbers weniger reizend wirkt als dieses und Metallinstrumente 
usw. nicht amalgamiert. Unt.er dem Namen Servatolseife (C. Fr. 
Hausmann, St. Gallen) wird auch eine 2proz. Quecksilberoxycyanid
seife in den Handel gebracht, die jedoch den obigen Darlegungen ent
sprechend weder halt bar noch wirksam ist. 

Von entscheidender Bedeutung fiir die Brauchbarkeit der sonst in 
groBer Anzahl bekannten organischen Quecksilberverbindungen ist 
natiirlicherweise ihre WasserlOslichkeit, ein Erfordernis, das die Aus
wahl ungemein begrenzt, da die meisten Quecksilberkohlenstoffver
bindungen in Wasser unlOslich sind. Leicht loslich sind allein die 
Alkalisalze quecksilbersubstituierter Carbonsauren und Phenole, sowie 
die mineralsauren Salze gleichzeitig amidierter Verbindungen, welch 
letztere jedoch hier im Hinblick auf den Verwendungszweck als Seifen
zusatz nicht in Frage kommen. Von diesem praktischen Standpunkt 
aus bleiben daher fUr die Herstellung von Quecksilberseifen lediglich 
verwendbar die Alkalisalze der mercurierten Carbonsauren der alipha
tischen Reihe (Quecksilberfettsauren), welche das Metall in der Kohlen
stoffkette substituiert enthalten und weiter die mercurierten Carbon
sauren und Phenole der aromatischen Reihe bzw. ihre Alkalisalze, in 
denen das Quecksilber an den Benzolkern gebunden ist. 

Mit Ausnahme der in IX-Stellung zur Carboxylgruppe mercurierten 
Quecksilberfettsauren ist in all den genannten Verbindungen die Festig
keit der Quecksilberkohlenstoffbindung eine groBe. N ur diese letzte
ren, die die allgemeine Formel R· CH(HgOH) . COONa(R = Alkyl) be
sitzen, reagieren momentan unter Schwarzfarbung mit Ammonium
sulfid und unterscheiden sich in dieser Hinsicht nicht von den oben 
erwahnten Cyanidverbindungen, die man ihrem chemischen Charakter 
entsprechend auch vielleieht als die Nitrile der analogen Ameisensaure
verbindungen ansehen konnte. Die iibrigen Substanzen erscheinen je
doeh, wie gesagt, vom Standpunkt der Haltbarkeit aus fiir die 
Herstellung von Queeksilberseifen in gleieher Weise brauehbar, 
so daB fUr eine weitere Auswahl lediglieh ihre Desinfektionskraft 
maBgebend ist. 

Gestiitzt auf die Untersuchung der oben erwahnten Cyanidverbin
dungen, die also beide nur auBerst geringe, praktiseh kaum in Betraeht 
kommende Desinfektionskraft besitzen, haben nun Kronig und Paul 
in ihrer oben zitierten Arbeit den Satz aufgestellt, daB die Losungen 
soleher Verbindungen, in denen das Queeksilber Bestandteil eines kom
plexen Ions ist, ganz allgemein auBerordentlich wenig desinfizieren. 
Die Aussieht, nun mit Hilfe der zuletzt genannten, fUr die Seifenfabrikation 
allein verwendbaren Quecksilberverbindungen zu wirklieh desinfi
zierenden Seifen zu gelangen, soUte daher im Hinblick auf diese An
sehauung eine nur geringe sein, und in der Tat halten die wenigen Sei
fen, die mit Verbindungen dieser Art impragniert bis vor kurzem im 
Handel zu finden waren, einer ernsteren Priifung nieht stand. 
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Wie festgestellt werden konnte, hat jedoch die von Kronig und 
Pa ul aufgestellte These nicht die ihr zugesprochene allgemeine Giiltig
keit, denn liberraschenderweise besitzen eine ganze Anzahl der erwahn
ten Alkalisalze eine starke, dem Sublimat vielfach sogar liberlegene 
Desinfektionskraft, fiir deren Vorhandensein und Starke aber wiederum 
sehr feine Unterschiede ihrer Konstitution maBgebend sind 1). 

Von groBter Bedeutung fUr die Wirksamkeit dieser Verbindungen 
ist es namlich zunachst, daB das Quecksilber nur mit einer Valenz 
organisch gebunden ist und daB die zweite Valenz durch anorganische 
salzbildende Reste oder am besten durch die Hydroxylgruppe (OH) be
setzt ist. Scheinbar ist namlich die Affinitat dieser Gruppe zum Queck
silber eine nur geringe und infolgedessen die groBte Affinitat des Queck
silber haltigen Radikals zur Bakterie gegeben, wahrend eine zweite Koh
lenstoffbindung des Metalls, wie sie etwa in den Quecksilberdicarbon
sauren [/1 - Quecksilberdipropionsaure Hg (CH2· CH2 • COOH)2' Queck
silberdibenzoesaure Hg(C6H4' COOH)2 u. a. 1)] in Erscheinung tritt, die 
Desinfektionskraft nahezu aufhebt. 

AuBer den oben erwahnten iX-Oxyquecksilberfettsauren ist aus der 
Klasse del' Oxyquecksilberfettsauren noch bekannt die /1-0xyqueck
silberpropionsaure, HOHg. CH2· CH2COOH2), die zwar eine ganz be
achtenswerte Desinfektionswirkung besitzt, deren Herstellungsverfahren 
aber derartig groBe Schwierigkeiten bietet, daB eine technische Verwer
tung dieses kostbaren Stoffes heute noch als unmoglich erscheint. Leicht 
zuganglich dagegen ist eine ganze Anzahl mercurierler hoherer Fett
sauren, die durch Verseifung der nach den D. R. P. 228 877 und 246 207 
dargestellten mercuriertenFettsaureester, Fette und Ole erhalten werden. 
Sie enthalten an die mittelstandige doppelte oder dreifache Bindung 
ungesattigter Fettsauren angelagert ein oder zwei Quecksilberhydroxyl
gruppen und zugleich einen Atherrest bzw. zwei Hydroxylgruppen3), so 
daB ihre Alkalisalze also wirkliche mercurierte Seifen von Alkoxy
bzw. Dioxyfettsauren sind. Das Natriumsalz des aus der Olsaure in 
methylalkoholisch-atherischer Losung gewonnenen Praparates besitzt 
beispielsweise die Formel 

CH3 • (CH2h' CH(OCHh' CH(HgOH). (CH2h' COONa , 
wahrend das aus der Stearolsaure entsprechend dargestellte Salz die 
Konstitution 

CHa' (CH2h' C<~:OH' C(~:OH' (CH2h' COONa 

aufweist. 
An sich kommen diesen Salzen auf Grund ihrer SchwerlOslichkeit in 

Wasser naturgemaB die Eigenschaften einer Waschseife nicht mehr zu, 
sie sollten jedoch, von ihrer Verwendung als Desinfektionszusatz flir 

1) W. Schrauth und W. Schoeller, Uber die Desinfektionskraft komplexer 
organischer Quecksilberverbindungen. Zeitschr. f. Hygiene u. Infektionskrankh. 
66, S.497. 1910. - 70, S.25. 1911. 

2) E. Fischer, Ber. d. Deutsch. chem. Ges. 40, S.386. 
3) Nach eigenen, noch nicht publizierten Untersuchungen. 
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Stiickseifen abgesehen, auf Grund ihrer Lipoidloslichkeit in hohem 
MaBe fUr die Herstellung eines Quecksilberseifenspiritus geeignet er
scheinen, der ein unmercuriertes Vergleichsprodukt an Wirkung sehr 
erheblich iibertreffen miiBte. 

Fiir die Herstellung antiseptischer Stiickseifen kommen unter den 
Quecksilberverbindungen praktisch am ehesten jedoch die Alkalisalze 
der aromatischen Quecksilbercarbonsauren und -Phenole in Betracht, 
welche fast ausnahmslos leicht zuganglich sind 1) und das Metall, wie 
gesagt, im Benzolkern ebenfalls so fest gebunden enthalten, daB auch 
die starksten Quecksilberreagenzien, wie z. B. Ammoniumsulfid, ohne 
weiteres nicht die bekannten Ionenreaktionen (Suliidfallung) auslOsen. 
Ihre Verwendung fUr die Herstellung desinfizierender Seifen ist den 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld durch die Pa
tente 216 828, 233437 und 246 880 geschiitzt. 

Es war nun von vornherein zu vermuten, daB im groBen und ganzen 
fUr die Desinfektionskraft auch dieser Verbindungen die gleichen Gesetz
maBigkeiten Geltung haben wiirden, welche hier bereits gelegentlich der 
Besprechung des Phenols und seiner Derivate ausfUhrlich behandelt 
wurden. In der Tat gelingt es, bei Beriicksichtigung derselben durch 
chemische Synthese zu Verbindungen zu gelangen, welche desinfektorisch 
ganz auBerordentliche Wirkungen entfalten. Wie dort, so wird auch hier 
durch die EinfUhrung von Halogen, Nitrogruppen, Alkyl- und Aryl
resten die Desinfektionskraft erheblich und zwar derart gesteigert, daB 
diese substituierten Oxyquecksilberbenzoesauren bzw. Oxyquecksilber
phenole in ihren wirksamsten Gliedern aIle bisher gebrauchlichen Des
infektionsmittel, auch das Sublimat, in ihrer Wirkung um ein Viel
faches iibertreffen. Andererseits setzt aber auch hier eine weitere saure 
Substitution des Benzolkerns durch Phenol-, Sulfo- oder Carboxyl
gruppen die antiseptische Wirkung herab, so daB beispielsweise das 
Natriumsalz einer Oxyquecksilbersalicylsaure der Formel 

HgOH 

( "-OH 

iCOONa "-/ 
nur relativ schwache Desinfektionskraft besitzt, wahrend die Grund
substanzen dieser Klasse, die Natriumsalze des o-Oxyquecksilberphenols 
und der o-Oxyquecksilberbenzoesaure der Formeln 

/"-HgOH /"-HgOH 

l)ONa und l)COONa 

schon recht beachtenswerte, ihrem Aciditatsgrade entgegengesetzt starke 
Wirkungen entfalten. 

Unter den antiseptischen Seifen, die als desinfizierendes Prinzip 
Quecksilberpraparate der eben besprochenen Klasse enthalten und die 

1) VgI. z. B. Dimroth, Vber die Mercurierung aromatischer Verbindungen. 
Ber. d. Deutsch. Chern. Ges. 35, S. 2870££. 1902 und die D. R. P. Nr. 234054, 234851, 
und 234914. 
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auch in weiteren Kreisen bekannt geworden sind, miissen nun vornehm
lich zwei hervorgehoben werden, die nach dem D. R. P. 137560 her
gesteIlte Hermophenylseife (Societe des brevets Lumiere, Lyon) 
und die nach dem Verfahren des D. R. P. 216828 erhaltene Afridol
seife (Farbenfabriken vorm. Friedl'. Bayer & Co., Leverkusen). Wahrend 
die erstere einer strengeren Priifung ihres Desinfektionswertes nicht 
stand halten konnte und im praktischen Gebrauch versagen muBte, 
iibertrifft die Afridolseife an Wirkung nicht nul' aIle heute im Handel 
befindlichen Stiickseifen1), sondern hat sich auch spezieIl bei allen 
parasitaren und bakterieIlen Haut- und Haarkrankheiten (Furunculose, 
Acne vulgaris, Seborrhoe usw.) als ein vorziigliches Heilmittel erwiesen 2 ). 

Dies verschiedenartige Verhalten beider Seifen liegt natiirlich in del' 
Konstitution ihrer desinfizierenden Zusatze begriindet. Denn das nach 
dem D. R. P. 132660 gewonnene Hermophenyl, das Dinatriumsalz einer 
quecksilbersubstituierten Phenoldisulfosaure del' Formel 

0-] 
CsH2EHg 

"'(SOaNa)z 

besitzt trotz seines 40% betragenden Quecksilbergehaltes infolge del' 
Anwesenheit von drei sauren Substituenten im Benzolkern eine kaum 
merkbare, praktisch nicht in Betracht kommende Desinfektionskraft. 
Das Praparat ist durch diese Substitution derartig "versauert " , daB 
del' an den Kern gebundene Oxyquecksilberrest ilberhaupt nicht existenz
fahig bleibt und sich unter Wasseraustritt und gleichzeitiger Bildung 
eines inneren Salzes mit del' freien Phenolgruppe vereinigt, so daB das 
Praparat, auch von del' schwachenden Wirkung del' beiden Sulfogruppen 
ganz abgesehen, an sich nul' sehr geringe Affinitat zur Bakterienzelle 
besitzen kann. 

Andererseits wird die hohe Wirksamkeit del' Afridolseife verstandlich, 
da das Afridol, das Natriumsalz del' Oxyquecksilber-o-toluylsaure del' 
Formel 

/CHa 
C6H3~COONa 

HgOH 

zunachst auf Grund del' hier vorhandenen Quecksilberhydroxylgruppe 
den Bakterien gegeniiber Affinitat besitzt, und wei! diese Affinitat zwei
tens durch die Alkylsubstitution des Benzolkerns so erheblich unter
stiitzt wird, daB das Praparat in seiner Wirkung dem Sublimat nicht 
nachsteht. 

Fiir die praktische Anwendung diesel' Seife ist es von Bedeutung, 
daB sie infolge del' festen Bindung des Quecksilbers auch von del' Haut 

1) W. Schrauth und W. Schoeller, Uber die desinfizierenden Bestandteile 
der Seifen an sich und iiber Afridolseife, eine neue antiseptische Quecksilberseife. 
Med. Klinik 1910, Nr. 36. 

2) Siehe u. a. Gorl, Miinch. Med. Wochenschr. 1912, Nr.3. - R. Miiller, 
Deutsch. Med. Wochenschr. 1912, Nr. 12. - F. Schmid, Therapie der Gegenwart 
1912, Heft 6. 
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ohne jede Atz- oder Reizwirkung vertragen wird und daB sie damit 
nicht nur zur Desinfektion und Reinigung der Hande vor der V ornahme 
von Operationen, vor und nach gynakologischen Untersuchungen 
(Hebammen) usw. geeignet erscheint, sondern iiberhaupt zur Desinfektion 
aller Korperteile oder Gegenstande, die mit ansteckenden Stoffen in 
Beriihrung gekommen sind (Sexualdesinfektion, Desinfektion arztlicher 
Instrumente). In ihrer Anwendbarkeit und Bedeutung ahnlich ist die 
erst jiingst im Handel erschienene Providolseife (Providol-Gesell
schaft Berlin), welche, nach dem oben genannten D. R. P. 246880 der 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. hergestellt, 1% Dioxyqueck
silberphenolnatrium enthalt. 1m Gegensatz zur Afridolseife, die in praxi 
fast ausschlieBlich arzneiliche Anwendung findet, solI die Providolseife 
zur Beseitigung und Verhiitung all der Schaden dienen, welche in das Ge
biet der Kosmetik fallen, sowie als Prophylakticum bei Ansteckungs
gefahr verwendet werden. 

Wenn die Giftigkeit von Praparaten, welche fUr die Herstellung 
antiseptischer Seifen verwandt werden, auch weniger groBe Bedeutung 
als sonst gewohnlich besitzt, weil schon der Seifenkorper an sich, inner
lich genommen, Giftwirkung entfaltet, so soIl an dieser Stelle doch 
einiges iiber die Toxizitat dieser letztbesprochenen Substanzen gesagt 
werden. Denn es wird iiberraschen, daB dieselben keineswegs die hohe 
Giftigkeit besitzen, die das Sublimat und viele andere Quecksilber
verbindungen aufweisen, deren Allgemeinanwendung hierdurch vielfach 
perhorresziert und erschwert ist. Fast ausnahmslos ist die Giftigkeit 
der Alkalisalze mercurierter Carbonsauren und Phenole um ein Viel
faches geringer, als die der ionisierten Quecksilbersalze, das Afridol 
vermag z. B. erst in 20-25facher Menge der toxischen Sublimatdosis 
die gleichen Schadigungen wie dieses herbeizufUhren1), und es ist durch
aus moglich, durch Beriicksichtigung und Kombination gewisser Gesetz
maBigkeiten auf synthetischem Wege schlieBlich zu Verbindungen zu 
gelangen, welche trotz nochmals erhohter Desinfektionswirkung eine 
weiterhin um ein Mehrfaches verringerte Giftigkeit besitzen. Ob solche 
Verbindungen allerdings dann auch yom okonomischen Standpunkt aus 
das Sublimat ersetzen und zur Herstellung hochwirksamer Quecksilber
seifen dienen konnen, muB die Zukunft ergeben, die aM diesem so schwie
rigen Gebiete praktische Erfolge iiberhaupt nur dann erbringen kann, 
wenn die jeweiligen Ergebnisse systematischer Forschung einer nach 
jeder Richtung hin bewuBten Auswahl unterworfen werden. 

Medikamentose Seifen geringerer Bedeutung. 
1m Folgenden sollen nunmehr in loser Aufeinanderfolge die medi

kamentosen Seifen kurz behandelt werden, die bisher nicht erwahnt 
worden sind, denen aber doch - vielfach allerdings nur dem auBeren 
Anschein nach - eine gewisse Bedeutung zukommen diirfte. Die 

1) F. Miiller, W. Schoeller, W. Schrauth, Zur Pharmakologie organischer 
Quecksilberverbindungen. Biochem. Zeitschr. 33, S. 399. 1911. 
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Industrie hat ja leider oft wahllos jedwedes Medikament dem Seifen
korper zu inkorporieren versucht und ohne Riicksicht auf etwaige Zer
setzung der einverleibten Heilstoffe diese Seifen auf den Markt gebracht, 
wenn sie sich ihrem Aussehen nach als einigermaBen verkaufsfahig er
wiesen. Die Zahl solcher weniger wertvollen, vielfach aber auch vollig 
wertlosen Erzeugnisse ist dementsprechend eine sehr groBe, und es 
konnen daher hier nur diejenigen Produkte besprochen werden, denen 
man heute noch haufiger im Handel begegnet. Die Kritik muB dabei 
eine strenge sein, soIl Wert und Unwert richtig erkannt werden. 

Unter den fiir antiseptische Zwecke benutzten Metallverbindungen 
besitzen neben den Quecksilberderivaten vornehmlich die Silbersalze 
eine gewisse Bedeutung, indem einige von ihnen der Desinfektions
kraft des Sublimats ziemlich nahe kommen und diesem sogar von 
einzelnen Chirurgen vorgezogen werden. So ist es denn auch nicht ver
wunderlich, daB Versuche zur Darstellung von Silberseifen unter
nommen worden sind, die beispielsweise ammoniakalisch gelOstes Silber
oxyd (AgNH3)OH oder das komplexe Silberkaliumcyanid Ag(CN)zK 
enthielten, zwei Verbindungen, denen nach den Angaben Buzzis1) als 
Desinfektionsmittel fiir spezielle Zwecke eine groBe Bedeutung zukom
men soIl. Selbstverstiindlicherweise sind aber bei der Herstellung sol
cher Silberseifen ebenfalls die Gesetze maBgebend, welche bei Be
sprechung der Quecksilberseifen dargelegt worden sind und welche 
ganz allgemein fiir Seifen mit Zusiitzen von Schwermetallsalzen Geltung 
haben, indem niimlich all die Silberverbindungen, welche das Metall 
als Ion oder nur locker, durch Schwefelammonium nachweisbar, gebun
den enthalten, im Seifenkorper zu metallischem Silber reduziert werden 
und so ihre Desinfektionskraft verlieren miissen. Da nun bis heutigen 
Tages Silberverbindungen mit gegen Schwefelammonium stabilem Silber 
nicht bekannt sind, und da sich iiber die Desinfektionskraft solcher 
eventuell herstellbaren Priiparate nichts voraussagen liiBt, eriibrigen 
sich hier weitere Ausfiihrungen. 

Von anderen Metallverbindungen werden fiir die Seifenfabrikation 
verwandt das Zinkoxyd, das im iibrigen schon in ganz geringem Pro
zentsatz ein vorziigliches Hiirtematerial fiir weiche Seifen darstellt, 
oder die Salze des Al u mi ni u ms und zwar vornehmlich das Alumi
niumacetat, die essigsaure Tonerde (Lenicet). Aus den obigen Aus
fiihrungen ergibt sich jedoch schon von selbst, daB die Fabrikation sol
cher Seifen fiir antiseptische odeI' medikamentose Anwendung zwecklos 
ist, da die genannten Verbindungen im Seifenkorper bzw. bei gleichzeitiger 
Anwesenheit von Seife nicht als solche erhalten bleiben und ihre adstrin
gierenden und antiseptischen Eigenschaften auf diese Weise einbiiBen. 

Auch den nach den D. R. P. 148794 und 148 795 unter Verwendung 
von Phenolen bzw. Teer- oder Petroleumkohlenwasserstoffen als Lo
sungsmittel dargestellten Metallseifenlos ungen diirften den ver
wandten Metallen entsprechende, spezifische Wirkungen kaum zukom-

1) 1. c. 
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men, da die Metallseifen auch in diesen Losungen in nicht ionisiertem 
Zustand enthalten sind, eine molekulare Desinfektionswirkung aber 
nicht entfalten konnen. Von einigem Werte - allerdings nur fiir die 
innere Medikation - sind jedoch die Eisenseifen, d. h. die Eisen
saIze der hoheren Fettsauren und Jodfettsauren (Eisensajodin), die vor
nehmlich in Lebertran gelost therapeutische Verwendung finden 1). 

Nach dem D. R. P. 228139 werden anorganische Kolloide wie 
Quecksilber, Quecksilberoxyd, Silber, Pracipitat und Zinkoxyd ent
haltende Seifen dadurch hergestellt, daB man geschmoIzene Kali- oder 
Natronseifen oder ihre konzentrierten Losungen mit loslichen Metall
salzen und den aquivalenten Mengen solcher Verbindungen versetzt, 
welche geeignet sind, die benutzten Metallsalze in gewiinschter Weise 
umzusetzen. Die so hergestellten Seifen, welche die durch die voll
zogene Reaktion entstandenen Stoffe als anorganische Hydrosole in 
Form einer Adsorptionsverbindung mit Seife enthalten, werden alsdann 
durch Digerieren mit wenig Wasser oder durch Dialysieren von den bei 
der Reaktion gebildeten loslichen Salzen und uberschussigen Reagentien 
befreit und schlieBlich durch Eindampfen zur gewiinschten Konsistenz 
gebracht. Sie losen sich in Wasser kolloidal, was daran zu erkennen ist, 
daB ihre Losungen im auffallenden Licht milchig getriibt, im durch
fallenden Licht jedoch klar erscheinen. Ob ihnen jedoch gegenuber 
den gebrauchlichen Seifen mit nicht kolloidalen Zusatzen besondere 
Vorzuge innewohnen und ob sie uberhaupt therapeutisch oder desinfek
torisch wertvolle Eigenschaften besitzen, durfte bis heute kaum er
wiesen sein. 

Der Originalitat halber sei hier auch noch eine nach dem Englischen 
Patent 11 953 hergestellte, angeblich bei Harnsaureerkrankungen (Gicht) 
wirksame Seife angefiihrt. Man erhalt dieselbe durch Ersatz des sonst 
gewohnlich verwendeten Seifenalkalis durch Lithiumverbindungen oder 
durch Eintragen von Lithiumchlorid oder Lithiumsalicylat in gewohn~ 
liche Seife. 

Unter den anorganischen Stoffen kommt weiter neben dem elemen
taren Chlor, das bei der groben Desinfektion seiner auBerst energischen 
Wirkung halber in Form des Chlorkalkes vielfache Verwendung findet, 
unter den Halogenen dem J od und seinen Verbindungen eine groBere 
Bedeutung zu, obwohl es als Element sowohl wie in seinen Verbindungen 
bedeutend weniger wirksam ist als die ubrigen Elemente dieser Klasse2). 

Fur antiseptische Zwecke verwandt werden hauptsachlich einige seiner 
organischen Verbindungen, unter denen das Jodoform CHJa, ein 
gelbes, in Wasser beinahe unlosliches, in Ather und fetten Olen aber 
leicht losliches Krystallpulver von charakteristischem, durchdringendem 
Geruch in der Chirurgie als Trockenantisepticum die vorzuglichsten 
Dienste leistet. Seine die Wundheilung befordernden und die Granu-

1) N1Lheres tiber die Herstellung solcher Eisenseifen s. Arch. d. Pharm. 248, 
S.520. 

D) VgI. z. B. Geppert, Ber!. Klin. Wochenschr. 1890. - Paul und Kronig, 
Zeitschr. f. Hygiene u. Infektionskrankh. 1897, Bd.25. 

Schra.u th, Medikamentilse Seifen. 7 
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lation anregenden Wirkungen haben ihm fUr die Medizin eine weit
gehende Bedeutung verschafft. Es ist jedoch zu beachten, daB diese 
Desinfektionswirkung nicht der Substanz als solcher zukommt - im 
Reagensglas wirkt das Jodoform nur auBerst wenig bactericid -, daB 
sich diese Wirkung vielmehr erst in der Wunde selbst entfaltet, wenn 
das Jodoform also mit Geweben oder Gewebssaften in Beriihrung ge
langt. Es findet alsdann eine Abspaltung von Jod und anschlieBend 
die Bildung der erst eigentlich wirksamen jodhaltigen Substanz statt, 
so daB die Jodoformwirkung also keineswegs eine primare ist, sondern 
ala die Folgeerscheinung einer Reihe unter Mitwirkung des Organismus 
stattfindender chemischer Reaktionen aufgefaBt werden muB. Das 
Gleiche gilt natiirlich von den vielen meist geruchlosen Jodoformersatz
mitteln, jodierten aromatischen Verbindungen, deren Wirksamkeit oder 
Unwirksamkeit aber in hohem MaBe abhangig ist von der Art und Weise, 
in der das Jod an den organischen Rest gebunden ist. Wie schon mehr
fach erwahnt, besitzen namlich die im Kern durch Halogen substituierten 
Benzolderivate fast unabhangig von der Art des eingetretenen Halogens 
lediglich eine erheblich starkere Desinfektionswirkung als die unsub
stituierten Verbindungen. Ala Jodoformersatzmittel sind sie aber nicht 
verwendbar, da sie unter dem EinfluB von Gewebssaften freies Jod nicht 
abspalten konnen. 

Neben den besprochenen Jodverbindungen findet auch das freie 
Jod in der Dermatotherapie vielfache Anwendung und zwar wird es 
meist benutzt in Form einer 10proz. WeingeistlOsung (Tinctura lodi) 
oder zu 1% mit Jodkalium in Wasser gelOst (Lugolsche Losung). Es 
leistet so in seiner Eigenschaft als Hautreizmittel vorziigliche Dienste 
bei der Beseitigung von Driisenschwellungen, entziindlichen Tumoren 
und Gelenkentziindungen, indem es die Resorption erkrankter Gewebe 
und pathogener Stoffe anregt. 

Aus diesen Darlegungen ergibt sich nun von vornherein, daB medi
kamentose Seifen, denen Jod oder die erwahnten Jodverbindungen 
inkorporiert sind, fiir antiseptische Waschimgen nicht in Betracht 
kommen konnen und daB weiter die Herstellung von Jodoform- und 
Jodoformersatzmittelseifen vollig zwecklos ist, da der Hauptvorteil 
dieser Jodderivate in ihrer Eigenschaft als Trockenantiseptica begriindet 
ist. Den Nachteilen einer ungenauen Verteilung des Jodoforms auf Ge
schwiiren und Wunden mag die Anwendung von in weiche Jodoform
seife eingetauchten Gazelappen usw. vielleicht abhelfen, aber es ist dabei 
zu bedenken, daB die Aufhebung dieses Nachteils bezahlt wird mit der 
Vernichtung des Desinfektionseffektes, da freies Jod, das bei der Jodo
formwirkung als Zwischenglied entstehen muB, im Seifenkorper nicht 
haltbar ist. 

Aus diesem Grunde sind auch die noch heute vielfach fabrizierten 
Jodseifen, die meist mit Hilfe einer der oben erwahnten Jodlosungen 
dargestellt werden, vom chemischen Standpunkt aus durchaus zu ver
werfen, und therapeutische Erfolge, die unter Umstanden mit ihnen 
erzielt werden, sind jedenfalls nicht als eine "Jodwirkung" aufzufassen. 
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Durch den EinfluB des Jods erfahren diese Seifen namlich einerseits 
unter Abscheidung von Fettsaure eine Zersetzung, indem sich aus dem 
freien Jod und dem hydrolysierten Alkali neben Jodalkalien Salze der 
unterjodigen Saure bilden, die dann ihrerseits leicht in Jodate iibergehen 
entsprechend den Gleichungen: 

2 NaOH + 2 J = JONa + NaJ + H 20 
3 JONa = J03Na + 2 NaJ. 

Andrerseits kann das Jod aber auch von den an und fUr sich in jeder 
Seife, in mit fliissigen oder weichen Fetten (Olivenol) oder Fettsauren 
iiberfetteten Seifen aber besonders reichlich vorhandenen ungesattigten 
Fettkorpern gebunden werden, eine Tatsache, die bekanntlich in der 
Fettanalyse von weitgehender praktischer Bedeutung ist (H ii b lsche 
Jodzahl). 

Der entsprechend der Konsistenz des Seifenkorpers mehr oder we
niger schnelle Verlauf solcher Zersetzung ist leicht zu verfolgen an der 
Veranderung des braunen Farbtons der frisch fabrizierten Seife, der 
spatestens nach wenigen Tagen in ein lichtes Wachsgelb umgeschlagen ist. 

Weiche J od kali u mseife n, die vielfach mit gutem Erfolge als 
Ersatz fiir das Unguentum Kalii jodati benutzt werden, sind dagegen 
wohl haltbar, sie werden empfohlen, weil die Seifenform die Resorption 
des Jodkaliums begiinstigen solI. Es ware aber durchaus zu wiinschen, 
daB auch diese Seifen fernerhin nicht mehr unter dem irrefiihrenden 
Namen "Jodseifen" gefiihrt wiirden. 

Auch lOsliche Fluoride enthaltende Seifen sind, um auch diese 
Halogen enthaltenden Seifen zu erwahnen, dem D. R. P. 256886 zu
folge hergestellt worden, indem die Fluoride in Form eines Reaktions
gemisches aus Silicofluorid und Alkali der Serre vor, wahrend oder nach 
dem VerseifungsprozeB zugesetzt werden. Dieses Reaktionsgemisch 
enthalt das desinfektorisch recht wirksame Alkalifluorid, daneben aber 
auch die Alkalisalze der Kieselsaure (Wasserglas), die jedoch lediglich 
als Fiillmittel dienen diirften und deren Bildung bei Verwendung reinen 
Alkalifluorids ohne weiteres vermieden wiirde. Der bei der Herstellung 
des Reaktionsgemisches obwaltende Vorgang laBt sich ebenso wie die 
Mengenverhaltnisse der anzuwendenden Reagenzien aus der folgenden 
Reaktionsgleichung ersehen: 

3 SiF4 + 18 NaOH = 12 NaF + 3 Na2SiOs + 9 H 20. 
Von aromatischen Substanzen sind neben den friiher besproche

nen Phenolen, Carbonsauren usw. noch einige hervorzuheben, die 
groBtenteils eine gewisse Desinfektionskraft besitzen, aber meist nicht 
dieser antiseptischen Wirkung, sondern ihres starken Reduktionsver
mogens halber dem Arzneischatz einverleibt sind. Die Tatsache namlich, 
daB das Araro ba p ul ver bei der Behandlung der Psoriasis Heilwirkung 
entfaltet, hat die Anwendung einer groBen Reihe reduzierend (sauer
stoffentziehend) wirkender Arzneimittel in der Dermatotherapie zur 
Folge gehabt, deren Wert die Praxis heute in weitestem Umfange an
erkannt hat. 

7* 
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Das Ararobapulver besteht groBtenteils aus einer Chrysaro binI) 
genannten Substanz, welche besonders leicht bei Gegenwart von Alkalien 
aus seiner Umgebung Sauerstoff aufnimmt und sich hierbei vornehmlich 
in Chrysophansaure, ein Dioxymethylanthrachinon, verwandelt. 

Chrysarobin 

Neben dem Ararobapulver bzw. dem reinen Chrysarobin, das seiner 
antiparasitaren Eigenschaften wegen auch als Teerersatzmittel bei der 
Behandlung von Pilzkrankheiten verwandt wird, finden bei der Be
handlung der Psoriasis ausgebreitete Verwendung insbesondere das 
Pyrogallol und dann das Resorcin, dessen spezifische Heilwirkung 
hier allerdings nicht ganz sicher steht und dessen schwach atzende, 
entziindungswidrige Eigenschaften fiir die Dermatotherapie wertvoller 
sein diirften als seine reduzierenden Wirkungen. 

OH 
/"-OH 

l)OH 
Pyrogallol 

OH 

(IOH 
"-/ 

Resorcin 

Obwohl es nun a priori klar sein sollte, daB reduzierend wirkend~ 
Agenzien im Seifenkorper nicht haltbar sein konnen und durch Oxydation 
einer Zersetzung anheim fallen miissen, sind Chrysarobin-, Pyro
gallol- und Resorcinseifen allenthalben im Handel erhaltlich und 
zwar in jeglicher Zusammensetzung und Konsistenz. Kurze Zeit nach 
ihrer Herstellung zeigt denn auch eine mehr oder weniger charakteristische 
Verfarbung dieser Seifen2 ) die stattgehabte Zersetzung an, die zudem 
auch durch ein Weichwerden des Seifenkorpers in Erscheinung treten 
kann. 

Fiir die Komposition dieser Seifen war vornehmlich die Tatsache maB
gebend gewesen, d!J.B durch die Anwendung von Seife die Entfernung 
der Hautschuppen, die durch eine Vberproduktion und lebhafte Ab
stoBung nur locker zusammenhangender Zellschichten' entstanden sind, 
befordert und damit die Wirkung der applizierten Heilmittel wesentlich 
unterstiitzt wird. Es ist daher nicht wunderbar; daB auch die reizloseren, 
weniger giftigen (Pyrogallol ist ein heftiges Blutgift) und vielfach we
niger zersetzlichen, trotzdem aber noch energisch wirksamen Acetate 
der genannten Verbindungen (Lenirobin = Tetraacetat des Chry
sarobin, E uro bin = Triacetat des Chrysarobin, Lenigallol = Tri
acetat des Pyrogallol, E ug allol = Monoacetat des Pyrogallol, E uresol 

1) Hesse, Liebigs Annalen 309, S.73. 
2) Resorcinseifen werden dunkel braunrQt. 
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= Monoacetat des Resorcin) hier und da fiir die Seifenfabrikation ver
wandt worden sind, eine MaBnahme, die aber doch als zwecklos gelten 
muB, da diese Acetate unter dem EinfluB des Seifenalkalis einer all
mahlichen Verseifung anheimfallen. 

Ausgehend von der Annahme, daB bei der Behandlung der PsoriasiE 
nicht nur der stattfindende ReduktionsprozeB'auf der Haut als solcher, 
sondern auch das wahrend desselben oxydierte Heilmittel von therapeu
tischer Wirkung sein kann, hat Unna die Verwendung des oxydierten 
Pyrogallols, des Pyraloxins, empfohlen, das man aus ersterem durch 
Einwirkung von atmospharischer Luft und Ammoniak erhalt. Bei 
gleicher Heilwirkung laBt dies Oxydationsprodukt die Nachteile der 
Muttersubstanz vermissen und ist zudem im Seifenkorper wohl haltbar. 
Allerdings laBt sich leider das Ergebnis dieser Studien nicht verallge, 
meinern, da beispielsweise das Oxydationsprodukt des Chrysarobins, 
die Chrysophansaure, die Grundwirkungen des Chrysarobins nicht mehr 
besitzt. 

Die aus Rhabarber extrahierbare Chrysophansaure findet aber 
trotzdem bei der Fabrikation medikamentoser Seifen Verwendung, da 
ihr bei leichten Pilzerkrankungen der Haut ein milder antiparasitarer 
und entziindungswidriger Effekt zukommen solI. Ob fUr diese soge
nannten Rhabarber- oder Rhabarberextrakt-Seifen aber ein 
wirkliches Bediirfnis vorliegt, mag dahingestellt bleiben, da eine ganze 
Anzahl milder, chemisch einheitlicher Desinfizientien fUr die Seifen
fabrikation zur VerfUgung stcht. 

Kurz erwahnt werden sollen hier auch die mehrfach empfohlenen 
Hydroxylaminseifen, die als wirksames Agens das als Chrysarob;n
ersatz von Binz empfohlene salzsaure Hydroxylamin NH2(OH).HCI 
enthalten. 1) Auch diese Verbindung erleidet aber im Seifenkorper eine 
allmahliche Zersetzung, indem sie groBtenteils zu gasformigem Stick
oxydul N 20 oxydiert wird entsprechend del' Gleichung: 

.2 NH2 OH + 20 = N20 + 3 H 20.2) 

Bei Besprechung der aromatischen Desinfizientien diirfen die Anti
septica der Chinolinreihe nicht iibergangen werden. Zu ihnen gehOrt 
vor allem das in geeigneten Losungsmitteln stark wirksame Chinolin 
(C9H7N) selbst und die in Wasser leicht loslichen Salze des Oxychino 
lins, unter denen das durch Einwirkung von KaliumpYTosulfat erhal
tene Chinosol (D.R.P. 88520, Fritzsche & Co., Hamburg) das bekalln
teste ist. 3 ) Dies lct:z;tere ist auf Grund seiner nicht unbedeutenden 
Desinfektionskraft, seiner geringen Giftigkeit und seines im Vergleich 
mit anderen aromatischen Antisepticis nur schwachen, safranahnlichen 
Geruches halber vielfach fUr die Fabrikation desinfizierender Seifen 

1) Virchows Arch. Bd. 113. 
2) Siehe hierzu auch F. Buzzi, DermatologischeStudien 2. Reihe,6. Heft,S.488. 
3) Nach Untersuchungen von Brahm (Hoppe-Seylers Zeitschr. f. physiol. 

Chemie 28, S. 448) ist Chinosol ein Gemenge von o-Oxychinolinsulfat mit Kalium
sulfat. 
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benutzt worden, es ist dabei jedoch zu beachten, daB solche Chinosol
seifen nicht wirksam sind, indem ganz allgemein alkalisch reagierende 
Agenzien wie Alkalihydrate, Carbonate, Acetate, fettsaure Alkalisalze 
usw. aus Chinosollosungen das darin gelost enthaltene, an sich unlos
liche und daher desinfektorisch unwirksame Oxychinolin in weiBen 
Flocken ausfallen. 

Ala Antiscabiosa haben sich aus der Reihe der aromatischen Sub
stanzen besonders Storax und Perubalsam seit langer Zeit in der 
Dermatotherapie bewahrt, zwei harzigolige, aromatisch riechende Sub
stanzen, von denen die erstere durch Auskochen und Auspressen der 
Rillde des in Kleinasien und Syrien heimischen Storaxbaumes, die 
zweite als pathologisches Sekret der verletzten Rinde von Myroxylon 
Pereirae gewonnen wird. In ihrer chemischen Zusammensetzung zeigen 
beide eine gewisse Dbereinstimmung. Der Perubalsam stellt ein Ge
misch aus etwa 60% Perubalsamol (Cinnamein), 20% Harzen und 20% 
freien Sauren (Benzoesaure und Zimtsaure) dar, wahrend der Storax 
neben den genannten Bestandteilen auch atherische Ole aufweist. Wie 
E. Erdmannl ) und H. Thoms2 ) iibereinstimmend nachgewiesen ha
ben, besteht das Perubalsamol selbst aus 60 Teilen Benzoesaurebenzyl
ester und etwa 40 Teilen Zimtsaurebenzylester, die beide milbentotende 
Eigenschaften besitzen und als die Trager der Balsamwirkung anzu
sehen sind. Der erstere, der seines billigeren Herstellungspreises wegen 
fUr die praktische Anwendung den Vorzug verdient, wird auch syn
thetisch hergestellt und unter dem Namen Peruscabin in den Handel 
gebracht (Aktiengesellschaft fUr Anilinfabrikation, Berlin), seine 25 proz. 
Losung in Ricinusol wird Peruol genannt. 1m Gegensatz zum Peru
balsam selbst ist das Peruscabin bzw. das Peruol farblos, geruchlos, 
und von stets konstanter Zusammensetzung. 

Es ist selbstverstandlich, daB der Perubalsam sowohl wie das 
Peruscabin (Peruol) als saubere und zugleich milde, relativ ungiftige 
Antiscabiosa auch fUr die Fabrikation von Kratzeseifen herange
zogen worden sind, zumal beide Praparate in neutralen Grundseifen 
Iangere Zeit wohl haltbar sind. Bei der Verwendung dieser Seifen, die 
auch unter den Namen Keramin- (Topfer, Leipzig) und Peruolseife 
(Aktiengesellschaft fiir Anilinfabrikation) bekannt geworden sind, ist 
jedoch zu bedenken, daB sie infolge ihres geringen Medikamentgehaltes 
in ihrer Heilkraft den sonst empfohlenen hochprozentigen 01- oder 
Atherlosungen, Emulsionen usw. nachstehen miissen, und daB einfache 
Waschungen mit diesen Praparaten antiscabiOs kaum wirken konnen, 
da reiner Perubalsam immerhin 20-90 Min., Peruol 30-60 Min. be
notigt, um den Milbengangen entnommene Kratzemilben abzutoten3). 

1) E. Erdmann, tiber den therapeutisch wirksamen Bestandteil des Peru
balsams und seine synthetische Herstellung. Zeitschr. f. angew. Chemie 1900, 
Heft 39. 

t) H. Thoms, Arch. f. Pharmazie 237, S. 271. 
3) R. Sachs, Beitrag zur Behandlung der Scabies. Deutsch. Med. Wochenschr. 

1900, Nr. 39. 
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Diese Seifen dienen daher lediglich zur Nachbehandlung nach einer 
Kur und ev. zur Verhiitung scabioser Ansteckung. Seife mit einem Zu
satz von verseiftem Perubalsam herzustellen, wie es Buzzi empfiehlt, 
mnB als zwecklos angesehen werden, da nur den oben genannten un
verseiften Esterpraparaten die antiscabiOse vVirkung zukommt. 

Von weiteren Naturprodukten sind auch vegetabilische Rohdrogen 
fUr die Herstellung medikamentoser Seifen verwandt worden, und zwar 
in fein gepulverter Form, oder indem man aus den Drogen spirituose 
oder waBrige Extrakte herstellte und diese dem fertigen Seifenkorper 
ein verleibte. 

Vornehmlich ist hier die zuerst von P. Taenzer 1) warm empfohlene 
Nicotianaseife (Wilhaldi Apotheke, C. Mentzel, Bremen), eine mit 
5% Tabaksextrakt (=0,35% Nicotin) impragnierte, schwach parfii
mierte, iiberfettete Stiickseife von dunkelbrauner Farbe zu nennen, 
die sich als sauberes Antiscabiosum vorziiglich bewahrt hat. Die 
Tabakslauge spielt namlich bei der Bekampfung der Schafraude in 
Argentinien eine groBe und wirksame Rolle und aus Deutschland wer
den jahrlich ungeheure Mengen derselben dorthin exportiert, so daB 
der Gedanke nahe lag, die Wirkung der Lauge auch bei menschlichen, 
parasitaren Hautaffektionen nutzbar zu machen. Das in Form von 
Salben und Seifen zur Verwendung gelangende Extrakt wird meist 
in der Weise gewonnen, daB man die trockenen, zerkleinerten Tabaks
blatter, -stengel und -abfii,lle mit del' etwa dreifachen Menge 50proz. 
Alkohols auszieht und den gewonnenen Auszug auf dem Wasser bade 
oder besser im Vakuum zur Extraktkonsistenz eindickt. 

Einige Seifen allerdings ganz geringer Bedeutung sollen hier nicht 
iibergangen werden, weil sie hier und da doch ihre Anhanger gefunden 
haben. Auf Grund der antimykotischen Kraft des Chinins, das be
sonders bei Pityriasis versicolor spezifische Wirkung besitzen solI, hat 
man auch dies Alkaloid der Seife inkorporiert. Ferner hat man ad
stringierende Stoffe, wie z. B. Tannin, bzw. Natriumtannat dem 
Seifenkorper beigemischt, es ist jedoch wedel' iiber die Haltbarkeit noch 
iiber die Wirkung all dieser Seifen etwas Sicheres bekannt geworden. 

Auch die Heilwirkungen des Radiums bzw. der Radiumema
nation glaubt man der Medizin in Form radioaktiver Seifen nutzbar 
machen zu konnen, die durch Vermischen des Seifenkorpers mit radio
aktiven Stoffen wie Uran- und Thoriumsalzen bzw. -mineralien ge
wonnen werden. Neben den Wirkungen, die die Emanation bei Rheuma
tismus und besonders auch bei Gicht, ferner bei Lupus und ahnlichen 
Hautkrankheiten besitzt, solI ihr auch eine geringe bactericide Wirkung 
zukommen2), doch diirfte es bis heute durchaus zweifelhaft sein, ob 
diesen Seifenpraparaten, die das wirksame Prinzip in Anbetracht seiner 

1) P. Taenzer, Uber Nicotianaseife. Monatshefte f. praktische Dermatologie 
1895, Bd.21. Deutsch. Med. Zeitg. 1897, Nr.24. 

2) H. Jansen, Untersuchungen uber die bakterientotende Wirkung von 
Radiumemanation. (Overs o. d. KgI. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl.1910, 8.295. 
Chern. Zentralbl. 1910, Bd.2, 8. 1076.) 
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Kostbarkeit jedenfalls nur in verschwindend kleiner Menge und daher 
in auBerst schwacher Konzentration enthalten konnen, irgendein Wert 
innewohnt. 

Von einigen Seiten ist analog der internen Hefetherapie bei einer 
Reihe von Hautleiden (Acne, Follikulitiden und kleinen Furunkel
bildungen) auch die auBerliche Anwendung der Hefe empfohlen wor
den, und dementsprechend sind einige meist iiberfettete Seifenpraparate 
im Handel, denen abgetotete und entwasserte, reine Bierhefe inkorpo
riert ist. 

Wie Dre u WI) festgestellt hat, besitzt namlich die Hefe ebenso 
wie eine Anzahl von Schimmelpilzen die Fahigkeit, andere Mikro
organismen in ilirem Wachstum zu hemmen und teilweise abzut6ten. 
Es lag daher der Gedanke nahe, die bei Dermatosen auf der Haut 
wuchernden Parasiten dadurch in ihrer Entwicklung zu behindern, 
daB man sie in innigen Kontakt mit Hefezellen brachte. Die diesbe
ziiglichen Untersuchungen haben der vorhandenen Literatur2) zufolge 
jedoch erst ein greifbares Resultat ergeben, nachdem die Protoplasma
und Kernbestandteile der Hefe in getrockneter und pulverisierter Form 
zur Anwendung kamen. Die unter Zusatz eines solchen Puders herge
stellten Seifen, die als Fermentin- oder Zyminseifen bezeichnet 
werden, sollen besonders reizlos sein und leicht antiseptische und redu
zierende Wirkung besitzen. 

Auch juckstillende Mittel wie Anasthesin (Athylester der p-Ami
dobenzoesaure), Bromokoll (Dibromtanninleim), Euguform (Acetyl
methylendiguajacol) und Mesotan (Methoxymethylester der Salicyl
saure) hat man in Form meist weicher Salbenseifen in Anwendung zu 
bringen versucht, in dieser Form bewahrt hat sich jedoch lediglich 
das Bromokoll, das von den genannten Mitteln allein gegen Seifen
alkali bestandig und auch in alkalischer Losung auBerst wirksam ist. 

Unter den medikament6sen Seifen bilden eine Klasse fUr sich die
jenigen, welche mit einem Zusatz von Salzen natiirlicher Heilquellen 
hergestellt sind. Es sei hier nur kurz erinnert an die Krankenheiler 
Jod-Sodaseife, dieAachener Thermalseife und an die Produkte, 
welche Kreuznacher, Nenndorfer und Wiesbadener Quell
salze enthalten. Allerdings diirften diese Seifen vor solchen mit kiinst
lich hergestellten Salzgemischen V orteile kaum aufweisen, zumal sie 
meist noch einen Zusatz der betreffenden Chemikalien selbst erfahren. 
Es diirfte ihnen abel' immerhin eine gewisse suggestive Wirkung des 
mehr oder weniger beriihmten Namens der betreffenden Heilquelle 
zukommen, die in vielen Fallen durch eine augenfallige Reklame we
sentlich unterstiitzt wird. 

In diesem Zusammenhang sollen kurz auch die unter die Rubrik 
der Geheimmittel fallenden "Medizinalseifen" erwahnt werden, unter 
denen meist nicht der Fabrikant, in desto hoherem MaBe aber der 

1) Dreuw, Monatshefte f. prakt. Dermatol. 1904, S. 341. -Derselbe, Deutsch. 
Med. Wochenschr. 1904, Nr.27. 

2) Dreuw, Monatshefte f. prakt. Dermatol. 52, Heft 7. 1910. 
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Konsument zu leiden hat und die, wie Unna sagt, "mit jener ebenso 
lacherlichen als bedauerlichen Reklame in die Welt gesetzt werden, 
um gleich beim Erscheinen als ein Novum den Markt zu beherrschen, 
well sie alsbald einem anderen, neuesten Hautmittel das Feld zu raumen 
haben". Es ist ja zu erhoffen, daB friiher oder spater auf gesetzlichem 
Wege dem groBen Unfug der unwahren Danksagungen und Anerken
nungsschreiben, sowie der Angabe und Verbreitung nicht zutreffender 
Analysen Einhalt geboten werden wird, doch ware es schon heute 
wUnschenswert, daB der Arzt sowohl wie der Apotheker und der ernst 
denkende Fabrikant durch miindliche oder offentliche Aufklarung ein 
allzu leichtglaubiges Publikum vor einer Schadigung bewahren mochte, 
die leicht auch die medikamentosen Serren in ihrer Gesamtheit zu dis
kreditieren imstande ist. 

Zum SchluB seien endlich auch noch die mechanisch wirkenden 
Serren kurz erwahnt, obwohl sie an sich als medikamentose Serren kaum 
angesprochen werden diirften. Ais wirksames Prinzip enthalten sie 
pulverformige, rauhe Substanzen, die die epidermislosende und rei
nigende Kraft der Serre selbst in recht energischer Weise mechanisch 
unterstiitzen. Als solche Zusatze werden, abgesehen von fein gepulver
tem Holz, meist verwandt gemahlener Bimsstein, feiner Seesand und 
insonderheit Marmorstaub von moglichst gleichmaBiger Kornung (0,4 
bis 0,6 mm, Siebmasche tt bis H- auf 1 ccm). Derselbe besitzt ein hohes 
Poliervermogen und wirkt dabei milder als aIle iibrigen Zusatze. Die 
Serren werden meist als feste Stiickseifen oder mit etwas hoherem 
Wassergehalt in halbweicher Form in Dosenpackung gehandelt. Die 
ersteren sind wohl fast ausnahmslos Cocosserren, denen vor, wahrend 
oder kurz nach der Verserrung das Frottiermittel untermischt worden 
ist, die letzteren werden hergestellt, indem eine reine Grundserre mit 
etwa dem doppelten Gewicht an Wasser auf dem Wasserbade in Lo
sung gebracht und sodann mit der 7-8fachen Menge des bei 100 bis 
200 0 sterilisierten Frottiermittels untermischt wird. Die ganze Masse, 
die in der Warme Sirup-, hochstens Honigkonsistenz zeigen soll, er
starrt beim Abkiihlen zu einer halbfesten Creme. DaB besonders die 
letztgenannten Praparate auch antiseptisch wirksame Zusatze erhalten 
konnen, und daB ihr Wassergehalt ganz oder teilweise durch Alkohol 
ersetzt werden kann, wie das beispielsweise in der von der Aktien
gesellschaft fUr Anilinfabrikation herausgebrachten Bol usseife "Lier
mann" geschehen ist, mag als selbstverstandlich gelten. Die letztge
nannte Serre ist ein Praparat von "festweicher" Konsistenz, das an 
Stelle des Wassergehaltes fliissiger Serren 60% auf das feinste gemahlene 
und absolut keimfrei sterilisierte Tonerde - Bolus alba - enthalt. 
Die letztere besitzt ahnlich wie die obengenannten Substanzen die 
Fahigkeit, durch capillare Attraktion Fliissigkeiten anzusaugen und diese 
erst bei feinster flachenhafter Verteilung wieder abzugeben. Sie dient 
daher den iibrigen Bestandteilen der Bolusseife, einer Elainkaliserre, Al
kohol und Glycerin, als Vehikel. Es mag jedoch dahingestellt sein, ob der
artige Serren wirklich eine voIlstandige ~autdesinfektion gewahrleisten. 
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Die Parfiimierung medikamentoser Seifen. Die Be
deutung atherischer file fiir die Herstellung 

desinfizierender Seifenpraparate. 
"Eine wirkliche medizinische Seife soIl nach der Apotheke und nicht 

nach dem Friseurladen riechen, so daB Fabrikant und Patient daran 
erinnert werden, daB sie es mit einem ernsteren Gegenstande ala einem 
Stuck Toiletteseife zu tun haben." 

Diese von U nna1) ausgesprochene, die Parfumierung medikamen
toser Seifen verurteilende Ansicht hat vom Standpunkt des Arztes eo 
ipso mancherlei fiir sich. Trotzdem findet man aber, und zwar nament
lich auf seiten der Fabrikanten, nicht wenige, die gerade im Gegenteil 
dazu eine Parfumierung auf das Warmste befiirworten, vielfach mit 
der Begrundung, daB die fur die Seifenfabrikation verwandten Riech
stoffe und insonderheit die atherischen Ole, abgesehen von ihrer 
rein asthetischen Wirkung, Eigenschaften besitzen, die die Parfumie
ru:r:tg auch medikamentoser Seifen durchaus rechtfertigen. Es erscheint 
daher wunschenswert, einmal festzustellen, ob erstens ein Zusatz aro
matischer Stoffe zu medikamentosen Seifen vom chemischen Stand
punkt aus zu befiirworten ist und inwieweit zweitens die Riechstoffe 
selbst in Verbindung mit Seifen fur medikamentose bzw. antiseptische 
Anwendung in Betracht kommen konnen. Von vornherein ist es dabei 
selbstverstandlich, daB nur die im Seifenkorper dauernd haltbaren 
Riechstoffe, d. h. atherische Ole und unter den sogenannten "kunst
lichen" vornehmlich das Terpineol Verwendung finden. 

Fur die Parfumierung medikamentoser Seifen, die als solche aller
dings stets dem Belieben und dem Geschmack des einzelnen uberlassen 
bleiben muB, ist zunachst naturgemaB der chemische Charakter des 
vorhandenen Medikamentes und des zu verwendenden Riechstoffes 
nicht ohne· Bedeutung. Stark oxydierend oder reduzierend wirkende 
Arzneimittel werden auch die zugesetzjien Aromatica in den wenigsten 
Fallen unbeeinfluBt lassen, wohingegen solche Medikamente, die den 
zersetzenden Einfliissen des Seifenkorpers selbst standzuhalten ver
mogen, aucb die etwa beigegebenen Riechstoffe nicht, oder doch nur 
selten tangieren werden. Auf aIle FaIle ist es jedoch ratsam, vor der 
Beigabe eines Parfiims zu einer medikamentosen Seife im Reagens
glase festzusteIJen, ob Medikament und Parfiim als solche nebeneinan
der bestandig sind oder ob durch chemische Umsetzung Veranderungen 
beider eintreten Mnnen. Fiir die Parfiimierung selbst gelten selbst
verstandlicherweise die fiir die Parfiimierung von Toiletteseifen iib
lichen Vorschriften, insonderheit sollen feste Riechstoffe in Krystall
oder Pulverform ebenso wie Harze und Balsame vor ihrer Verwendung 
in wenig Alkohol oder besser in atherischen Olen wie Lavendel- oder 
Bergamottol gelost und so verarbeitet werden. 

1). Siehe Unna, I. c. 
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Mehr als die Frage der Parfumierung selbst interessieren hier nun 
aber die Eigenschaften der Riechstoffe und ihre eigene Verwertbarkeit 
fiir die Herstellung medikamentoser bzw. antiseptischer.Seifen; denn 
es unterliegt heute keinem Zweifel, daB vielen Riechstoffen und in
sonderheit einer Anzahl atherischer Ole bis zu einem gewissen Grade 
antiseptische und keimtotende Wirkungen zukommen. Schon das fruhe 
Altertum wuBte sich die faulniswidrigen Eigenschaften dieser empirisch 
gefundenen Desinfektionsmittel nutzbar zu machen, und die exakten 
Untersuchungen Robert Kochs1 ) u. a. haben in der Tat bewiesen, 
daB eine ganze Anzahl dieser Substanzen schon in hohen Verdiinnungen 
jegliches Bakterienwachstum zu verhindern vermag. 

Als atherische Ole bezeichnet man bekanntlich Mischungen stark 
riechender Verbindungen meist pflanzlichen Ursprungs, die hauptsach
lich aus den Terpenen, Kohlenwasserstoffen der Formel C10 H16 , den 
in geringeren Mengen vorhandenen Sesquiterpenen, Kohlenwasserstoffen 
der Formel C15 H 24 , und den ihnen beiden nahestehenden Sauerstoff
verbindungen (Alkohole, Aldehyde, Ketone, Sauren, Ester, Oxyde, 
Lactone, Phenolather usw.) bestehen. Threm chemischen Charakter 
nach sind sie einerseits selbst auBerst bestandige Substanzen, anderer
seits werden sie von EiweiBkorpern nicht gebunden, so daB ihre anti
septische Wirkung durch diese letzteren (Wundsekret, Gewebszellen) 
weniger beeintrachtigt wird, als diejenige solcher Desinfektionsmittel, 
deren Affinitat durch die Anwesenheit von EiweiBkorpern von den 
Bakterien mehr oder weniger abgelenkt wird. Fur ihre praktische Ver
wendbarkeit ist der Umstand wichtig, daB sie ebenso wie die meisten 
kunstlichen Riechstoffe in flussigen Seifen jeglicher Art und Zusammen
setzung und besonders leicht in den vorn genannten Ricinusolseifen 
loslich sind. 

Verglichen mit der Desinfektionskraft der vorbesprochenen, stark 
wirksamen Mittel ist die keimtotende Wirkung der ineisten atherischen 
Ole allerdings nur eine geringe. Nach La u be nhei mer werden Staphylo
kokken abgetotet durch 

1 %0 Sublimat in 30 Min. 1 % Terpentinol in 5 Stunden 
1 % Thymol "2,, 1 % Eucalyptusol in 6 Stunden 
1 % Kresol (Lysol2%)" 5" 1 % Sandelholzol} noch nicht 
1 % Phenol "90,, 1 % Campher in 7 St. 

Andererseits ist aber auch eine Reihe atherischer Ole bekannt, welche 
ganz ausgezeichnete Wirkung besitzen und einen Vergleich mit den 
oben genannten Desinfizientien nicht zu ihren Ungunsten gestatten. 
So gibt Laubenheimer an, daB Staphylokokken durch l%Senfol 
(SC: N· CaHs, hergestellt aus dem Samen des schwarzen Senfes durch 
Wasserdampfdestillation) in 6 Min. und durch Zimtol (hauptsachlich 
aus Zimtaldehyd bestehend) in 20 Min. abgetotet werden. Als be
sonders stark wirksam (entwicklungshemmend) erwiesen sich nach den 

1) Robert Koch, Antibakterielle Wirkung einfacher atherischer Ole. Berl. 
lGin. Wochenschr. 1844, Nr. 31. 
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mit Milchbakterien (Schwefelbakterien) durchgefiihrten Versuchen 
Briinings 1) und K. Ko berts2) und zwar, soweit die gleichen Ole 
untersucht wurden, in erfreulicher Ubereinstimmung mit den obenge
nannten Ergebnissen Laubenheimers das 

Senfol (1 : 2300) Bittermandelol 
Zimtol (1 : 410) SpickOl 
Cassiaol (1 : 320) Kirschlorbeerol 
Isoeugenol (1: 200) NelkenOl 

(1 : 190) 
(1 : 185) 
(1 : 185) 
(1 : 120) 

wahrend Terpentinol, Eucalyptusol und Sandelholzol ebenfalls als nur 
"schwach" (1 : 10 bis 1 : 25) oder "sehr schwach" (unter 1 : 10) wirk· 
sam befunden wurden. 

Aber nicht immer ist, wie man auf Grund der fUr das Senf- und 
Zimtol gefundenen Daten annehmen konnte, die antiseptische Wir
kung der atherischen Ole mit derjenigen ihrer Hauptbestandteile iden· 
tisch. So wirkt beispielsweise das Nelkenol in einer Verdiinnung von 
1 : 120, das in ihm zu 80% enthaltene Eugenol aber erst bei 1 : 80 
antiseptisch. Ein fUr die Wirkung aber meist wohl nicht in Betracht 
kommender Bestandteil scheinen jedoch die auch als Riechstoffe 
weniger wertvollen Terpene zu sein, indem die heute seitens der Par
fiimeure viel verwandten terpenfreien Ole als Antiseptica den terpen
haltigen mindestens gleichwertig sind. Die Terpene selbst wirken meist 
auffallend schwach. Eine Ausnahme bildet lediglich das Limonen (und 
damit die das Limonen enthaltenden Terpene des Lavendel- und Dill
ols), das noch bei 1: 60 wirksam ist, doch wurden terpenfreie atherische 
Ole, die schwacher wirken als die entsprechenden terpenhaltigen nicht 
gefunden. 

Auch von anderer Seite sind ahnlich systematische Versuche unter
nommen worden. So stellte z. B. Reiden bach3) fest, daB die Hefe
garung unterbleibt durch 

Ajowanol (Thymen) bei einer Verdiinnung von 0,025% (1: 4000)4) 
Thymol """" 0,033% (1: 3000) 
Rosenol """" 0,06 % (1: 1600) 
Geraniumol """" 0,06 % (1: 1600) 
Thymianol """" 0,09 % (1: llOO) 
Zimtol """" 0,1 % (1: 1000) 
Citronenol """" 0,2 % (1: 500) 

1) H. Briining, Xtherische Ole und Bakterienwirkung in roher Kuhmilch. 
Zentralbl. f. inn. Medizin 27. Nr. 14. 1906. 

2) K. Kobert, Systematische Versuche iiber die antiseptische Wirkung von 
atherischen Olen und Bestandteilen derselben. Berichte von Schimmel & Co. 
Oktober 1906, S. 155. - Dersel?e, Uber die antiseptische Wirkung terpenfreier 
und terpenhaltiger atherischer 61e. Pharm. Post 40, S.627. 1907. 

3) Reidenbach, Die Faulbrut oder Bienenpest. 1905. 
4) Das Ajowanol stellt eine hellbraune, angenehm riechende Fliissigkeit von 

brennendem Geschmack dar und enthalt neben einigen Terpenen (IX' Pinen, Dipenten 
und y.Terpinen) in der Hauptsache p-Cymol. (Berichte v. Schimmel & Co., Oktober 
1909, S. 16.) Da es in Ostindien seit langem zu Heilzwecken verwandt wird, ware 
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und Calvello empfahl auf Grund seiner Untersuchungen iiber die 
bakterientotende Kraft atherischer 01e1) eine Emulsion von 9% Thy
mian- und 18% Geraniumolals ausgezeichnetes Handedesinfektions
mittel, das die unangenehmen Nebenwirkungen der sonst gebrauch
lichen Antiseptica vermissen lassen sollte. 

Auch an anderer Stelle2) findet man die obigen Daten bestatigt. 
Als fiir Desinfektionszwecke fast ganzlich wertlos haben sich dort er
wiesen das Lorbeerol, Citronellol, Rosmarinol, Wacholderbeerenol, 
Salbeiol, Wintergriinol, Bittermandelol, CitronenOl, und Bergamottol, 
die alle auch in hohen Konzentrationen Schimmelbildung bzw. Faul
nis nicht verhiiten konnen. 

Die erwahnte Literatur ist hier absichtlich so ausfiihrlich unter An
gabe exakter Daten besprochen worden, weil vielfach ganz willkiirlich 
mit atherischen Olen versetzte Seifen fUr antiseptische Zwecke ange
boten werden. Wie zu ersehen ist, besitzen nur einige wenige wirklich 
bedeutende Desinfektionskraft, so daB bei der Herstellung antisep
tischer Seifen dieser Art fUr die Auswahl der Ole eine ganz besondere 
Vorsicht geboten erscheint. So ist neuerdings durch das D. R. P. 246123 
eine desinfizierende Seife geschiitzt worden, welche als desinfizierenden 
Bestandteil mehr als 10% Fenchon - eine dem Campher isomere 
Verbindung - enthalt, aber im Vergleich mit anderen Desinfizientien 
nur sehr schwach wirksam sein diirfte. Vor den gebrauchlichen Cam
pherseifen soll sie den Vorzug groBerer Wasserloslichkeit und starkerer 
bactericider Wirkung besitzen, da sich hOchstens 10% Campher in 
Seife losen lassen, dagegen iiber 70% Fenchon. Nach Versuchen des 
Patentinhabers totet eine 40% Fenchonseife bei einer Verdiinnung 
von 1 : 150 Bact. coli schneller ab als eine 1 % waBrige Carbolsaure
losung. 

Durch das D. R. P. 254129 desselben Autors ist ferner die Herstellung 
einer desinfizierenden Seife geschiitzt, welche dadurch erhalten wird, 
daB die Einwirkungsprodukte von Sauren auf Terpentinol und ahn
liche pinenhaltige Ole (Bornyl- und Fenchylester) mit Seifen oder den 
Ausgangsmaterialien der Seifenfabrikation behandelt werden. Inwie
weit die fiir das Herstellungsverfahren dieser Seife, deren Wirksamkeit 
lediglich auf das in ihr enthaltene, dem gewohnlichen Japancampher 
sehr ahnliche Borneol (Borneocampher) zuriickgefUhrt werden soll, gel
tend gemachten, patentbegriindenden Merkmale zutreffend sind, soll 
hier jedoch nicht naher untersucht werden. 

Unter den kiinstlichen Riechstoffen kommen fUr die Par
fUmierung von Seifen und somit auch fiir die Herstellung antiseptisch 
wirkender Seifen bekanntlich nur wenige in Betracht, da die meisten 
von ihnen den zersetzenden Kraften des Seifenkorpers auf die Dauer 

eine ausfiihrlichere Untersuchung iiber die Desinfektionskraft dieses ()Jes, die 
anscheinend bisher nicht vorliegt, und eine Priifung auf seinen therapeutischen 
Wert im AnschluB an den obigen Befund vielleioht reoht wiinsohenswert. 

1) Calvello, Pharmazeut. Ztg. 47, S.759. 1902. 
2) Pharmazeutisohe Zentralhalle 1901. 
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geniigenden Widerstand nicht entgegensetzen konnen und dement
sprechend ihren Geruch in diesem verlieren. Lediglich das Terpineol, 
ein aus dem Terpentinol dargestellter tertiarer Alkohol der Formel 

C·eHa /"" HC/' ?Ha ""CHa 
\CHs·C.OHI 

HaC"" I /CHa 

""1,/ 
CH 

der fast ausschlieBlich als Basis fur Fliederduft benutzt wird, ist diesen 
Einfliissen gegeniiber durchaus unempfindlich. Wie KonradF), Marx:!) 
und neuerdings W. Scholtz und A. Gelarie3) nachgewiesen haben, 
kommt nun gerade dem Terpineol im Gegensatz zu den sonst in der 
Parfiimerie verwandten kiinstlichen Riechstoffen (Vanillin, Heliotropin, 
Cumarin u. a.) eine nicht unbedeutende Desinfektionskraft zu, und 
zwar erweist es sich als besonders wirkungsvoll in Verbindung mit einer 
flussigen Kaliseife, da anscheinend auch hier durch kombinierte Wir
kung eine gegenseitige Steigerung der beiderseitigen Desinfektions
werte veranlaBt wird. 

Diese Beobachtungen haben nun die Industrie veranlaBt, Seifen
praparate in den Handel zu bringen, die das Terpineol in reichem 
MaBe gelOst enthalten. Dieselben sind, gleichgiiltig, ob sie sogenannte 
"Loslichkeitsvermittler" wie Alkohol, Glycerin u. a. enthaIten oder 
nicht, samtlich wasserloslich und vereinigen mit einer reinigenden 
Wirkung W ohlgeruch und antiseptische Eigenschaften, stellen also 
gleichzeitig Cosmetica und angenehme Desinfizientien und Desodoran
tien dar. 

So fabriziert z. B. die Chemische Fabrik Florsheim (Dr. H. Noerd
linger) das sogenannte FIieder-Athrol, das einerseits wie die Athrole 
und Deciathrole dieser Firma uberhaupt als Grundbestandteil Deri
zinseife enthalt, die aus dem durch Erhitzen des Ricinusoles darge
stellten Derizinol gewonnen wird und andererseits das darin IOsliche 
Terpineol. Nach dem Urteil der Medizinischen Abteilung des hygie
nischen Laboratoriums des Konigl. Wiirttemberg. Medizinalkollegiums 
stellt das Flieder-Athrol ein wirklich gutes und angenehmes Desin
fektionsmittel dar, indem I proz. Losungen Colibakterien bereits in 
I Minute abtoten4). 

1) KOll1'adi, Ober die bactericide Wirkung der Seifen. Arch. f. Hyg. Bd. 44. 
1902. Zentralbl. f. Bacteriol. Bd. 36, Nr. 1, S. 151. 1904. 

2) Marx, Ober bactericide Wirkung einiger Riechstoffe. Zentralbl. f. Bak
teriologie u. Parasitenk. 33, Nr. I, S. 74. 1903. 

8) W. Scholtz und A. Gelarie, OberdenDesinfektionswertder Seifen mit 
besonderer Beriicksichtigung des Alkaligehaltes und der Zusatze von Riech
stoffen. Arch. f. Dermatologie u. Syphilis 101, Heft 1. 1910. 

') VgI. Chem. Ztg. 1906, Nr. 27. 



Die Bedeutung atherischer Ole fiir desinfizierende Seifen. 111 

Unter dem Namen Sifinon bringt die Firma Franz Fritzsche & Co. 
in Hamburg ein 30% Terpineol enthaltendes Seifenpraparat in den 
Handel, eine sirupartige Fliissigkeit, die nach dem Verfahren des 
D.R.P. 207576 mit Hille gewohnlicher Seife hergestellt wird, mit 
der man selbst bei einem Gehalt bis zu 50% Terpineol, angeblich iiber
raschenderweise, in Wasser klar lOsliche Produkte erhalt. 

Selbstverstandlich lassen sich diese Produkte auch mit allen anderen 
Desinfizientien vereint anwenden, die sonst in SeifenlOsungen haltbar 
sind. Als Formathrole bringt z. B. die oben genannte Chemische 
Fabrik Florsheim 25% Formaldehyd enthaltende Athrole in den Han
del, in gleicher Weise konnten diese Produkte aber auch mit Kresol
praparaten (Kreolin, Lysol usw.), komplexen Quecksilberverbindungen 
(Afridol) u. a. gemischt zur Anwendung kommen. 

Vielfach sind es aber gar nicht die antiseptischen Eigenschaften 
allein, welche die atherischen Ole und kiinstlichen Riechstoffe auch in 
Verbindung mit Seifen als wertvoll erscheinen lassen. Denn sie konnen 
wie fast aIle fliichtigen, lipoidloslichen Stoffe auBerdem als "Hautreiz
mittel" verwendet werden, d. h. als Mittel, welche die Hautzirkulation 
bestimmter Korperteile beleben und stimulieren. Auch profuse und 
kritische SchweiBe (NachtschweiB der Phthisiker), wie die Hyperhydrosis 
iiberhaupt, werden durch die Anwendung solcher Seifen und vornehm
lich durch den Gebrauch von Campherseifen sehr giinstig beeinfluBt. 
Als Juckstillmittel wird ferner die Mentholseife empfohlen, welche 
eine angenehme lokale Abkiihlung bewirkt, die mit einer Lahmung der 
peripheren sensitiven und sensoriellen Nerven einhergeht und somit 
den Juckreiz beseitigt. 

Auch das namentlich als Desodorans viel verwandte Terpentinol, 
das Eucalyptusol, Rosmarinol u. a. besitzen hautreizende Eigen
schaften. Fliissige oder weiche Seifen, die etwa 5% dieser Ole enthal
ten, werden daher angewandt zu reizenden Einreibungen gegen chro
nischen Rheumatismus, Neuralgien usw., zur Behandlung atonischer 
Geschwiire, aber auch wie aHe hier genannten Seifenpraparate zu aro
matischen Badern und kiihlenden und erfrischenden Waschungen etwa 
bei fieberhaften Prozessen, Insolation usw. Eine Rosmarinolseife 
ist seinerzeit auch als Parasiticidum von Au s pit z bei leichteren Scabies
fiiHen empfohlen worden, doch hat sie heute wohl allgemein den vor
erwahnten, starker wirksamen Antiscabiosis Platz gemacht. 



IV. Die Methoden znr Untersnchnng nnd Be
wertnng medikamentoser Seifen. 

Die analytische Untersuchung medikamentoser Seifen. 
Die qualitativ-analytische Untersuchung medikamentoser 

Seifen bietet kaum irgendwelche Schwierigkeiten, da die Eigenreaktionen 
(Ionenreaktionen) der einzelnen Arzneistoffe durch die Anwesenheit 
des SeifenkOrpers in der Regel nicht gestort werden. Eine jeweilige 
Priifung IaBt sich in den meisten Fii.Ilen sowohl nach dem Auflosen 
der Gesamtseife in Wasser oder Alkohol, als auch durch Betupfen einer 
SchnittfIache mit entsprechenden Reagenzien ohne weiteres vornehmen. 
1m Folgenden sind daher iiberall da, wo sich die jeweilige Arbeitsweise 
aus der Methodik der quantitativen Bestimmung ergibt, nahere An
gaben iiber den qualitativen Nachweis unterblieben. 

FUr die quantitativ-analytische Untersuchung medika
mentoser Seifen, d. h. fUr die Ermittelung des zwischen Medikament 
und Seifenkorper obwaltenden Mengenverhaltnisses lassen sich zwei 
Wege benutzen; entweder kann man aus der Losung der zur Priifung 
vorliegenden Gesamtseife auf gewichts- oder maBanalytischem Wege 
einen Jonalbestandteil des vorhandenen Arzneistoffes, in seltenen Fallen 
auch diesen selbst, quantitativ bestimmen und auf Grund dieser Be
stimmung seine Menge berechnen, oder man kann nach Entfernung 
des Seifenkorpers das nunmehr isolierte, auf Identitat und Reinheit 
zu priifende Arzneimittel selbst zur Wagung bringen. Es erheIlt, daB 
die erstgenannte Methode in der Regel nur dariiber Auskunft gibt, in 
welchem Mengenverhaltnis das in Frage stehende Medikament der 
Grundseife bei der Fabrikation untermischt wurde, daB die zweite Me
thode bei exakter Durchfiihrung aber dariiber hinaus entscheiden kann, 
ob und inwieweit dasselbe auch in der Seife unzersetzt erhalten blieb. 

Eine Untersuchung in letztgenannter Richtung bietet jedoch viel
fache Schwierigkeiten, indem auch durch den Gang der Analyse che
mische Umsetzungen veranlaBt werden konnen, so daB das Analysen
resultat in solchen Fallen ein von der Wirklichkeit erheblich abweichen
des Bild ergeben wiirde. Der erste, der auf diese Schwierigkeiten auf
merksam gemacht hat, ist H. Gradenwitz1) gewesen, der zwecks Ver-

I) H. Gradenwitz, ttber die Herstellung und Zusammensetzung medizini· 
scher Seifen. Dermatolog. Studien 20, S.594. 1910. - Ubbelohde· Gold. 
schmidt 3, S.970. 
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meidung aller storenden Nebeneinfliisse das folgende Schema fiir die 
Untersuchung medikamentoser Seifen und die Isolierung der ihnen bei
gemischten Arzneistoffe angegeben hat. 

Seife 

nach und nach bei stets steigender Wiirme, schlieBlich bei llO° getrocknet 
Gewichtsabnahme = Wasser (+ fliichtige Stoffe) 

I 
wasserfreie Seife 

mit Petroliither oder Ather extrahiert 

~ ~ 
Losung enthii~t ungeloste Seife 

freie Fettsiiuren, Dber- enthiilt fettsaures Salz, freies Alkali (Carbonat) und 
fett und losliche Heil- unlosliche Heilstoffe 
stoffe, die je nach .Art mit Wasser und nlI-H2S04 im DberschuB zersetzt. 

getrennt werden. ~ "" 
gebundene Fettsauren wiiBrige Losung enthalt 
abgeschieden (event. mit iiberschiissige H2S04 und 
unloslichen Heilstoffen zu- Alkalisalze, wasserlosliche 

sammen). Heilstoffe und Glycerin. 
Mit Alkohol aufgenommen I 

filtriert. Zuriicktitriert gibt 
1m Riickstand sind die Gesamtalkali, 
unlOslichen Heilstoffe. soweit frei oder an unlOs-

I liche oder fliichtige 
Filtr attitriert, gibt Siiuren gebunden 

an Fettsiiure gebun- 1 
denes Alkali zur Trockne mit Ather-

(event. sind auch andere Alkohol (1 + 3) ausgezo-
wasserunlosliche Sauren gen gibt 

zu beriicksichtigen). Rohglyceri n 
I (enthalt ev. noch alkohol-

Eingedampft = Reinseife lOsliche Salze). 
(falls, wie meistens, auBer 1 

den Fettsiiuren keine Ungelostes enthiilt Alkali-
wasserunloslichen Sauren sulfat, etwa vorhandene 

in Frage kommen). andere anorganische Salze 
und alkoholunlosliche or
ganische Salze in Wasser 
lOslicher Sauren, endlich 
noch etwaige wasserlos
liche, alkoholunlosliche Zu-

satzstoffe. 

Das wichtigste Moment bei der analytischen Prlifung medikamen
toser Seifen ist also die Vermeidung jeglicher Losungsmittel, die wie 
beispielsweise Wasser, Alkohol oder Eisessig unter Umstanden geeignet 
sind, eine homogene Losung der zur Untersuchung stehenden Probe 
herbeizufuhren. Die gut zerkleinerte, bis zur Gewichtskonstanz ge
trocknete Seife wird vielmehr mit solchen Losungs- bzw. Extraktions
mitteln behandelt, welche nur einen der fur eine etwaige Umsetzung 
in Frage kommenden Stoffe aufnehmen, den anderen aber ungelost 
zuriicklassen. Durch entsprechende Weiterbehandlung Mnnen dann 

Schrauth, Medikamentilse Seifen. 8 
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schlieBlich die Einzelbestandteile isoliert und zur Wagung gebracht 
werden. 

Es kann nun nicht die Aufgabe dieses Buches sein, die analytische 
Untersuchung der fUr die Herstellung medikamentoser Seifen ver
wandten Grundseifenkorper, d. h. die Bestimmung des Wasser-, Fett
saure- und Alkaligehaltes, sowie etwa vorhandener Fiillstoffe bis in die 
feinsten Details Zu beschreiben. Eine solche Anleitung ist in hervor
ragender Weise durch die vom Verband der Seifenfabrikanten Deutsch
lands herausgegebenen "Einheitsmethoden zur Untersuchung von Fet
ten, Olen, Seifen und Glycerinen"l) bereits geschaffen. Was hier in
teressiert, ist lediglich die fiir die Untersuchung des MedIkamentgehaltes 
und die Feststellung etwaiger Umsetzungen zwischen Medikament und 
Seifenkorper jeweils einfachste Methodik, die im Folgenden zum Teil im 
AnschluB an die oben zitierte Arbeit Gradenwitz's in moglichster 
Reihenfolge der vorhergehenden Sonderkapitel gegeben werden soll. 

Analytische Untersuchung der Teerseifen. 
5-8 g der gut zerkle nerten Seife werden anfangs bei 60-70°, 

spater bei 100-105° bis zur Gewlchtskonstanz getrockuet. Der Riick
stand wird alsdann mit ausgegliihtem Sand verrieben und mit Benzol, 
am besten im Soxhlet, extrahiert. Nach dem Verdampfen des Benzols 
auf dem Dampfbade hinterblei bt als Riickstand des Extraktes der in 
der Seife enthaltene Teer, ev. gemischt mit freien Fettsauren oder dem 
der Seife beigegebenen tJberfett. Die letztgenannten Bestandteile wer
den alsdann in einer besonderen Probe nach einer der bekannten, all
gemein iibI:chen Vorschriften fiir sich bestimmt und von dem oben er
haltenen Resultat in Abzug gebracht. 

Da der gewohnliche Teer, ebenso wie eine Reihe von chem;sch ihm 
nahestehenden Stoffen wie z. B. Ichthyol und seine Ersatzpraparate 
bei der Bildung homogener Losungen mit Seife kaum die Moglichkeit 
zu chemischen Umsetzungen bietet, so konnen Teerseifen auch in der 
Weise untersucht werden, daB etwa 5 g derselben in der zehnfachen 
Menge Alkohol gelost und die erhaltenen Losungen mit einer konzen
triertalkoholischen Losung von Chlorcalcium versetzt werden. Der aus 
Kalkseife und AlkaLchlorid bestehende Niederschlag wird abfiltriert 
bzw. abgesaugt und mit wenig Alkohol nachgewaschen. Das Filtrat 
wird sodann der Destillation, ev. der Vakuumdestillation unterworfen 
und der nach dem Absieden des Alkohols zuriickbleibende Teer zur 
Wagung gebracht. 

Es sei jedoch ausdriicklich bemerkt, daB diese zweite Methode nur 
anwendbar ist auf reine Naturteere bzw. Teerfraktionen, welche aI'S 
hauptsachlichsten Bestandteil Kohlenwasserstoffe enthalten (Pitral), 
und daB sie iiberall da versagt, wo stark saure, durch Chlorcalcium 
fallbare Teerpraparate wie beispielsweise Plttylen oder Fagacid zur 
Fabrikation der betreffenden Teerseifen herangezogen wurden. 

1) Julius Springer, Berlin uno. 
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Analytische Untersuchung der Phenolseifenpraparate. 
FUr die analytische Wertbestimmung von Phenol- bzw. Kresolseifen 

und -seifenpraparaten existiert eine groBe Anzahl verschiedenartiger 
Vorschriften, die eine umfangreiche Spezialliteratur darstellen. Der 
qualitative Nachweis des Phenols und seiner Homologen bzw. 
Substitutionsprodukte geschieht am besten mit Eisenchlorid in schwach
salzsaurer waBriger Losung nach Filtration der abgeschiedenen Fett
sauren. Hierbei tritt eine fiir fast samtliche Phenolderivate zutref
fende Blau- bis Rotviolettfarbung ein, die jedoch bisweilen schnell 
voriibergeht. 

Handelt es sich um die quantitative Bestimmung lediglich des 
reinen Phenols, so werden am besten etwa 5-10 g der Gesamtseife in 
100-200 ccm Wasser gelost, der SeifenkOrper mit iiberschiissigem Ohlor
calcium odeI' Magnesiumsulfat ausgefiillt und das Filtrat del' Kalk
bzw. Magnesiumseife mit Brom versetzt. Das ausgeschiedene Tribrom
phenol wird durch ein gewogenes Filter odeI' einen sorgfaltig vorbereite
ten Goochtiegel abfiltriert, mit etwas Wasser nachgewaschen und nach 
dem Trocknen bei etwa 100° zur Wagung gebracht. 1 Teil Tribrom
phenol entspricht 0,284 Teilen Phenol. 

Nach Freseni us-Makin l ) kann man das iiberschiissige Brom auch 
mit Jodkalium umsetzen und das ausgeschiedene Jod zuriicktitrieren. 
Die Methode gibt jedoch etwas zu hohe Zahlen, da das Brom auch von 
den noch teilweise vorhanien n Fettsauren gebunden wird. 

Falls es sich nicht nur um die quantitative Bestimmung des Phenols 
allein, soniern auch um die seiner Homologen und Substitutionspro
dukte han:lelt, so werden die besten Resultate erzielt, wenn man die 
mit verdiinnter Salz- oder Schwefelsaure zersetzte Seife bei gewohn
lichem Luftdruck einer Wasserdampfdestillation unterwirft.2) Hierbei 
gehen die Phenole in das Destillat ti.ber und konnen nun entweder mit 
Ather ausgeschiittelt und nach dem Verdampfen des Athers gewogen 
oder auf colorimetrischem Wege bestimmt werden.S) 

Nach Lewkowitsch4 ) werden Phenole in Phenol- bzw. Kresolseifen 
in der Weise bestimmt, daB man eine groBere Menge (etwa 100 g) des 
Untersuchungsmaterials in heiBem Wasser lost und durch Zusatz von 
Natronlauge und Kochsalz einerseits die Phenole als Natriumsalze zur 
Losung bringt, andererseits die Seife als Kern abscheidet. Der letztere 
wird abfiltriert und mit KochsalzlOsung nachgewaschen. Die alkalische 
Losung der Phenole wird eingedampft und etwa noch geloste Seife 
durch erneuten Kochsalzzusatz entfernt. SchlieBlich wird die konzen
trierte Losung der Phenole in einem graduierten Zylinder von 50-100 ccm 
Inhalt mit Schwefelsaure angesauert, das Volumen der abgeschiedenen 

1) Zeitschr. f. analyt. Chemie 1896, S. 325. 
I) Siehe H. Thoms, Arbeiten aus dem pharmazeut. Institut d. Universit1it 

Berlin 2, S. 378ff. 
8) A. Schneider, Pharmazeut. Zentralhalle 1893, S.716. 
') Lewkowitsch, Chemische Technologie und Analyse der Ole, Fette und 

Wachse, Bd.2, S.690. 
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Phenole abgelesen und auf die angewandte Substanz berechnet. Das 
Verfahren gibt keine ganz genauen Werte, reicht aber in den meisten 
Fallen aus. 

Die bisher beschriebenen Untersuchungsverfahren bieten jedoch 
kaum die Moglichkeit zu prufen, in welcher Form die inkorporierten 
Phenole in den zur Prufung gelangenden Praparaten enthalten sind. 
Eine solche Untersuchung bietet nach Gradenwitz1) auch sehr erheb
liche Schwierigkeiten, da namentlich beim Erhitzen und Trocknen sol
cher Seif€n Veranderungen eintreten, welche die Zusammensetzung 
beeinflussen. Um diese Einflusse auszuschalten, wird die Seife ohne 
vorheriges Trocknea mit wasserfreiem Natriumsulfat verrieben und 
dann mit Ather ausgezogen. Hierbei gehen mit dem Dberfett auch die 
freien Phenole in Losung und konnen nun entweder durch Ausschutteln 
mit verdiinnter Kalilauge von ersterem getrennt oder dadurch erhalten 
werden, daB man das Dberfett durch kaltes Chloroform zur Losung 
bringt. Fur die letztgenannte Methode ist naturlicherweise die Loslich
keit bzw. Unloslichkeit der jeweils vorliegenden Phenole in kaltem 
Chloroform entscheidend. 

Analytische Untersuchung der Formaldehydseifenprapal'ate. 
Fur den qualitativen Nachweis von Formaldehyd in Formalin

seifenpraparaten gibt Braun2) im AnschluB an die Anweisung zur 
Untersuchung auf verbotene Konservierungsmittel nach dem Fleisch
beschaugesetz vom 3. Juni 1900 die folgende Vorschrift: 

"lOg der zu priifenden Seife werden in Wasser gelost und mit einer 
BariumchloridlOsung in geringem DberschuB versetzt. Das Filtrat 
bringt man in einen 500-ccm-Kolben und spUlt mit Wasser nach, so 
daB der"Kolbeninhalt ca. 200 ccm betragt. Man fUgt noch 10 ccm einer 
waBrigen, 25 proz, Losung von Phosphorsaure zu und destilliert nach 
halbstiindigem Stehen etwa 40 ccm abo 10 ccm des Destillats werden 
mit 1 ccm einer durch schweflige Saure entfarbten Fuchsinlosung ver
mischt. Die Anwesenheit von Formaldehyd bewirkt Rotfarbung. Tritt 
letztere nicht ein, so bedarf es einer weiteren Prufung nicht. 1m anderen 
Falle wird der Rest des Destillats mit Ammoniakflussigkeit im Dber
schuB versetzt und eingedampft. Bei Gegenwart von Formaldehyd hin
terbleiben charakteristische Krystalle vonHexamethylentetramin. 

Diese werden in einigen Tropfen Wasser gelOst, von der Losung je 
ein Tropfen auf einen Objekttrager gebracht und mit den beiden fol
genden Reagenzien gepruft: 

1. mit Quecksilberchlorid im Dberschusse. Es entsteht hierbei 
sofort ein regularer krystallinischer Niederschlag; bald sieht man drei
und mehrstrahlige Sterne, spater Oktaeder. Letztere entstehen in groBer 
Menge bei einer Konzentration von 1 : 10 000, aber auch noch sehr 
deutlich bei 1 : 100000. 

1) Ub belohde - Goldschmidt 3, S.975. 
2) Ubbelohde. Goldschmidt 3, S. 1020-1021. 
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2. mit Kali umq ueeksilberjodid und ein wenig verdiinnter Salz
sa ure. Es bilden sieh hexagonale, seehsseitige, hellgelb gefarbte Sterne; 
bei einer Konzentration von 1 : 10 000 noeh sehr deutlieh." 

Fiir die quantitative Bestimmung des Formaldehyds in For
malinseifenprodukten empfiehlt sieh naeh O. All em ann 1) das folgende 
Verfahren: 50 eem Formaldehydseifen16sung werden mit der 4-5-
faehen Menge Wasser verdiinnt, mit Schwefelsaure oder Bariumchlorid 
in geringem VberschuB versetzt und mit Wasser auf 500 cern aufge
£UIlt. Liegt ein festes Seifenprodukt zur Untersuehung vor, so ist die 
Seifenkonzentration der endgiiltig auf 500 ccm aufgefiillten Losung so 
zu bemessen, daB der Formaldehydgehalt derselben etwa 1 % betragt. 
Nach dem Absetzen wird alsdann filtriert und in dem von der Seife 
befreiten Filtrat der Forma.ldehyd maBanalytisch, am besten nach der 
jodometrisehen Methode, ermittelt. Hierzu werden 5 cern der Losung 
mit 40 cern l/lOn-Jodlosung und gleich damuf tropfenweise mit starker 
Natronlauge versetzt, bis die Farbe in Hellgelb umschlagt. Das Re
aktionsgemisch wird dann 10 Minuten lang beiseite gestellt. Danach 
sauert man mit Salzsaure an und titriert das nieht verbrauehte Jod 
mit l/lOn-Natriumthiosulfatlosung zuriiek. 

Del' Formaldehyd wird durch das Jod in alkaliseher Losung naeh 
kurzem Stehen quantitativ zu Ameisensaure oxydiert, entspreehend 
del' Gleiehung: 

COH2 + H 20 + J 2 = 2 HJ + C02H 2 
Formaldehyd Ameisensiinre 

1 ccm l/lOn-Jodlosung entspricht also 0,001501 g Formaldehyd. 
In ahnlicher Weise kann man den Formaldehyd auch durch Titra

tion mit Kaliumpermanganat in stark schwefelsaurer Losung bestim
men. Derselbe wird hierbei zunachst ebenfalls zu Ameisensaure, diese 
abel' sehlieBlich zu Kohlendioxyd und Wasser oxydiert. Das unver
brauchte Permanganat wird nach der Oxydation mit einer empirischen, 
gegen Kaliumpermanganat eingestellten ca. l/lOn-\Vasserstoffsuperoxyd
odeI' einer l/lOn- Oxalsaurelosung zuriicktitriert. 1 ccm einer l/lOn
Kaliumpermanganatlosung entspricht 0,0007505 g Formaldehyd. 

Zur Ermittelung von Formalinstarkeverbindungen und ahnlichen, 
dem Seifenkorper zugesetzten Produkten verfahrt man am besten nach 
den fiir die Bestimmung der Grundsubstanzen (Starke, Dextrin, Albu
min, Casein usw.) angegebenen Methoden, woriiber Naheres wieder 
aus den oben genannten Einheitsmethoden des Verbandes del' Seifen
fabrikanten Deutschlands zu ersehen ist.2) 

Analytische Untersuchung der Sauerstoffseifen. 
Bei der analytischen Priifung von Sauerstoffseifen ist es angebracht, 

VOl' del' quantitativen Bestimmung des Sauerstoffes diesen qualitativ 
nachzuweisen, da die diesbeziiglichen Produkte vielfach bereits vollig 

1) Zeitschr. f. analyt. Chemie 49, S. 265-269. 1910. 
2) Siehe Einheitsmethoden S. 59ft 
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zersetzt und frei von aktivem Sauerstoff zur Untersuchung gelangen. 
Fiir den qualitativen Nachweis am ehesten zu empfehlen sind 

die sehr empfindliche Dberchromsaure- oder die Titansaurereaktion. 
Hierbei werden etwa 2 g des zu priifenden Materials fein zerkleinert 
und mit etwa 20 ccm Wasser kurze Zeit durchgeschiittelt, alsdann mit 
verdiinnter Schwefelsaure und 1 ccm Chloroform versetzt und aber
mals geschiittelt, wobei die ausgeschiedenen Fettsauren vom Chloro
form aufgenommen werden. 10 ccm der waBrig -sauren, nunmehr fett
saurefreien Fliissigkeit werden alsdann mit 2-3 ccm Ather iiber
schichtet lmd vorsichtig mit einigen Tropfen verdiinnter Kalium
bichromatlosung versetzt. Nach griindlichem Durchschiitteln tritt bei 
Gegenwart von aktivem Sauerstoff Blaufarbung der Atherschicht 
(Bildung von Dberchromsaure) ein. 

Bei Anwendung einer warm bereiteten Losung von kauflicher Titan
saure in konzentrierter Schwefelsaure als Reagens erhalt man eine 
Ora n g e gel b far bun g del' wie 0 ben vor bereiteten sa uren Fliissigkeit. 

Zu beachten ist jedoch, daB beide Reaktionen bei Anwesenheit von 
Persulfaten versagen. Zu ihrem Nachweis werden nach Fuhrmann l ) 

etwa 2 g der zu priifenden Seife vorsichtig mit verdiinnter Salzsaure 
iibergossen, tiichtig durchgeschiittelt und leicht erwarmt. Die saure, 
von den ausgeschiedenen Fettsauren durch Filtration getrennte Losung 
wird alsdann eines Teils mit etwas Jodzinkstarkelosung versetzt, die 
eine allmahlich dunkler werdende Blaufarbung der Fliissigkeit erzeugt, 
andren Teils mit Chlorbarium auf Schwefelsaure gepriift. 

Ein weiterer Nachweis fUr Persulfate ist durch die sogenannte Ber
linerblau-Reaktion moglich, die bei der Vereinigung von Ferrocyan
kalium mit oxydfreiem Ferroammoniumsulfat (Mohrsches Salz) durch 
aktiven Sauerstoff ausgelOst wird. 

Die quantitative Bestimmung des aktiven Sauerstoffes ge
schieht am einfachsten durch direkte Titration mit 1/10 n-Kalium
permanganatlOsung, es ist jedoch erforderlich, daB auch hier der eigent
lichen Bestimmung eine Abscheidung und Entfernung der in der Seife 
enthaltenen Fettsauren vorausgeht. In den schon oben zitierten "Ein
heitsmethoden zur Untersuchung von Fetten usw." wird hierfiir die 
folgende Vorschrift 2) gegeben: 

Man wagt genau 2 g des Untersuchungsmaterials ab, spiilt die Sub
stanz mit etwa 100 ccm Wasser in eine Glasstopselflasche von ungefahr 
250 ccm Inhalt und gibt einen zur Abscheidung der Fett- und Harz
sauren geniigenden DberschuB von verdiinnter Schwefelsaure (1+3) 
hinzu. Nach Zusatz von 5 ccm reinen Chloroforms wird geschiittelt, 
dann kurze Zeit bis zum Absetzen del' Chloroformschicht beiseite gestellt 
und schlieBlich mit PermanganatlOsung bis zur bleibenden Rosafarbung 
titriert. War die Permanganatlosung genau I/10n stark, so ergibt sich der 
Prozentgehalt an aktivem Sauerstoff fUr 100 g des Untersuchungs
materials durch einfache Multiplikation des Permanganatverbrauches 

1) Seifensiederztg. 1909, S. 122ff. 
2) Einheitsmethoden, S. 68-69. 
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mit 0,004. Es entspricht 1 g wirksamer Sauerstoff = 4,88 g Natrium
superoxyd oder 9,63 g Natriumperborat (NaB03 + 4 H 20) oder 5,46 g 
Zinksuperoxyd. 

Fur die quantitative Bestimmung von Persulfaten empfiehlt sich 
wieder ein von Fuhrmann angegebenes Verfahren mit Ferroammon
sulfat, das zuvor gegen 1/10 n -Kaliumpermanganatlosung eingestellt 
wird. Nach den wiederholt zitierten "Einheitsmethoden" verfahrt man 
wie folgt: 

"Man wagt genau 2 g der zur Untersuchung stehenden Selle ab, 
verteilt sie in einem Becherglase oder dergl. in 100 ccm Wasser und 
setzt verdiinnte Schwefelsaure und 10 ccm Ferroammonsulfatlosung 
hinzu. Unter Umriihren erhitzt man nun bis zum Kochen und setzt 
dieses fort, bis sich die Fettsauren usw. oben klar abgeschieden haben. 
Man IaBt nun abkiihlen, bringt die Fliissigkeit in eine Glasstopselflasche 
von 250 ccm und spult das Becherglas erst mit ca. 5-10 ccm Chloro
form, dann mit 'Vasser nacho 

Die weitere Titration erfolgt mit PermanganatlOsung, d. h. man laBt 
unter Umschiitteln soviel Permanganatlosung zuflieBen, bis die Fliissig
keit dauernd rosafarben bleibt. 

Zur Berechnung zieht man die gefundenen ccm Permanganat
losung von der Anzahl der ccm ab, die von den 10 ccm Ferroammon
sulfatlosung bei ihrer Wertbestimmung allein verbraucht wurden, und 
erhalt so die Anzahl ccm, welche dem in 2 g Substanz vorhandenen 
aktiven Sauerstoff entsprechen. Mit 0,04 multipliziert ergeben sie den 
Prozentgehalt an aktivem Sauerstoff. Hierbei wird vorausgesetzt, daB 
eine PermanganatlOsung von genau Zehntelnormalstarke vorlag. Es 
entspricht 1 g wirksamer Sauerstoff 0 = 14,9g Natriumpersulfat, 
Na2S20 S (100%)." 

Wie BoBhard und Zwick y1) nachgewiesen haben, diirfen die be
schriebenen Methoden jedoch keinen Anspruch auf vollige Genauigkeit 
erheben, da das zum Ausschiitteln der Fettsauren verwandte Chloro
form, wenn es nicht von Zersetzungsprodukten absolut frei ist, stets 
selbst Permanganatlosung verbraucht. Auch durch die Anwesenheit 
von Riechstoffen und anderen reduzierend wirkenden Substanzen 
werden unzu~erlassige Analysenresultate bedingt. Die besten Werte 
ergibt stets die gasvolumetrische Bestimmung des Sauerstoffes, 
welcher beispielsweise von Perboraten bei der Behandlung mit Per
manganat oder Braunstein in saurer Losung entbunden wird. Der 
Prozentgehalt p an aktivem Sauerstoff wird nach folgender Formel 
berechnet : 

16· b 
p = 224· a 

worin b das bei der Analyse entwickelte Sauerstoffvolumen in ccm 
bei 0° und 760 mm Druck und a die Anzahl Gramm der angewandten 
Substanz bedeutet. 

1) Zeit,schr. f. angew. Chemie 23, S. 1153. 1910. 
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Analytische Untersuchung der Schwefelseifen. 

Zur quantitativen Bestimmung des Schwefels wird nach einer 
von Gradenwitz angegebenen Methode l ) der bis zur Gewichtskonstanz 
getrockneten, fein zerteilten Seife im SoxhIet mit Petrolather das iller
feU und der groBte Teil des inkorporierten Schwefels entzogen, wahrend 
der Rest desselben durch Schwefelkohlenstoff oder Tetrachlorkohlen
stoff extrahiert wird. Die beiden Extrakte werden sodann vereinigt, 
auf dem Dampfbade zur Trockne gebracht,' und schlieBlich wird aus 
dem Gemisch von Dberfett und Schwefel das erstere durch Waschen 
mit kaltem Petrolather entfernt. Der getrocknete Riickstand ergibt 
den Schwefelgehalt. 

1m Gegensatz zu dieser Methode, bei der also die Seife ungelost 
zuriickbleibt und der Schwefel zur Losung gebracht wird, kann man 
auch einfacher so verfahren, daB man die Gesamtseife mit etwa der 
10fachen Menge heitlen Wassers behandelt, nach erfolgter Auflosung 
des Seifenkorpers mit etwa der gleichen Menge Alkohol versetzt und 
heitl filtriert. Der auf dem Filter hinterbleibende Schwefel wird mit 
Alkohol nachgewaschen, getrocknet, gewogen und schlieBlich mikro
skopisch auf seine Beschaffenheit gepriift. 

Eine weitere Methode, die vornehmlich da als geeignet erscheint, 
wo der Schwefel in Form wasserloslicher Verbindungen in der Seife 
enthalten ist, besteht darin, daB man den Schwefel zu Schwefelsaure 
oxydiert und letztere als Bariumsulfat bestimmt.2) Zu diesem Zweck 
werden 0,5 g getrocknete Seife mit einem Salpeter-Soda-Gemisch innig 
vermengt und iiber dem Geblase stark erhitzt. Nach dem Erkalten 
wird die Schmelze in Wasser gelost, die Losung ev. filtriert, mit ver
diinnter Salzsaure angesauert und siedendheiB mit Bariumchlorid ver
setzt. Das ausgefallte Bariumsulfat wird nach 24stiindigem Stehen 
durch einen sorgfaltig vorbereiteten Goochtiegel bzw. auf einem asche
freien Barytfilter abfiltriert und in bekannter Weise zur Wagung ge
bracht. 

Recht elegant verlauft die Bestimmung des Gesa.mtschwefels nach 
Gradenwitz 3) in folgender Weise: 

"Man lOst 0,5 g Seiie in 20 ccm Eisessig, fiigt zu der Losung unter 
allmahlichem Erwarmen 5 g Kaliumpermanganat hinzu und erhalt die 
Masse etwa vier Stunden lang am RiickfluBkiihler im Sieden. Dann 
giht man 15 ccm Salzsaure yom spez. Gewicht 1,19 hinzu und erhitzt 
bis zur Entfarbung. Man laBt erkalten, filtriert von den ausgeschiede
nen, nicht oxydierten Fettsauren usw. ab, wascht aus und fallt im 
Filtmt den Schwefel als BaS04." 

Die Methode besitzt den Vorzug, daB der Schwefel auf feuchtem 
Wege, also sicher ganz verlustlos oxydiert wird, gibt jedoch ebenso-

1) Ubbelohde - Goldschmidt 3, S.972. 
2) Vgl. Stephan, Apothekerztg. 1898, S. 895 und Beyer, Pharmazeut. Zen

tralhalle 1899, S. 67l. 
3) I. c. 
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wenig wie das vordem genannte Verfahren AufschluB iiber die Form, 
in der der Sehwefel in der Seife enthalten ist. An Stelle des oben ge
nannten Kaliumpermanganats lassen sich natiirlich auch andere Oxy
dationsmittel, insonderheit konzentrierte Salpetersaure benutzen.1) 

Fiir Sehwefelwasserstoff und seine Salze lassen sich neben den 
genannten Verfahren auch kolorimetrische Bestimmungsmethoden in 
Anwendung bringen. Nach Deite 2) werden zu diesem Zweeke 5 g der 
zu priifenden Seife unter Zusatz von Atzkali (um vorhanden..es .Alkali
polysulfid in Monosulfid iiberzufiihren) in 50 ccm Wasser und 50 ccm 
Alkohol gelost und mit Wasser auf 400 ccm verdiinnt. Durch iiber
schiissiges Caleiumchlorid oder Magnesiumsulfat wird alsdann die Seife 
ausgefallt und auf 500 cem verdiinnt. In einem aliquoten Teile des 
Filtrats ermittelt man nunmehr den .Alkalisulfidgehalt entweder dureh 
Nitroprussidnatrium oder mittels Bleiacetat in essigsaurer Losung co
lorimetrisch. 

Zur gleichzeitigen Bestimmung von Teer und Schwefel in Teer
sehwefelseifen wird die getrocknete und mit Sand verriebene Seife zu
nachst mit Benzol und dann mit Tetrachlorkohlenstoff extrahiert. Das 
Extrakt wird zur Trockne gebracht und der Teer vom Schwefel durch 
Ausziehen mit kaltem Benzin getrennt. Zur Kontrolle wird der Schwe
felgehalt auBerdem nach einer der oben genannten Oxydationsmethoden 
als Bariumsulfat bestimmt. 

Praparate mit organiseh gebundenem Schwefel wie Ichthyol und 
seine Ersatzpraparate, die in bezug auf ihre Loslichkeitsverhaltnisse dem 
Teer ahnlich sind, werden in ahnlicher Weise wie dieser isoliert. Zur 
Kontrolle kann jedoch auch hier der Schwefelnach volligem AufsehluB 
als Sulfat gewogen werden. 

Analytische Untersuchung del' Quecksilberseifen. 
Soweit bei der Analyse von Queeksilberseifen lediglich der Medika

mentgehalt einer Kontrolle unterzogen werden soll, geniigt es, naeh 
volligem AufsehluB das Quecksilber als Sulfid zur Wagung zu bringen 
und auf Grund dieser Bestimmung die Menge des vorhandenen Pra
parates zu berechnen. Zu diesem Zweck werden 5-10 g Quecksilber
seife mit etwa 30 ccm konzentrierter Salpetersaure erhitzt, bis sieh rote 
Dampfe nicht mehr bilden. Der erkaltete Riickstand wird alsdann mit 
etwa 50 ccm destillierten Wassers verdiinnt, vorsichtig mit Ammoniak 
alkalisiert und schlieBlich in 150-200 ccm 95proz. Alkohol aufgenom
men. In die nunmehr klare, rotgelbe, etwa 60 0 warme Losung wird 
Schwefelwasserstoff in maBig schnellem Strome eingeleitet und das 
ausgefallte Quecksilbersulfid dureh einen sorgfaltig vorbereiteten 
Goochtiegel filtriert. Der Niederschlag wird zunachst mehrere Male 
mit warmem 95proz . .Alkohol, dann mit heiBem Wasser gewasehen 
und naeh dem Troeknen bei 120 0 schlieBlieh zur Wagung gebraeht. 

1) Siehe untell: .Analytische Untersuchullg der Quecksilberseifen. 
2) C. Deite, Handbuch der Seifenfabrikation 3. Aufl., Bd.2, S.445. 
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Selbstverstandlich kann man das ausgefallte Sulfid auch mit I/lon
Jodlosung behandeln und das iiberschiissige Jod mit I/lon-Natriumthio
sulfat zuriicktitrieren. In beiden Fallfn werden die gefundmen Mengen 
Quecksilber auf das nach der Deklaration vorhandene Quecksilber
praparat umgerechnet. 

Unzersetztes Sublimat konnte man einer bis zur Gewichtskonstanz 
getrockneten Sublimatseife durch Essigather entziehen, in dem das 
Quecksilberpraparat ziemlich leicht, der Seifenkorper aber nur unter 
bestimmten Voraussetzungen lOslich ist. Diesbeziigliche Versuche des 
Verfassers haben jedoch stets ein negatives Ergebnis gehabt. Beim 
Auflosen solcher Seifen in Wasser bzw. Alkohol hinterbleiben stets 
entweder fettsaures Quecksilber, das sich, wie oben gesagt, im sauren 
oder neutralen Seifenkorper durch doppelten Umsatz bildet, oder die 
im alkalischen Seifenkorper besonders leicht entstehenden Reduktions
produkte des Sublimats, das Quecksilberchloriir (Kalomel) bzw. me
tallisches Quecksilber. 

Fiir die Bestimmung komplexer organischer Quecksilber
verbind ungen lassen sich, soweit sie Saurecharakter besitzen (Afri
dol, Hermophenyl, Providol usw.) selbstverstandlich weitere Spezial
methoden ausarbeiten. Bei einer Arbeitsweise nach obigem Schema 
werden diese Verbindungen bei der Behandlung der "ungelOsten Seife" 
mit Wasser und I/ln-Schwefelsaure als in Wasser und Alkohol unlos
liche, weiBflockige Substanzen zugleich mit den "gebundenen Fett
sauren" ausgeschieden. Die letzteren werden mit Alkohol aufgenom
men und durch Filtration von den Quecksilberverbindungen getrennt, 
die nunmehr durch die ihnen eigenen Reaktionen weiter indentifiziert 
werden konnen. Waren sie nach der Deklaration in der betr. Seife als 
Alkalisalze vorhanden, so miissen die fiir die freien Sauren bzw. Phenole 
gefundenen Werte entsprechend umgerechnet werden. 

Quecksilberverbindungen, die wie z. B. Sublamin oder Quecksilber
oxycyanid durch Mineralsauren nicht gefallt werden, miissen aus dem 
Filtrat der durch l/ln-Schwefelsaure abgeschiedenen Fettsauren an 
Hand des obigen Schemas durch die ihnen eigenen Losungsreaktionen 
isoliert werden, auf die hier naher einzugehen sich jedoch eriibrigen 
diirfte. 

Analytische Untersuchung von medikamentosen Senen geringel'er 
Bedeutung. 

Die einem Seifenkorper inkorporierten Metallsalze und -verbin
d ungen werden sowohl qualitativ wie quantitativ am besten nach 
volliger Zerst6rung des Seifenkorpers mit kochender konzentrierter 
Salpetersaure durch die Ihnen eigenen Fallungsreaktionen in iiblicher 
Weise bestimmt; das Silber wird als Chlorid, Zink als Sulfid odeI' Oxyd, 
Eisen, Aluminium usw. ebenfalls als Oxyd gewogen. 

Gewisse Schwierigkeiten bietet die Untersuchmlg von Jodseifen, 
da lediglich das als Jodalkali vorhandene Jod als Jodsilber gravimetrisch 
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oder titrimetrisch bestimmt werden kann. Etwa vorhandenes freies 
Jod, das nach den obigen Ausfiihrungen im Seifenkorper nicht ohne 
weiteres haltbar ist, kann natiirlich nur auf trockenem Wege bestimmt 
werden, da bei Beriihrung der betreffenden Seife mit Losungsmitteln 
auch die letzten Anteile des etwa noch frei vorhandenen Jodes durch die 
ungesattigten Fettsauren gebunden werden. Die zur Untersuchung 
stehende Seife wird daher nach Gradenwitz1) in einem geschlossenen 
Rohr im Luftstrom langsam auf lOoo erhitzt, die iibergehenden Gase, 
Wasserdampf und Jod werden in vorgelegter Jodkaliumlosung auf
gefangen, bis nach mehreren Tagen der Jodgehalt der Vorlage nicht mehr 
zunimmt. Das iibergegangene Jod wird alsdann in der Vorlage wie 
bekannt mit l/lOn-Natriumthiosulfatlosung titriert. - Das an Fett
sauren oder ahnlich gebundene Jod wird nach volliger Zerstorung 
der Seife mit konzentrierter Salpetersaure wie oben als Jodsilber be
stimmt. Dabei geschieht die Trennung des Jodsilbers von dem aus 
dem Kochsalzgehalt der Seife herriihrenden Chlorsilber in iiblicher Weise 
durch Verdrangung des Jods aus dem Gemisch der Silbersalze dui'ch 
iibergeleitetes Chlor und Bestimmung der Gewichtsabnahme. Versuche, 
dem mit Natriumsuifat verriebenen Seifenkorper durch Atherextraktion 
Jod oder Jodverbindungen zu entziehen, haben nach Gradenwitz 
brauchbare Resultate nicht ergeben. 

Organisch aromatische Substanzen wje Chrysarobin, Chry
sophansaure, Pyrogallol, Resorcin, Tannin usw. und ihre Derivate wer
den, vielfach am besten eolorimetrisch, bestimmt, nachdem der Seifen
kOrper aus waBriger oder alkoholisch-waBriger Losung durch Chlor
calcium ausgefiHlt ist. Da sich die genannten Verbindungen beim Zer
setzen der Seife mit verdiinnten Mineralsauren zugleich mit den Fett
sauren abscheiden, so konnen sie auch diesen, meist schon durch heiBes 
Wasser, entzogen werden. 

In den gewohnlichen Losungsmitteln unlosliche Stoffe wie Mar
mor, Bimsstein, Sand, Sagespane usw. werden nach Losung des Seifen
korpers in 50proz. Alkohol abfiltriert und nach sorgfaltiger Reinigung 
gewogen. 

EiweiB, das wie oben erwahnt vielfach in medikamentosen Seifen 
angetroffen wird, wird entweder zusammen mit den Fettsauren ausgefallt 
und von ilmen durch seine UnlOslichkeit in Alkohol getrennt, wobei 
etwa vorhandene, in Alkohol unlOsliche Salze zu beriicksichtigen sind, 
oder durch Titration des nach der Kjeldahlschen Methode in Ammo
niak iibergefiihrten Stiokstoffes mit l/lOn-Salzsaure bestimmt. Urn die 
erhaltene Stickstoffmenge in Casein, das am haufigsten als EiweiB
zusatz verwandt wird, umzurechnen, multipliziert man mit 6,25, da 
Casein rund 16 % Stickstoff enthiilt. 

Fiir die Bestimmung von Naphthensauren ist nach Charitsch
kow eine fUr diese Sauren charakteristische und nur ihnen eigene Reak
tion von Bedeutung, die durch die tiefgriine Farbe ihrer Kupferoxyd-

1) Ubbelohde. Goldschmidt 3, S.980. 
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saIze gekennzeichnet ist. Zur Ausfiihrung der Reaktion wird nach 
K. Braunl ) die Seifenlosung mit einem geringen VberschuB von Kupfer
vitriol versetzt, dem Gemisch 10 (1cm Benzin zugesetzt lmd heftig ge
schiittelt. Bei Gegenwart von Naphthensaure farbt sich die obere Schicht 
intensiv griin. Durch die'le Reaktion ist noch der Zusatz von 1 Teil 
alkali"cher Petroleumraffinationsriickstande zu 50 Teilen gewohnlicher 
Seife nachweis bar, zu ihrer exakten Ausfiihrung muB jedoch etwa vor
handenes freies Alkali durch Salzsaure neutralisiert werden. Auch die 
An.wesenheit von Alkohol und Aceton beeintrachtigt die Empfindlich
keit der Reaktion, die am besten in einem MeBzylinder auszufiihren 
ist. - Zwecks annahernder quantitativer Bestimmung der Naphthen
sauren versetzt man die waBrige Seifenlosung mit einer Bleiacetat16sung, 
filtriert die ausgeschiedenen Bleisalze ab und extrahiert dieselben nach 
dem Trocknen mit Ather. Hierbei werden die Salze der Olsaure und der 
Naphthensauren yom Ather aufgenommen. Der Ather wird verdampft, 
der Riickstand mit Salzsaure zersetzt und das abfiltrierte Fettsaure
gemisch gewogen. In einem aliquoten Tell wird alsdann die Jodzahl 
bestimmt, die auf Olsaure umgerechnet eine Ermittelung des Naphthen
sauregehaltes zulaBt. Hierbei ist jedoch zu beachten, daB eine Reihe 
von Naphthensauren, und speziell diejenigen aus galizischem Erdol, 
ebenfalls Jod aufnimmt, so daB die nach der beschriebenen Methode 
erhaltenen Werte nicht immer einwandfrei sind.2 ) 

SchlieBlich diirfte hier noch die Bestimmung des Alkohols und der 
atherischen Ole interessieren, denen wir, wie oben erwahnt, haufiger 
in medikamentosen Seifen begegnen. Qualitativ wird Alkohol durch 
die sogenannte Jofoformreaktion nachgewiesen, die man am besten nach 
Abscheidung der Fettsauren durch Schwefelsaure im Destillat des 
Sauerwassers vornimmt. Einige Kubikzentimeter desselben werden 
mit lOproz. Kalilauge alkalisiert, mit Jodjodkaliumlosung versetzt 
und schwach erwarmt. Bei Anwesenheit geringer Mengen Alkohol tritt 
der charakteristische Jodoformgeruch, bei Anwesenheit groBerer Mengen 
auBerdem eine gelbe Ausscheidung des Jodoforms selbst auf. Quanti
tativ wird der Alkoholgehalt durch Dichtebestimmung des Sauerwasser
destillates pyknometrisch ermittelt, doch diirfen andere mit Wasser

.dampf fliichtige, in Wasser losliche Stoffe bei der Destillation des 
Sauerwassers nicht iibergegangen sein. 

Fiir die Bestimmung der atherischen Ole, wie iiberhaupt solcher 
Substanzen, die mit Wasserdampfen fliichtig, in Wasser aber unloslich 
sind (Kohlenwasserstoffe), empfiehlt der Verband der Seifenfabrikanten 
in seinen schon wiederholt zitierten "Einheitsmethoden" das folgende 
Verfahren: 30-40 g Seife werden in 150 ccm Wasser gelost und mit 
einem DberschuB von verdiinnter Schwefelsaure (1 + 3) versetzt. 
Alsdann wird un ter Zusa tz einiger Bimssteinstiickchen langsam destilliert 
und das Destillat in engen, auf 0,1 ccm genau kalibrierten Biiretten mit 
AblaBhahn aufgefangen, wobei von Zeit zu Zeit die waBrigen Anteile 

1) Ubbelohde. Goldschmidt 3, S.101O. 
2) Vgl. Schwarz und Marcusson, Chem. Rev. 15, S. 165. 1908. 
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abzulassen sind. Die abgelesenen wasserunloslichen Anteile des Destil
lates werden auf "Raumteile fliichtiger Stoffe in 100 Gewichtsteilen 
Substanz" umgerechnet, jedoch sind die erhaltenen Werte nur an
nahernd zuverlassig. 

Eine zweite Methode gibt K. Braun l ) an und zwar im AnschluB 
an eine Arbeit von C. Ma n n "Dber eine quantitative Bestimmung athe
rischer Ole in Gewiirzen" 2). Hiernach werden ,,20 g feingeschabter 
Seife in einem Erlenmeyerkolben in 150 ccm Wasser und 20 g 90proz. 
Alkohol gelost. Nach dem Erkalten neutralisiert man moglichst genau 
mit verdiinnter Schwefelsaure und setzt noch einen Tropfen Schwefel
saure zu, so daB eine schwache, opalescierende Triibung die beginnende 
Abscheidung von Fettsauren anzeigt. Man iibersattigt mit Kochsalz, 
gibt etwa 1,5 g Tannin und einige Bimssteinstiickchen zu und destilliert 
unter gleichzeitigem Durchleiten eines kraftigen Dampfstromes, bis das 
atherische 01 vollig abgetrieben ist. Das Destillat salzt man aus, ver
setzt es mit 50 ccm Rhigolen (etwa bei 20°_25° C siedende Kohlen
wasserstoffe) schiittelt durch und erganzt das Rhigolen genau wieder 
auf das urspriingliche Volumen. Darauf pipettiert man 25 ccm, ent
sprechend 109 Seife, ab und verdunstet im WagegUischen. Der Riickstand 
mit 10 multipliziert ist der Prozentgehalt der Seife an atherischem 01." 

Die in dies em Kapitel geschilderten analytischen Methoden lassen 
selbstverstandlich gewisse Variationen zu, die dem Belieben des Einzel
nen iiberlassen sind. 1m groBen und ganzen werden sie jedoch geniigen, 
dem vorliegenden Bediirfnis zu entsprechen; fiir hier unberucksichtigte 
Spezialfalle sei jedoch des weiteren auf die in der diesbeziiglichen che
mischen Literatur gegebenen Aligemeinvorschriften verwiesen. 

Die bactericide Wertbestimmung desinfizierender Seifen. 
Die bactericide Wertbestimmung desinfizierender Seifen und Seifen

praparate bietet, wie die exakte Auswertung von Desinfektionsmitteln 
iiberhaupt, gewisse, zum Teil nicht ohne weiteres iiberwindIiche Schwie
rigkeiten, und es ist daher fast selbstverstandlich, daB die fiir solche 
Wertbestimmung angegebenen Methoden auBerordentlich zahlreich 
sind. Anfangs schien zwar alles iiuBerst einfach zu sein, da man annahm, 
bereits aus der Bestimmung des "entwicklungshemmenden 
Wertes" Schliisse auf die Desinfektionskraft eines Mittels und speziell 
auch einer Seife ziehen zu diirfen. Dieser Wert ist verhaltnismaBig leicht 
zu ermitteln, und man erhalt fast stets iibereinstimmende Resultate, 
da es lediglich notig ist, eine gewisse Anzahl von nach Art und Menge 
gleichen NiihrbOden mit fallenden Mengen des zu priifenden Desinfek
tionsmitteIs zu versetzen und dieselben aIsdann mit einer moglichst 
gleichen Anzahl der als Testobjekt dienenden Bakterien zu vermischen. 
Diejenige Konzentration des Desinfiziens, welche eben noch geniigt, bei 

1) Ubbelohde - Goldschmidt 3, S.1020. 
2) Aroh. f. Pharm. 240, S. 149 und 161. 1902. 
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einer konstanten Temperatur die Vermehrung der eingesaten Mikroor
ganismen anzuhalten (ohne sie jedoch ganzlich abzutoten), wird als der 
"entwicklungshemmende Wert" der betreffenden Substanz bezeichnet. 

Fiir die Beurteilung des praktischen Wertes eines Desinfektions
mittels ist aber naturgemaB die Entwicklungshemmung von geringerer 
Bedeutung als die wirklich keimtotende Kraft, zu deren Bestimmung 
die erste wissenschaftlich begriindete Methode, die sogenannte "Sei
denfadenmethode" von Robert Koehl) angegeben ist. Nach dieser 
Methode werden die Reinkulturen solcherBakterien, die wie die von 
Koch selbst bevorzugten Milzbrandsporen oder dieheute besonders 
gem benutzten Staphylokokken selten in der Luft vorkommen und 
auBerdem leicht in die Augen fallende, charakteristische Eigenschaften 
besitzen, in Wasser suspendiert und an kurze Stiickchen Seidenfaden 
angetrocknet. Die so zubereiteten Testobjekte werden alsdann in das 
zu priifende Desinfiziens bzw. eine Losung desselben eingelegt, nach 
verschiedenen Zeiten wird je ein Faden herausgenommen und auf einen 
fiir die Entwicklung der vel'wandten Bakterienart giinstigen Niihrboden 
gebracht. Bleibt eine solche aus, so wird die Abtotung als gelungen 
angesehen. 

Diese Methode, die spatel'hin vielfache Verbesserungen erfahren hat 
und besonders von Paul und Kl'onig 2) u. a. auch dadurch vervoll
komrnnet wurde, daB sie B,n Stelle del' Seidenfaden bohmische Tal'ier
granaten als Bakterientragel' benutzten, ist natiirlich auch am meisten 
und zwar, wie vom ausgefiihrt wurde, mit wechselnden Erfolgen fiir 
die baktericide Wel'tbestimmung von SeHen benutzt worden. Di£ ge
samten Ergehnisse sind jhdoch nur da von besonderem Werte, wo eine 
vergleichende Untersuchung bestimmter Produkte oder Praparate be
absichtigt wurde. Im allgemeinen eignen sich diese Methoden nicht fiir 
den hier gedachten Zweck, da sie Rtets nur relative Werte ergeben und 
cine SchluBfolgerung auf praktische Verhiiltnisse nicht zulassen. AuBel'
dem bedingt auch die chcmische Natur der Seife in vielen Fallen Modifi
kationen in der Arbeitsweise, die zu den schon vorhandenen Fehler
quellen neue hinzubringen miissen; beispielsweise gilt dies fiir die vor
nehmlich aus gesattigten Fettsauren bestehenden Seifen, deren waBrige 
Losungen schon bei gewohnlicher Temperatul' gallertartig erstarren, so 
daB fiir die Bestimmung ihres Desinfektionswertes lediglich warme Lo
sungen Verwendung finden konnen, die naturgemaB solche von gewohn
licher Temperatur an Desinfektionskraft iibertreffen miissen. 

In den meisten Fallen werden nun desinfizierende Seifen, sei es bei 
chirurgischen Opel'ationen, sei es am Krankenbett o. dgl., zur Raut
und Hiindedesinfektion benutzt, d. h. fiir die Vemichtung der den Ran
den b:zw. dem menschlichen oder tierischen Korper anhaftenden Keime, 
und es ist somit naheliegend, fiir die Bestimmung ihrer Desinfektions-

1) Robert Koch, Dber Desinfektion. Mitteilungen aus dem Kaiserl. Ge· 
sundheitsamte 1, S. 234. 188!. 

2) Kronig und Paul, Die chemiscben Grundlagen der Lebre von der Gift· 
wirkung und Desinfektion. Zeitscbr. f. Hygiene u. Infektionskrankb. 25, S. 1. 1897. 
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kraft die fUr die Priifung von Handedesinfektionsmitteln empfohlenen 
Methoden zu benutzen, die gerade in letzter Zeit wesentlich vervoll
kommnet sind. Wahrend man namlich friiher anRahm, auf Grund des 
Sterilbleibens eines Fingerabdruckes in einen festen Nahrboden eine 
vollkommene Desinfektion annehmen zu diirfen1), legt man heute bei 
solchen Untersuchungen einen Hauptwert mit auf die Vernichtung der 
in den Nagelfalzen und Unternagelraumen befindlichen Bakterien, so
wie auf eine Abtotung auch der in der Tiefe sitzenden Keime, d. h. 
man priift ein Handedesinfektionsmittel an der gesamten Hand und man 
priift zugleich auch auf Tiefenwirkung. Diese Methode, welche also in 
erster Linie den praktischen Verhaltnissen Rechnung tragt und mit den 
geringsten Fehlerquellen behaftet ist, ist von Pa ul und Sarwe y2) 
ausgearbeitet und in einer groBen Anzahl von Untersuchungen als zu
verlassig befunden worden. Die Arbeitsweise, die Paul und Sarwey 
anwandten, indem sie sich bemiihten, die bei einer langer dauernden 
chirurgischen Operation obwaltenden Verhaltnisse nach Moglichkeit 
nachzuahmen, ist kurz die folgende: 

Nachdem samtliche fUr den jeweiligen Versuch erforderlichen Gegen
stande sterilisiert und zur Kontrolle ihrer Sterilitat Proben zuriick
gestellt sind, wird zunachst eine Keimabnahme von der gewohnJi<lhen, 
mit sterilem, warmem Wasser angefeuchteten Tageshand vorge
nommen, indem mit sterilen Holzchen erstens die Oberflache beider 
Hande und zwar sowohl auf der Volar- wie auf der Dorsalseite abge
schabt und zweitens mit der Spitze neuer Holzchen einerseits aus den 
Nagelfalzen und andererseits den Unternagelraumen samtlicher Finger 
Keime entnommen werden. Die HOlzchen gelangen getrennt in Rohr
chen mit je 3 ccm sterilen Wassers zur Aufbewahrung. 

Es folgt nunmehr eine genau 5 Minuten wahrende Waschung der 
Hande und Unterarme bis zu den Ellenbogen mit sterilem Wasser, Seife 
und Biirste. Abermals werden von der Handflache, aus den Nagelfalzen 
und Unternagelraumen die jeweiligen Keime steril entnommen und in 
Rohrchen aufbewahrt. 

An diese Seifenwaschung schlieBt sich nun die eigentliche Desin
fektion mit dem zu priifenden'Mittel. Bei der Untersuchung einer des
infizierenden Seife folgt also abermals eine 5 Minuten lange Waschung 
mit diesel', es ist jedoch freigestellt, auch schon fiir die erste Seifen
waschung die zu priifende Seife zu verwenden. Nach beendeter Desin
fektion wird der gebildete Seifenschaum durch eine zweite Person mit 
warmem, sterilem Wasser von den desinfizierten Handen abgespiilt, 
und diese selbst werden durch ein Paar weitauseinander gehaltene Man
schetten in einen Kasten gebracht, in dem die endgiiltige Keimabnahme 
und aIle weiteren Operationen erfolgen. 

1) KiimmelI, Zentralbl. f. Chirurgie 1885, S.26; 1886, S.289; Deutsch. med. 
Wochenschr. 1885, S.370; 1887, S.555. 

2) Paul und Sarwey, Experimentaluntersuchungen iiber Handedesinfektion. 
Miinch.Med. Wochenschr. 1899, S. 1633, 1725; 1900, S. 934, 968, 1006,1038,1075; 
1901, S. 449, 1107. 
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Zunachst werden namlich in diesem Kasten, der durch langeres Aus
kochen ebenfalls sterilisiert ist und dessen genauere Einrichtung aus den 
oben zitierten Abhandlungen von Paul und Sarwey zu ersehen ist, 
die desinfizierten Rande in einem heiBen Wasserbad 10 Minuten lang 
untereinander energisch bearbeitet, um alsdann erst der oben beschrie
benen Keimentnahme zu dienen. Auf das Wasserbad folgt ein analoges 
Sandbad, indem die Rande wahrend der Dauer von 5 Minuten mit ste
rilem, feuchtem Seesand abgerieben werden. Wasser- und Sandbad wer
den nach der jeweiligen Benutzung ebenfalls auf ihren etwaigen Keim
gehalt geprmt. Endlich werden von den nunmehr vollig erweichten 
Randen mit einem scharfen Loffel allseitig kleine Epidermisstiickchen 
abgeschabt und ebenso wie die vordem benutzten Rolzchen in Rohr
chen mit etwa 3 ccm sterilen Wassers gebracht. Diese Rohrchen werden 
nunmehr, nachdem die Keimabnahme beendet ist, 3 Minuten lang heftig 
geschiittelt, um die Keime von ihren Tragern zu entfernen und im Wasser 
zu verteilen. Alsdann wird jedes Rohrchen mit 10 ccm verfliissigtem 
Agar-Agar versetzt und das Ganze nach griindlichem Vermischen zu 
Platten gegossen, die acht Tage lang bei 37 0 aufbewahrt und auf 
eventuell aufgegangene Kolonien hin gepriift werden. 

Die wichtigsten Merkmale dieser anfangs vielleicht etwas umstand
lich erscheinenden Methode, die aber gerade weil sie Versuchsfehler 
nach Moglichkeit vermeidet, allen anderen vorzuziehen ist, sind also 
durch die Tatsache gegeben, daB erstens jede nachtragliche Verunreini
gung der desinfizierten Rande ausgeschlossen ist, und daB die Rande 
zweitens nach vollzogener Desinfektion auf mechanischem Wege griind
lich aufgeweicht werden, bevor die eigentliche Keimabnahme beginnt. 

Auf diese Weise ist es also moglich, ein der Wirklichkeit entsprechen
des Bild von der Desinfektionskraft eines Mittels zu erhalten, so daB 
die geschilderte Methode gerade da nicht warm genug empfohlen wer
den kann, wo es sich um die Priifung desinfizierender Seifen handelt, 
fiir deren Brauchbarkeit stets nur die praktischen Verhaltnisse mail
gebend sein konnen. 



V. Gesetzliche Bestimmungen, 
betreffend den Vertrieb medikamentoser Seifen. 

Der Vertrieb medikamentoser Seifen unterliegt kaum irgendwelchen 
beschrankenden gesetzlichen Bestimmungen. 1m wesentlichen ist er 
geregelt durch den § 1 der Kaiserlichen Verordnung, betreffend den 
Verkehr mit Arzneimitteln, vom 22. Oktober 1901. Nach dieser Ver
ordnung findet namlich auf "Seifen zum auBerlichen Gebrauche" 
die Bestimmung im Absatz 1 derselben keine Anwendung, derzufolge 
in einem besonderen Verzeichnisse (Verzeichnis A der Verordnung) auf
gefiilll'te ZUbereitungen wie Abkochungen, Aufgiisse, Atzstifte, Aus
ziige in fester oder fliissiger Form, trockne Gemenge von Salzen usw., 
fliissige Gemische und Losungen, Kapseln, Latwergen, Linimente, 
PastiIlen, Pflaster, Salben (Nr. 10 des Verzeichnisses), Suppositorien 
usw., von den namentlich angefiihrten Ausnahmen abgesehen, ohne 
Unterschied, ob sie heilkraftige Stoffe enthalten oder nicht, als Heil
mittel (Mittel zur Beseitigung oder Linderung von Krankheiten bei 
Menschen oder Tieren) auBerhalb der Apotheken nicht verkauft werden 
diirfen. Die medikamentosen Seifen sind also als arzneiliche 
Zubereitungen anzusehen, welche dem freien Verkehr iiber
lassen sind, gleichgiiltig ob sie Stoffe enthalten, die nach § 2 del' obigen 
Verordnung auBerhalb der Apotheken nicht feilgehalten oder verkauft 
werden diirfen (Verzeichnis B der Verordnung) oder solche Stoffe, die 
in das Verzeichnis derjenigen Drogen, Praparate und Zubereitungen auf
genommen sind, welche laut Bekanntmachung vom 22. Juni 1896, be
treffend die Abgabe starkwirkender Arzneimittel (Abgabeverordnung), 
auch in den Apotheken nur auf schriftliche Anweisung eines Arztes, 
Zahnarztes oder Tierarztes ala Heilmittel abzugeben sind. Gewisse Be
schrankungen im freien Verkehr erfahren lediglich di~ in der fiir aIle 
Deutschen Bundesstaaten geltenden Polizei-Verordnung ii ber den Handel 
mit Giften vom 24. August 1895 bzw. 22. Februar 1906 (Giftgesetz) als 
Gifte namhaft gemachten Kresolseifenlosungen, Lysol, Lysosolveol 
usw., welche nur an solche Personen abgegeben werden diirfen, die als 
zuverlassig bekannt sind und die benannten Praparate zu einem er
laubten gewerblichen, wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Zweck 
benutzen wollen. 

Trotzdem also im allgemeinen die Tatsache, daB der Vertrieb medi
kamentoser Seifen dem freien Verkehr iiberlassen ist, aus dem Wortlaut 

s c h r aut h, Medikamentllse Seifen. 9 
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der Verordnung klar hervorgeht, existiert doch iiber den in Frage ste
henden Gegenstand eine ganze Reihe von teilweise einander wider
sprechenden Gerichtsentscheidungen, auf die hier naher einzugehen von 
Interesse ist. Ein Teil dieser Entscheidungen macht namlich die An
nahme, daB fiir den Begriff der Seife im Sinne der Kaiserlichen Verord
nung auch Verwendungsart und Verwendungszweck von Bedeutung 
seien, und so werden z. B. durch ein Kammergerichtsurteil vom 9. Ok
tober 1908 - 1, S. 1034/08 - sowie durch ein solches vom 14. Fe
bruar 1910 - 1, S. 21/10 (Fleco-Flechtenseife) - bzw. 13. Januar 
1910 - 1, S. 1062/10 (Rheumasan) - seifenhaltige Zubereitungen fiir 
dem freien Verkehr entzogene HeiIsalben erklart, weiI sie nicht "unter 
Anwendung von Wasser zum Reinigen der Haut gebraucht" , sondern 
ohne Wasser wie eine Salbe angewendet werden. Den gleichen Stand
punkt nimmt auch das Oberlandesgericht zu Hamm in einem Urteil 
vom 13. Juni 1904 ein1). 

Dieser Standpunkt kann jedoch nicht weiter aufrecht erhalten werden, 
und es sind namentlich in den verschiedenen Kommentaren zur Kaiser
lichen Verordnung2) Bedenken gegen diese Auffassung laut geworden. 
Auch das Oberlandesgericht zu Dresden hat unter dem 30. September 
1908 und dasjenige zu Naumburg unter dem 28. April 19113) Art und 
Form der Seifenanwendung fiir unwichtig erklart, und das Landgericht 
Konigsberg spricht in einem Urteil vom 14. Juli 19054) wortlich aus, 
es sei "fiir den Charakter der Seife unerheblich, ob der Stoff von fester 
oder teigiger Beschaffenheit sei, oder ob er eine Anwendung von Wasser 
zur Benutzung voraussetzt." 

Von Bedeutung bleibt jedoch immer der Gehalt einer medikamen
tosen Seife an wirklicher Seife, d. h. an fettsaurem Alkali. Dieser muB 
der Art sein, daB der Charakter einer medikamentosen Seife als "Seife" 
voll erhalten bleibt und darf nicht etwa nur als unwesentlicher Be
standteil in Frage kommen. Nach Sonnenfeld 5) ist der Zusatz von 
Seife auch dann wesentlich, "wenn ihre Wirkung die medizinischen 
Zwecke fordert". 

Es wird also, um das Gesagte an einem Beispiel zu erlautern, eine 
geringprozentige Sublimatseife, die vom preuBischen Kammergericht 
als eine dem freien Verkehr iiberlassene Zubereitung erklart worden ist, 
zu deren Verkauf nicht einmal eine Giftkonzession gehort, auch dann als 
dem freien Verkehr iiberlassen betrachtet werden miissen, wenn sie 
zum Zwecke auBerlicher Anwendung pulverformig, als Tablette oder in 
fliissiger bzw. salbenartiger Form hergestellt ist, trotzdem das Subli-

1) Siehe Pharmazeut. Ztg. 1905, S.35. 
2) Siehe z. B. Sonnenfeld, Die reichsrechtlichen Bestimmungen betreffend 

den Handel mit Drogen und Giften. Guttentagsche Sammlung Deutscher Reichs
gesetze Nr. 64, 2. Aufl., S. 65f£., sowie die FuBnote 4 auf S. 131. 

3) Siehe S. 133. 
4) Siehe Sammlung gerichtlicher Entscheidungen auf dem Gebiete der of£ent

lichen Gesundheitspflege. Beilage zu den VerOffentlichungen des Kais. Gesundheits
amtes 5, S.574-575. 

5) 1. c. S. 67. 
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mat (Quecksilberchlorid) zu denjenigen Stoffen gehOrt, die auch in den 
Apotheken nur auf schriftliche Anweisung eines Arztes, Zahnarztes 
oder Tierarztes als Heilmittel verkauft werden diirfen. 

Von besonderem Interesse ist hier eine "Salben und Seifen" genannte 
Abhandlung des auf diesem Gebiet als Autoritat geltenden Geh. Justiz
und Kammergerichtsrates Dr. Kronecker1), die an das oben erwahnte 
Rheumasan-Urteil vom 13. Januar 1910 ankniipfend zu beweisen sucht, 
daB die in diesem Urteil ausgesprochenen Ansichten irrig seien. Bei 
der Bedeutung des Gegenstandes sei diese Arbeit im Folgenden wieder
gegeben: 

"Eine Berliner Firma bringt ,Rheumasan' in den Handel, eine Zube
reitung aus iiberfetteter Seife und Salicylsaure, welche gegen Rheumatis
mus angepriesen wird. Gegen die Urheber einer solchen Anzeige wurde 
1909 ein Strafverfahren wegen Dbertretung der Berliner Polizeiverord
nung vom 30. Juni 1887 2) (A. B. L. Potsdam 266) eingeleitet, wonach 
Arzneimittel, deren Verkauf gesetzlich beschrankt ist, zum Verkauf 
in Berlin weder 5ffentlich angekiindigt noch angepriesen werden diirfen. 
Das Landgericht I Berlin verurteilte: Da Rheumasan ohne Anwendung 
von Wasser zu Hauteinreibungen verwendet werde, sei es als ,Salbe' 
(Nr. 10 des Verzeichnisses A. zur Kaiserlichen Verordnung vom 22. Ok
tober 1901) den Apotheken vorbehalten, nicht aber als ,Seife' (§ 1, Abs. 3 
ebenda) freigegeben. Das Kammergericht trat dieser Begriindung bei 
und wies die Revision des Angeklagten zuriick. (Urteil des Landes
Strafsenat von 13. Januar 1910. 1. S. 1062/10. VerOffentI. SamI. ge
richtI. Entsch. 6 S. 441, Med.-Arch. 1 S. 377). 

Bei nochmaliger Durcharbeitung der Frage haben sich Bedenken 
gegen diese auch sonstS) vertretene Auffassung ergeben.4) 

§ 1 der Kaiserlichen Verordnung von 1901 bestimmt in Abs. 1: 
,Die in dem angeschlossenen Verzeichnisse A aufgefiihrten Zuberei
tungen diirfen ohne Unterschied, ob sie heilkraftige Stoffe enthalten 
oder nicht, als Heilmittel (Mittel zur Beseitigung oder Linderung von 
Krankheiten bei Menschen oder Tieren) auBerhalb der Apotheken nicht 
feilgehalten oder verkauft werden.' 

Abs.31autet: ,Auf Verbandstoffe (Binden, Gazen, Watten u. dgl.), 
auf Zubereitungen zur Herstellung von Badem, sowie auf Seifen zum 
auBerlichen Gebrauche findet die Bestimmung in Abs. 1 nicht An
wendung.' 

1) Medizinal-Archiv fiir das Deutsche Reich 1911, S. 504ff. s. a. "Der Drogen
handler". Berlin 1912, Nr. 40, S. 309-310. 

2) Vgl. meine Abhandlung "PreuBische Polizeiverordnungen iiber Ankiindigung 
von Arzneimitteln". Med. Arch. 1, S. 161, Anm.3. 

3) Urteil des Oberlandesgerichts zu Hamm vom 13. Juni 1904. Pharmazeut. 
Ztg. 1905, Nr. 35. 

4) VgI. zum Folgenden die Kommentare zur friiheren Kaiserlichen Verordnung 
(1890) von Springfeld S.300-303, Lebbin S. 75, 81, Nesemann S. 23£., 
zur jetzigen von Boettger S. 42 f., Meissner S. 110-112, Oracau S.64-66 
und der Aufsatz "Zur Auslegung der Kaiserlichen Verordnung", Pharm. Ztg.1902, 
Nr.94f. 

9* 
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Die Worte "zum auBerlichen Gebrauche" fehlten in der friiheren 
Verordnung. Der Zusatz sollte einzelne zum inneren Gebrauche be
stimmte Seifen, wie Sapo jalapinus, vom freien Verkehr ausschlieBen. 

Die Auslegung des Begriffes "Seife" in Abs. 3 begegnet ganz beson
deren Schwierigkeiten infolge der eigentiimlichen Fassung der Kaiser
lichen Verordnung, welche die Bezeichnung der einzelnen Mittel bald 
mit Riicksicht auf die Form wahlt (so die meisten in den 11 Nummern 
des Verzeichnisses A als vorbehalten aufgefUhrten Zubereitungen), 
bald auf die Zusammensetzung, bald auf die Gebrauchsart ("ZUlli auBer
lichen Gebrauche " , "zum Gebrauche fiir Tiere"), bald auf die normale 
Zweckbestimmung ("kosmetische", "Desinfektions" -Mittel, anders wie
der Abs. I "als Heilmittel", wo die Zweckbestimmung im Einzelfalle 
entscheidet.) 

Der Begriff "Seife" wird zwar verschieden definiertl), steht aber im 
wesentlichen in der Wissenschaft, der Technik und im praktischen 
Leben fest. 

Seifen werden zum Waschen des Korpers und zu anderen kosme
tischen Zwecken, zu technischem Gebrauch und als Heilmittel ver
wendet. 

Bei Beantwortung der Frage, welche Seifen in § lAbs. 3 gemeint 
sind, ist zu beriicksichtigen, daB diese Vorschrift eine Ausnahme von 
Abs. I darstellt; sie kann sich also nur auf Zubereitungen beziehen, die 
an sich unter eine der Nummern des Verzeichnisses A fallen. Schon aus 
diesem Grunde konnen gewohnliche Wasch - und sonstige kosmetische 
Seifen hier nicht gemeint sein; denn sie sind unter keine dieser Nummern 
unterzubringen und iiberhaupt keine pharmazeutischen (physikalischen) 
Zubereitungen, sondern chemische Verbindungen2), ganz abgesehen 
davon, daB gewohnliche Waschseifen iiberhaupt nicht unter eine Ver
ordnung iiber den Verkehr mit Arzneimitteln fallen und daB andere 
kosmetische Seifen, selbst wenn sie ausnahmsweise als Heilmittel feil
gehalten oder verkauft werden, nach § lAbs. 2a regelmaBig freigegeben 
sind. Da nun Seifen zu technischen Zwecken hier nicht in Betracht 
kommen, so konnen in Abs. 3 nur diejenigen von den zahlreichen medi
zinischen Seifen3) gemeint sein, welche in einer an sich unter eine Nummer 
des Verzeichnisses A fallen den Form feilgehalten werden. 

Abs. 3 gibt diese Seifen, sofern sie zum auBerlichen Gebrauch be
stimmt sind, unbeschrankt, also ohne Riicksicht auf Zusammensetzung, 
Zweckbestimmung, Form und Anwendungsart frei. 

1. Zusammensetzung. Ist nur die Grundmasse eine "Seife", so kommt 
es auf die Art und Menge der medizinischen Bestandteile (Arzneistoffe), 

1) Leb bi n S. 75:"Seifen sind die zum auBerlichen Gebrauch bestimmten wasser
loslichen, schaumenden Salze gewisser hoherer Fettsauren, deren Natron-Verbin· 
dungen die harten Toiletteseifen und deren Kaliverbindungen die Schmierseifen 
bilden." -Meyer, Konv.-Lex. 6. Auf!. Bd. 18, S. 267: "Produkt del' Einwirkung 
ittzender Alkalien und Wasser auf Fette." 

2) Lebbin S. 76. 
3) Lebbin S.78f£. zithlt 87 Arten auf. Vgl. im iibrigen hierzu Boettger 

S. 42, Meiss ner S. 110f£. 
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deren Trager diese Grundmasse ist, nicht an. Es sind daher Seifen (ebenso 
wie Verbandstoffe) auch dann freigegeben, wenn sie Stoffe des Verzeich
nisses B oder gar solche enthalten, welche in Apotheken ohne Anwei
sung eines Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes nicht abgegeben werden 
diirfen (anders zum Tell bei den in Abs. 2a und b aufgefiihrten Mitteln). 

2. Zweckbestimmung. Die Seifen sind auch dann freigegeben, wenn 
sie nicht nur als Heilmittel feilgehalten oder verkauft werden, sondern 
auch dann, wenn sie bestimmungsgemaB als solche dienen und wirken, 
und wenn diese Wirkung die Hauptsache ist. Die entgegenstehende Mei
nung von Springfeld (S. 301, Nr. 2 B) findet in § 1 keinen Anhalt. 
Ebenso ist es ohne Bedeutung, ob eine kiirzer oder Hinger dauernde Ein
wirkung auf die Haut beabsichtigt wird. 

3. Form. Es ist unerheblich, welche Form (Konsistenz) die medi
zinische Seife hat, ob sie z. B. als Seifenpille, Seifenpastille, SeifenlOsung1) 

oder als Salbe feilgeh8Jten2) wird. 
4. Anwendungsart. Seifen zum auBerlichen Gebrauch sind frei

gegeben, gleichviel ob sie verdiinnt (in Wasser gelost) oder unverdiinnt 
angewendet werden. RegelmaBig werden nur die festen ("Kern"-) 
Seifen in Wasser gelost, wahrend die halbfliissigen und fliissigen eine 
weitere Verdiinnung nicht erfahren und die salbenartigen (z. B. die 
Schnlierseife) ohne Anwenduhg von Wasser wie Salben auf die Haut auf
gestrichen werden. 

Die gleiche Auffassung wird von den Oberlandesgerichten zu Dres
den (Urt. vom 30. September 1908, Anm. 30 S. 207, Gew.-Arch. 9, S. 24 
und vom 28. Oktober 1908, Veroffentl. Samml. gerichtl. Entsch. 6, 
S. 482, Med. Arch. 2, S. 70, betr. Hundeseifencreme) und Naumburg 
(Urt. vom 28. April 1911, Med.-Arch. 2, S. 395, betr. Frostseife) ver
treten3). 

. Das "Rheumasan", welches nach den semerzeit von der Berliner 
Strafkammer getroffenen Feststellungen aus iiberfetteter Seife als 
Grundmasse mit Salicylsaure als arzneilichem Zusatz besteht, ist des
halb, auch wenn es an sich als Salbe anzusehen sein sollte"') freige
geben. 

Es ist anzunehmen, daB der Senat, falls die Frage noch einmal zu 
seiner Entscheidung gelangt, seine bisherige Rechtsprechung andern 
wird." 

1) Spring£eld S.301. 
2) Arzneibuch fUr das Deutsche Reich, 5. Ausg. 1910, S. 450. "Arzlleiliche 

Seifen sind Arzneizubereitungen, deren Grundmasse aus Seife besteht. Sie konnen 
von fester, salbenartiger, halbfliissiger Beschaffenheit sein." 

3) Vergl. auch Urtell des Landgerichts zu Konigsberg vom 12. Juli 1905. 
(Verofientl. Samml. gerichtl. Elltsch. 5. S. 474), betr. "Goltheria Rheumarid
Scife." 

4) Nach dem Arzneibuch (S. 553) sind Salben (Unguenta) Arzneimittel zum 
aui3eren Gebrauch, deren Grundmasse in del' Regel aus Fett, 61, Lanolin, Vaselin, 
Ceresin, Glycerin, Wachs, Harz, Pflastern und ahnlichen Stoffen oder derenMischun
gen besteht. Danach ist es mindestens zweifelhaft, ob eine aus iiberfetteter Seife 
mit Salicylsaure bestehende Zubereitung hierher gehort. 
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Die in dieser Arbeit eingangs zitierte Polizeiverordnung vom 30. Juni 
1887, derzufolge die Ankiindigung aller Reilmittel verboten wird, deren 
Verkauf der Apotheke vorbehalten ist, ist unter dem 1. August 1912 
durch eine neue Verordnung ersetzt worden. Nach derselben diirfen 
Arzneimittel, deren Verkauf beschrankt ist (vgl. Kaiserliche Verord
nungen vom 22. Oktober 1901, R. G. Bl. S. 380 und vom 31. Marz 1911 
R. G. Bl. S. 181.) im Landespolizeibezirk Berlin weder direkt noch 
indirekt offentlich angekiindigt oder angepriesen werden. 
Ahnliche Regierungs-Polizeiverordnungen sind in den meisten preuBi
schen Provinzen und deutschen Bundesstaaten erlassen worden, die 
meisten beziehen sich allerdings auf "die offentliche Ankiindigung von 
Geheimmitteln, die dazu bestimmt sind, zur Verhiitung oder Rei
lung menschlicher oder tierischer Krankheiten zu dienen". Da medi
kamentose Seifen jedoch dem freien Verkehr iiberlassene Zubereitungen 
darstellen, besteht fiir ihre offentliche Ankiindigung, soweit eine solche 
nicht durch § 184 des Strafgesetzbuches1) allgemein untersagt ist, be
sonders dann kein Rindernis, wenn die jeweilige Zusammensetzung auf 
der Verpackung, in Prospekten, Broschiiren usw. genau angegeben 
wird, was im Interesse des Ansehens der gesamten pharmazeutischen 
Seifenindustrie dringend zu wUnschen bliebe. 

L"l) Betreffend lVIittel, die zu unziichtigem Gebrauch bestimmt sind. (Pra
parate zur Verhinderung der Konzeption usw.) 



VI. Anhang. Zusammenstelhmg der die 
Herstellung antiseptischer und medikamentoser 

Seifen und Seifenpraparate betreffenden 
Deutschen Reichspatente aus den 

Klassen 12,22,23 und 30. 

1m Folgenden sind die deutschen Reichspatente aus den Klassen 
12, 22, 23 und 30 zusammengestellt, soweit sie die Herstellung anti
septischer bzw. medikamentoser Seifen und Seifenpraparate betreffen. 
Dabei sind naturgemaB auch diejenigen Patente herangezogen, durch 
welche die Herstellung solcher Praparate geschiitzt wird, welche bei 
der Bereitung medikamentoser Seifen als Zusatzstoffe verwandt werden 
oder verwandt worden sind, ohne daB in jedem FaIle der Zusatz dieser 
Stoffe zum Seifenkorper nochmals speziell geschiitzt ist. Beriicksichtigt 
sind aIle bis Ende Juli 1913 erteilten Patente. 

Nach Moglichkeit ist neben Patentnummer, Klasse, Anmeldedatum, 
Patentinhaber, Titel und Patentanspruch auch der Handelsname der 
nach dem jeweiligen Verfahren hergestellten Praparate und eine even
tuelle Literaturstelle angefiihrt, so daB in den meisten Fallen eine 
genauere Information auch iiber das Gebotene hinaus ermoglicht wird. 

~l 906. Kl. 23, vom 20. Juni 1882. Erloschen 1882. 
Klara Simon in Berlin. 
Verfahren und Apparat zur Herstellung von ozonhaltigem Terpentinol und zur An
wendung desselben als Seifenzusatz. 

Patentanspruch: Die Verwendung von auf elektrischem Wege hergestelltem 
und durch Terpentin61 gebundenem Ozon zur Seife. 

~9 ~90. Kl. 23, vom 8. April 1884. Erloschen 1895. 
Fabrik chemischer Produkte, A.-G. in Berlin. 
Verfahren zur Trennung des Seifenkernes von der Unterlauge dureh Zentrifugieren. 

Patentans pruch: Das Verfahren zur Herstellung von Kernseifen durch eine 
sofort nach dem Aussalzen vor dem Abkiihlen vorgenommene Zentrifugierung in 
heiBem Zustande und nachheriges Abkiihlen des in geeigneten Formen aufgefange
nen Kernes, wodurch ein Produkt erhalten wird, welches in praktisch-technischem 
Sinne vollstandig neutral und laugenfrei ist und eine groBere Harte und groBere 
spezifische Dichtigkeit, sowie einen geringeren Wassergehalt besitzt als das nach den 
bekannten Verfahren erzeugte. 

35 ~16. Kl. 12, vom 27. Mai 1885. Erloschen 1900. 
Rudolf Schroter in Hamburg. 
Verfahren zur Absebeidung von Iehthyolsulfosaure. 
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Patentanspruch: Die Abscheidung der Ichthyolsulfosaure aus dem bei 
der Sulfurierung des Seefelder "StinkOles" und von MineralrUen ahnlicher Zu
sammensetzung (die also etwa 10% Schwefel in natiirlicher chemischer Bindung 
enthalten) erhaltenen Gemisch durch Vermischen desselben mit Wasser, Auflosen 
der abgeschiedenen Ichthyolsulfosaure in Wasser und Niederschlagen mit Koch
salz aus diesel' LOsung. 

Literatur: Pharm. Zentralh. 1883, 113, 478; 1892, 136. Chem. Ztg. 1963, 
984, 1011. (Zusammensetzung C2sHa6S (SOaH)a.) 

38 416. Kl. 12, vom 9. Januar 1886. Erloschen 1899. 
Dr. Emil Jacobsen in Berlin. 
Verfahren zur Darstellung gesehwefelter KohlenwasserstoHe aus den in Paraffinen 
und ltIineralolen enthaltenen ungesiittigten KohlenwasserstoHen, sowie Gewinnung 
der von ersteren derivierenden Sulfonsiiuren und sulfoDSauren Salze und der Ha
logenverbindungen der beiden letztgenannten. 

Patentanspriiche: 1. Darstellung und Isolierung geschwefelter Kohlen
wasserstoffe durch Einwirkung von Schwefel auf die in den Paraffinen und Mineral
Olen enthaltenen ungesattigten Kohlenwasserstoffe in der Ritze. 

2. Herstellung von Sulfonsauren der nach 1. gewonnenen geschwefelten Koh
lenwasserstoffe durch Behandlung derselben mit konzentrierter Schwefelsiiure oder 
Chlorsulfonsaure. 

3. Darstellung der Halogenverbindungen der genannten Sulfonsauren und 
deren Salze durch Einwirkung der Halogene in waBriger Losung. 

Handelsname: Thiol = sulfoniertes geschwefeltes Gasol. Chem. Ind. 1892, 
301; 1895, 434; 1891, 8. 

38451. Kl. 23, vom 9. April 1886. Erloschen 1890. 
W. Kirchmann in Ottensen. 
Verfahren zur Herstellung neutraler und iiberneutraler Seife durch Zusatz von 
sulfooleinsaurem Ammoniak bzw. Sulfooleinsiiure. 

Patentanspruch: Herstellung neutraler und iiberneutraler Seifen durch 
bestimmten Zusatz von sulfooleinsaurem Ammoniak bzw. Sulfooleinsaure. 

49 U9. Kl. 23, vom 22. Marz 1888. Erloschen 1893. 
John Thomson in London. 
Herstellung von antiseptischen Seifen. 

Patentanspruch: Die Herstellung von antiseptischen Seifen durch ZU'3atz 
von Quecksilberjodid, in Jodkalium im tlberschuB gelost, oder von Quecksilber
carbolat oder Quecksilbercyanid, in Kalium- oder Natriumhydrat im tlberschuB 
geliist, zu der noch nicht erstarrten oder im Wasserbad erweichten Seifenmasse. 

521129.}Kl. 23, vom 8. Mai 1889. Teilweise nichtig 27. 5. 1896. Erloschen 1897. 
Wilhelm Dammann in Halle a. S. Dbertragen auf SchUlke & lVlayr in Hamburg. 
Veriahren, um Teerole vollstiindig in wiiBrige Losung zu bringen. 

Patentanspriiche: (mit abgeanderter Fassung nach der teilweisen Nichtig
keitserklarung, siehe Patentblatt 1896, 434, Nr.22): 1. Verfahren, urn TeerOle, 
mit Ausnahme der in Natronlauge lOslichen Phenole (Kresole), vollstandig wasser
liislich zu ma!3hen, gekennzeichnet durch die Behandlung des Teerols mit einem 
Fett (fetten (1) oder einem Harz, oder einer Fett- oder einer Harzsaure und einer 
Base (vorzugsweise einem Alkali) in waBriger Losung, wobei das TeerOl einer gegen
seitigen innigen Einwirkung mit den genannten Substanzen - bzw. mit dem 
Reaktionsprodukt derselben -eventuell unter Zusatz eines Alkohols ausgesetzt wird. 

2. Das im Patentanspruch 1 gekennzeichnete Verfahren, die Teerole, mit 
EinschluB der in Natronlauge loslichen Phenole (Kresole), vollstandig wasserlOs
lich zu machen, in Verbindung mit der Einfiihrung eines Halogens oder einer ein 
solches, oder Schwefel, Phosphor oder Stickstoff enthaltenden Element- oder 
Atomgruppe in das TeerOl oder in eine der im Anspruch 1 genannten Substanzen 
oder in das Gemisch derselben. 

Handelsname: Lysol (Sapocarbol). Chem. Ind. 1892, 927; 1891, 8; Chern. 
Ctrbl. 1903, II, 598. 
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54 501. Kl. 12, vom 18. April 1888. Erloschen 1896. 
Dr. Emil Jacobsen in Berlin. 
Verfahren zur Darstellung neutraler Thiole. 
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Patentanspriiche: 1. Reinigung del' durch Behandlung del' kiinstlich wie 
del' natiirlich geschwefelten MineralOle mit konzentrierter Schwefelsaure erhaltenen 
Produkte durch Dialyse. 

2. Darstelhmg trockener, nicht hygroskopischer Praparate aus den nach 
Patentanspruch 1 erhaltenen gereinigten Produkten durch Eindampfen bei einer 
70° C nicht liberschreitenden Temperatur, am besten im Vakuum. 

56 065. Kl. 12, vom 3. Juni 1890. Erloschen 1892. 
August Seibels in Berlin. 
Veriahren zur Darstellung eines wasserUislichen Produktes aus geschweleltem Tran. 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung eines wasserloslichen Pro
duktes aus geschwefeltem Tran durch Verriihren des letzteren mit Kali- oder 
Natronlauge. 

71 190. Kl. 23, vom 6. Mai 1892. Erloschen 1898. 
J. D. Riedel, A.-G. in Berlin. 
Verfahren zur Herstellung yon Seifen, welehe Sehwelel ehemiseh gebunden cnt
halten. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von Seifen, welche Schwe£eJ 
chemisch gebunden enthalten, darin bestehend, daB man ungesattigten KoWen
wasserstoffreihen . angehorige Fett- oder Harzsauren oder Fettsaureester (natiir
liche Fette und Ole) mit Schwefel auf 120° bis 160° erhitzt, wobei Addition des 
letzteren stattfindet, und dann die so erhaltenen Thiosauren und Thiofette fiir sich 
oder unter Zusatz ungeschwefelter Fette bzw. Fett- und Harzsauren unter Ver
meidung hohere1' Temperatur durch Basen verseift. 

Handelsname: Thiosapol = eine Natronseife, welche 10% an Fettsauren 
gebundenen Schwefel enthalt. Bel'. d. deutsch. chem. Ges. 20. Ref. 181. 

84 338. Kl. 30, vom 31. Miirz 1894. Erloschen 1900. 
Dr. M. M. Richter in Hamburg. 
Desinfektions- und Konservierungsmittel. 

Patentanspruch: Als Desinfektions- und Konservierungsmittel die Losung 
von Formaldehyd in einem KoWenwasserstoff, eventuell noch mit dem Zusatz 
einer alkoholischen Seifenlosung. 

81' ~1'5. Kl. 30, vom 25. Dezember 1892. Erloschen 1896. 
Dr. F. Raschig in Ludwigshafen a. Rh. 
Verfahren zur Herstellung cines Kresol und freie Fettsauren enthaitenden Desinfek
tionsmittels. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung eines Desinfektionsrnittels, 
welches vollkommen in Wasser lOslich ist und zugleich Kresol und Fettsaure in 
ungebundener Form enthalt, 

a) durch Behandeln eines Gemisches von Kresol und Fettsaure mit einer zur 
Neutralisation der letzteren nicht hinreichenden Menge Alkali, oder 

b) durch Losen eines Gemisches von Seife und freier Fettsiiure in Kresol, oder 
c) durch Mischen einer Losung von Kresolnatrium in Kresol mit einer groBeren 

Menge von Fettsaure, als zur Neutralisation des im Kresolnatrium vorhandenen 
Alkali notig ware, oder 

d) durch E1'warmen eines Gemisches von Kresol und Fettsaure mit einer zur 
Neutralisation der letzteren unzureichenden Menge von kohlensaurem Alkali. 

88082. Kl. 12, vom 13. Juni 1895. Erloschen 1910. 
E. Merck in Darmstadt. 
Verlabren zur Darstellung eines Kondensationsproduktes aus Tannin und Form· 
aldebyd. 



138 .Anhang. 

Pat en tan s pI' U c h: Darstellung eines Kondensationsproduktes aus Tannin 
und Formaldehyd, darin bestehend, daB ein Kondensationsmittel zu einer Losung 
del' beiden Stoffe hinzugefiigt wird. 

Handelsname: Tannoform = Methylenditannin. Chem.' Ztg. 1891, 223; 
1899, 369; Chem. Ctrbl. 1898, II, 376. 

88 520. Kl. 12, vom 18. Mai 1895. Erloschen 1910. 
Franz Fritzsche & Co. in Hamburg. 
Verfahren znr Herstellnng eines festen wasserlosliehen Antiseptienms nnd Des
infektionsmittels. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Herstellung eines wasserlOslichen Des
infektionsmittels, gekennzeichnet durch die Behandlung von Oxychinolin in alko
holischer Losung mit Kaliumpyrosulfat. 

2. Eine spezielle Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Auspruch 1, darin 
bestehend, daB man 2 Molekulargewichtsteile o-Oxychinolin in alkoholischer 
Losung so lange mit 1 Molekulargewichtsteil Kaliumpyrosulfat (K2S20 7) odeI' der 
entsprechenden Natriumverbindung in del' Warme aufeinander einwirken laBt, 
bis die chemische Umsetzung vollendet, d. h. die Masse frei von Oxychinolin odeI' 
Kaliumpyrosulfat ist, und das so gewonnene, vom Alkohol in der Kalte befreite und 
getrocknete Produkt schlieBlich pulvert und preBt. 

Handelsname: Chinosol. Chem. Ztg. 1896, 287; 1891, 222; 1898, 683; 
Chem. Ctrbl. 1891, I, 610, 874; 1900, I, 50. 

92 011. Kl. 23, vom 24. Juli 1894. Erloschen 1909. 
Dr.R.Gartenmeister in Elberfeld, iibertragen auf Gronewald & Stommel in Elberfeld. 
Verfahren znr Herstellnng fester benzinloslieher Seifen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung eines in Kohlenwasserstoffen, 
im speziell":!1 Benzin, ohne andre Zusatze loslichen festen sauren Natron- oder Kali
salzes del' Olsaure, dadurch gekennzeichnet, daB dasselbe als Hydrat entsprechend 
del' Formel 

ClsH3302Na, ClsH3402 + 4 H20 
dargestellt wird entweder aus der neutralen Seife mit Olsaure odeI' durch halbe 
Sattigung der Olsaure oder durch halbe Zersetzung der neutralen Seife in Gegenwart 
von Wasser. 

92259. Kl. 12, vom 27. Marz 1896. Erloschen 1904. 
Dr. Alexander Classen in Aachen. 
Verfahren zur Darstellung von Verbindungen von Starke- und Gummiarteu mit 
Formaldehyd. 

Patentanspruch: 1. Verfahren zur Darstellung von Verbindungen der 
Starke und starkeahnlichen Substanzen (Dextrin, Gummiarten, Pektiustoffe u. a.) 
mit Formaldehyd, darin bestehend, daB man diese Substanzen, bzw. die sie ent
haltenden Algen und Flechten mit Formaldehyd bei gewohnlicher odeI' hOherer 
Temperatur, eventuell unter Druck, in Reaktion bringt und die entstehenden Form
aldehydverbindungen nach dem Trocknen bei gewohnlicher odeI' hohererTemperatur 
von dem iiberschiissigen Formaldehyd durch Auskochen mit Wasser odeI' Behandeln 
im Dampfstrom odeI' Behandeln mit verdiinntem Natriumbisulfit befreit. 

2. Die Abanderung des im Auspruch 1 gekennzeichneten Verfahrens dahin, 
daB an Stelle von Formaldehyd Formaldehyd abgebende odeI' in Formaldehyd 
spaltbare Substanzen odeI' dem Formaldehyd odeI' Methylenglykol verwandte 
Verbindlmgen angewendet werden. 

Handelsname: Amyloform = Verbindung aus Starke und Formaldehyd, 
Dextroform = Verbindung aus Dextrin und Formaldehyd. Chem. Ztg. 1891, 223; 
1898, 683; Chem. Ctrbl. 1891, II, 430. 

93 HI. Kl. 12, vom 31. Juli 1896. Erloschen 1898. 
Dr. Alexander Classen in Aachen. 
Verfahren zur Herstellung von Estern der im Patent Nr. 92259 besehriebenen 
Formaldehydverbindungen der Starke nnd starkeahnliehen Snbstanzen. 
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Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von Estern der in dem Patente 
Nr. 92259 beschriebenen Formaldehydverbindungen der Starke und starkeahn
lichen Substanzen (Dextrin, Gummiarten, Pektinstoffe u. a.), indem man entweder 
die Formaldehydverbindungen selbst verestert oder auf die Ester der Starke und 
starkeahnlichen Substanzen gemaB dem durch genanntes Patent geschiitzten Ver
fahren Formaldehyd einwirken laBt. 

94 628. Kl. 12, vom 18. Dezember 1896. Zusatz zu 92 259. Erloschen 1894. 
Dr. Alexander Classen in Aachen. 
Verfabren zur Darstellung von Verbindungen von Stiirke und Gummiarten mit 
Formaldebyd. 

Patentanspruch: Eine Ausfiihrungsform des durch das Patent Nr. 92259 
geschiitzten Verfahrens zur Darstellung von Verbindungen von Starke und starke
ahnlichen Substanzen mit Formaldehyd, darin bestehend, daB man behufs Ge
winnung von an Formaldehyd reicheren Verbindungen diedort genannte Behandlung 
der Starke usw. mit dem Formaldehyd wiederholt vornimmt. 

95518. Kl. 12, vom 7. Januar 1897. Erloschen 1900. 
Dr. Alexander Classen in Aachen. 
Verfabren zur Darstellung von Verbindungeu der Starke und starkeabnliehen Sub
stanzen mit Aeetaldehyd oder Paraldehyd. 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung von Verbindungen der Starke 
oder starkeahnlichen Substanzen (Dextrin, Gummiarten, Pektinstoffe) mit Acet
aldehyd oder Paraldehyd, darin bestehend, daB man diese Substanzen oder die sie 
enthaltenden Algen und Flechten unter Benutzung des Verfahrens des Patentes 
Nr. 92 259 mit den genannten Aldehyden bei h6herer Temperatur unter Druck 
in Reaktion bringt und die erhaltenen Verbindungen durch Alkohol oder ein ande
res L6sungsmittel vom iiberschiissigen Aldehyd befreit. 

97 164. Kl. 12, vom 21. Februar 1897. Erloschen 1899. 
Dr. Carl Goldschmidt in Frankfurt a. M. 
Darstellung eines gerueblosen Desinfektionsmittels aus HarnstoU und Formaldebyd. 

Patentanspruch: Das Verfahren der Darstellung eines geruchlosen Des
infektionsmittels durch Einwirkenlassen von iiberschiissiger Formaldehydl6sung 
auf Harnstoff in alkalischer L6sung. 

99 378. Kl. 12, vom 18. Dezember 1896. 2. Zusatz zu 92259. Erloschen 1904. 
Dr. Alexander Classen in Aachen. 
Verfabren zur Darstellung von }osliehen Verbindungen von Starke und Gummiarten 
mit Formaldehyd. 

Patentans priiche: 1. Eine Ausfiihrungsform des durch das Patent Nr. 92259 
geschiitzten Verfahrens zur Darstellung von Verbindungen der Starke und Gummi
arten mit Formaldehyd, darin bestehend, daB man behufs Gewinnung von lOslichen 
Verbindungen den Formaldehyd auf die Starke und die Gummiarten bei einer 
Temperatur von 100° bis 115° unter Druck einwirken laBt, das Reaktionsprodukt 
mit Alkohol reinigt ,dann bei 50° bis 60° trocknet und das fein verteilte Produkt 
zur Entfernung des noch vorhandenen freien Formaldehyds wiederholt mit Alkohol 
auskocht. 

2. Die Abanderung des im Anspruch 1 gekennzeichneten Verfahrens dahin, 
daB an Stelle von Formaldehyd Formaldehyd abgebende oder in Formaldehyd 
spaltbare Substanzen oder dem Formaldehyd verwandte Verbindungen angewendet 
werden. 

Handelsname: Formalindextrin, Chem. Ind. 1900, 48. 

99570. Kl. 12, vom 2. November 1897. Erloschen 1899. 
Dr. Arthur Speier in Berlin. 
Verlabren zur Darstellung unloslieber Formaldehydverbindungen aus PbenoleD~ 
bzw. Naphtbolen, Formaldebyd und Ammoniak. 
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Patentanspruch: Die Darstellung unloslicher Formaldehydverbindungen 
aus Phenolen bzw. Naphtholen, Formaldehyd und Ammoniak in del' Weise, daB man 
mehrwertige Phenole odeI' Naphthole, Formaldehyd und Ammoniak, ohne zu kiihlen, 
aufeinander einwirken laBt. 

Handelsname: Eugenoform = Kondensationsprodukt von Eugenol und 
Formaldehyd. Chem. Ind. 1900, 298, Chem. Ctrbl. 1899, II, 626. 

100814. Kl. 12, vom 30. November 1897. Erloschen 1905. 
Chemische Fabrik Pfersee-Augsburg, Dr. von Rad in Augsburg. 
Verfahren zur Darstellnng von Verbindnngen des (Jaseins mit Sehwermetallen, wie 
z. B. Qneeksilber, Silber nnd Eisen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung von Verbindungen des Caseins 
mit Schwermetallen, wie z. B. Quecksilber, Silber und Eisen, darin bestehend, daB 
man freies Casein in Alkohol suspendiert und mit konzentrierten waBrigen odeI' 
alkoholischen Losungen del' betreffenden Metallsalze auf dem Wasserbade kocht. 

112456. Kl. 23, vom 27. Mai 1897. Erloschen 1912. 
Wilh. Schuh i. Fa. Carl Kreller in Niirnberg. Ubertragen auf Compagnie Ray 
m. b. H. in Niirnberg. 
Verfahren znr Herstellnng eiweillhaltiger Selle. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung einer eiweiBhaltigen Seife, 
dOOurch gekennzeichnet, daB natiirliches Albumin bzw. del' Gesamtinhalt des 
Hiihnereies mit Formaldehyd versetzt und dem Fett und del' Lauge VOl' del' 
Verseifung auf kaltem Wege zugefiigt wird. 

Handelsname: Rayseife. 

116255. Kl. 30, vom 30. November 1897. Erloschen 1905; 
Chemische Jj'abrik Pfersee-Augsburg, Dr. von Roo in Augsburg. 
Verfahren znr Darstellung einer antiseptisehen Qneeksilberseife. 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung antiseptischer Quecksilber
seifen, darin bestehend, daB man Quecksilberkasein odeI' eine andere Quecksilber
eiweiBverbindung del' zum Verseifen zu verwendenden Natronlauge bzw. Kali
lauge VOl' dem Verseifen mit Olen beimischt. 

Handelsname: Sapodermin, Lavoderma, Chem. Ctrbl. 1900, I, 1208. 

116359. Kl. 30, vom 23. September 1899. Erloschen 1901. 
Berliner Holz-Comptoir in Berlin-Charlottenburg. 
Pyridinhaltiges Desinfektionsmittel. 

Patentanspruch: Als desinfizierende und insekticide Fliissigkcit eine Lo
sung von Pyridin in Seifenlosung. 

U6360. Kl. 30, vom 23. September 1899. Erloschen 1902. 
Berliner Holz-Comptoir in Berlin-Charlottenburg. 
Pyridinhaltiges Desinfektions- nnd Konservierungsmittel. 

Patentanspruch: Desinfektions- und Konservierungsmittel, he~:gest~llt 
durch Vermischen einer Seifenlosung mit einer Losung von Pyridin in Olen. 

122354. Kl. 23, vom 13. Juli 1900. Zusatz zu 112456. Erloschen 1912. 
Compagnie Ray m. b. H. in Niirnberg. 
Verfahren zur Herstellnng eiweillhaltiger Selle. 

Patentanspruch: Eine Ausfiihnmgsform des durch das Patent 112456 
geschiitzten Verfahrens ZUl' Herstellung einer eiweiBhaltigen Seife, dadurch gekenn
zeichnet, daB das mit Formaldehyd behandelte Albumin fertiger, fein verteilter 
(gehobelter odeI' pulverisierter) Seifenmasse hinzugesetzt und die Masse zweck· 
maBig in del' bei del' Herstellung pilierter Seifen iiblichen Weise verarbeit~t wird. 

Handelsname: Rayseife. 

1~5 095. Kl. 12, vom 25. Marz 1900. Zusatz zu 74634. Erloschen 1908. 
Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering) in Berlin. 
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Verfahren znr Darstellung alkaliseher, EiweiB nieht koagulierender antiseptiseher 
Queeksllberverbindungen. 

Patentanspriiche: 1. In weiterer Ausbildung del' durch Patent 74634 ge
schiitzten Erfindung das Verfahren zur Herstellung antiseptischer alkalischer 
Quecksilberverbindungen vermittelst sol<}p.er organischer Basen, die nicht toxisch 
sind und nicht EiweiB koagulieren, wie Athylendiamin und dessen Alkylderivate. 

2. In dem durch vorstehenden Anspruch geschiitzten Verfahren del' Ersatz 
del' gekennzeichneten organischen Basen durch deren Carbonate. 

Handelsname: Sublamin = Quecksilbersulfat-A.thylendiamin, Chem. Ctrbl. 
190~, I, 494; Chem. Ztg. 190~, 378. 

1~6 ~9~. Kl.30, vom 26. Oktober 1898. Erloschen 1904. 
Dr. Th. Weyl in Charlottenburg. 
Herstellung eines Deslnfektionsmittels mit Hllfe von Ozon. 

Patentanspruch: Herstellung eines Desinfektionsmittels mit Hille von 
Ozon, dadurch gekennzeichnet, daB Ozon oder ozonhaltige Gase liingere Zeit in 
Seifenlosung eingeleitet werden und die Losung eventnell im luftverdiinnten Raum 
eingedampft wird. 

1~9 075. Kl. 30, vom 25. Mai 1901. Erloschen 1906. 
Firma C. D. Wunderlich in Niirnberg. 
Haarpflegemittel. 

Patentanspruch: Haarpflegemittel, bestehend aus einer Emulsion einer 
Mischung fettsaurer alkalischer Erden odeI' eigentlicher Erden mit neutralen fett
sauren Alkalien und Fettsiiuren und eventuell noch sehr wenig Harzsauren. 

13~ 660. Kl. 12, vom 30. Dezember 1900. Erloschen 1912. 
Auguste Lumiere und Louis Lumiere in Lyon-Montplaisir. 
Verfahren zur Herstellung metallorganiseher Verbindungen des Queeksilbers mit 
den Sulfosiiuren der Phenole und Naphthole. 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung metallorganischer Verbindun
gen des Quecksilbers, dadurch gekennzeichnet, daB Natriumsalze del' Mono-, Di-, 
Tri-, oder Polysulfosauren der Phenole und Naphthole mit Quecksilberoxyd gekocht 
werden und die vom iiberschiissigen Quecksilberoxyd eventuell abfiltrierte Losung 
zwecks Isolierung der entstandenen Verbindungen eingedampft oder mit Alkohol 
gefiiUt wird. 

Handelsname: Hermophenyl = Quecksilberphenoldisulfosaures Natrium, 
Chem. Ztg. 1903, 468. 

134406. Kl. 23, vom 7. September 1898. Erloschen 1900. 
Richard Adam in Friedenau b. Berlin. 
Verfahren zur Herstellung einer salbenartigen Spiritusseife. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von salbenartiger Spiritus
seife, dadurch gekennzeichnet, daB man eine Losung von 25-30% Seife in dem
entsprechend 75-65% erwarmtem Alkohol erkalten laBt und die erstarrte Masse 
mittels geeigneter Vorrichtungen verreibt. 

134933. Kl. 23, vom 15. Dezember 1900. 
Oscar Heller in Berlin. 
Verfahren znr Herstellung eiweillhaltiger Seife. 

Patentanspruch: Verfahren, EiweiB in eine zur Einfiihrung in Seife ge· 
eignete Form iiberzufiihI'en, dadurch gekennzeichnet, daB Eiweill ~d Eidotter 
entweder zusammen oder jedes fiir sich so lange mit Methyl- oder Athylalkohol 
versetzt werden, bis ein dicker, kriimliger Brei entsteht, welcher nach mechanischer 
Entfernung des Alkohols mit wasserfreiem Wollfett oder Vaselin zu einer gleich. 
maBigen Salbe verriihrt und der neutralen Grundseife zugesetzt wird. 

136565. Kl. 12, vom 24.0ktober 1900. Erloschen 1907. 
Dr. E. L. Doyen in Paris. 
Verfabren zur Herstellung einer Formaldehydeaseinverbindung. 
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Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung einer Formaldehydcasein
verbindung, dadurch gekennzeichnet, daB man pulverformiges Casein nach Di
gestion mit Formaldehydlosung trocknet, mit verdiinnter Alkalilauge behandelt 
und Hingere Zeit bei gewohnlicher Temperatur mit konzentrierter Formaldehyd
losung digeriert. 

137560. Kl. 23, vom 30. Dezember 1900. Erloschen 1910. 
Auguste Lumiere und Louis Lumiere in Lyon-Montplaisir. 
Verfahren zur Herstellung von antiseptisehen Seifen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von antiseptischen Seifen, da
durch gekennzeichnet, daB man den Seifenmaterialien wahrend des Verseifungs
prozesses oder der fertigen Seife die nach Patent 132 660 geschiitzten organischen 
Verbindungen des Quecksilbers beimischt. 

Handelsname: Hermophenylseife = 2,5% quecksilberphenoldisulfosaures 
Natrium enthaltende Natronseife. 

1S8988. Kl. 30, vom 16. Mai 1902. 
Wilhelm Fischer in Alt-Buchhorst bei Griinheide i. M., Laczar Zucker in Char
lottenburg und Nikolaus Hoock in Berlin. Ubertragen auf. L. Zucker & Co., Berlin. 
Verfahren zur Herstellung eines seifenartigen Arzneimittels aus Siillwasserkalk 
(Tnffstein). 

Patentanspruch: Verfahren zur Uberfiihrung der in SiiBwasserkalk ent
haltenen organischen Bestandteile in eine leicht resorbierbare Form, dadurch ge
kennzeichnet, daB man auf den Kalk Fette oder Fettsauren in der Warme einwirken 
laBt. 

Handelsname: Zuckers Patent-Medizinalseife. 

140827. Kl. 12, vom 24. Dezember 1901. Erloschen 1904. 
Dr. W. Majert in Berlin. 
Verfahren zur Darstellung gesehwefelter )Iethyl- und l.thylester von Fettsauren. 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung geschwefelter Methyl- und 
~thylester von Fettsauren, dadurch gekennzeichnet, daB man die Methyl- und 
Athylester der aus tierischen und pflanzlichen Fetten gewinnbaren Fettsauren 
oder Fettsauregemische bei niedriger Temperatur mit Chlorschwefel oder bei 
hoherer Temperatur mit Schwefel behandelt. 

141744. Kl. 30. vom 21. Februar 1900. 
Lysoform, G. m. b. H. in Berlin. 
Verfahren zur Herstellung eines DesinfektionsmitteIs aus n:aliseife und Formaldehyd. 

Patentanspruch: 1. Verfahren zur Herstellung eines Desinfektionsmittels, 
darin bestehend, daB man Kaliseife mit Hilfe von Wasser und Formaldehyd ver
fliissigt. 

2. Ausfiihrungsform des durch Anspruch 1 gekennzeichneten Verfahrens, darin 
bestehend, daB man Kaliseife mit Wasser zu einer salbenartigen Masse verriihrt 
und in diese Formaldehyd bis zur Verfliissigung der Masse einleitet. 

3. Eine weitere Ausfiihrungsform des durch Anspruch 1 gekennzeichneten Ver
fahrens, darin bestehend, daB man der nach Patentanspruch 2 verwendeten Wasser
menge schon vor ihrer Mischung mit der Seife die zur Verfliissigung notige Menge 
Formaldehyd zusetzt. 

Handelsname: Lysoform, Chem. Ztg. 1901, 422; Chem. Ctrbl. 1901, I, 
1384; II, 651, 1124; Chem. Ind. 1904, 144. 

142 017. KI. 30, vom 20. Marz 1902. 
Paul Bachmann in Koln a. Rh. 
Verfahren zur Darstellung eines Dioxydinaphthylmethanpraparates. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung eines wasserlOslichen Dioxy
dinaphthylmethanpraparates, dadurch gekennzeichnet, daB eine LOsung von fl
Naphthol in Formaldehydlosung unter Zusatz fliissiger Kaliseife bis zur Beendigung 
der Kondensationsreaktion erwarmt wird. 

Handelsname: Septoforma. 
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145390. LKl.30, vom 20. Februar 1902. Zusatz zu 141744. 
Lysoform G. m. b. H. in Berlin. 
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Verfahren zur HersteUuug geruehloser oder sehwaehrieehender f1iissiger Desinfek
tionsmittel ans Formaldehyd. 

Patentanspruch: Das durch Patent 141 744 geschiitzte Verfahren zur Her
stellung eines geruchlosen oder schwachriechenden Desinfektionsmittels dahin 
abgeandert, daB man Kaliseife mittels monomolekularen oder polymeren Form
aldehyds ohne Zusatz irgendwelcher Losungsmittel bei hoherer Temperatur und 
unter Druck verfliissigt. 

148794. Kl.22. vom 4. Marz 1902. Erloschen 1907. 
Dr. G. A. Raupenstrauch in Wien. 
Verfahren zur Herstellung von als Anstrieh-, Impragnierungsmittel bzw. als Des
infektionsmittel o. dgl. zu verwendenden ltletallseifenliisungen. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Herstellung von als Anstrich-, Im
pragnierungsmittel bzw. als Desinfektionsmittel oder dgl. zu verwendenden 
MetallseifenlOsungen, dadurch gekennzeichnet, daB man LOsungen von Seifen der' 
Alkalien (Alkali- oder Ammoniumseifen) bzw. von Gemischen zweier oder mehrerer 
derartiger Seifen in Phenolen, Kresolen, rohen Carbolsauren u. dgl. mit einer 
waBrigen MetallsalzlOsung in geeigneten Verhaltnissen versetzt, wobei, je nachdem 
die Seife ganz oder teilweise in die Metallseife iibergefiihrt wird, unlosliche oder 
wasserlosliche Produkte erhalten werden. 

2. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich
net, daB man Fett- oder Harzsauren in Phenol oder dgl. lOst und auf die Losung 
behufs Bindung der Saure bzw. Bildung der Seifen entweder nur Metalloxyd
verbindungen oder zum Teil auch Alkalien einwirken laBt. 

3. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekenn
zeichnet, daB man in bekannter Weise hergestellte Metallseifen mit Phenolen bzw. 
Phenolen und Alkaliseifen vermischt. 

4. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekenn
zeichnet, daB man behufs Herstellung wasserloslicher Produkte die wasserulllOs
lichen Losungen von Metallseifen in Phenol oder dgl. mit einer elltsprechenden 
Menge von Alkaliseifen oder der wasserloslichen Losungen von Metallseifen in 
Phenol oder dgl. vermischt. 

148795. Kl. 22, vom 4. Marz 1902. Zusatz zu 148794. Erloschen 1907. 
Dr. G. A. Raupenstrauch in Wien. 
Verfahren zur Herstellung von als Anstrieh-, Impragnierungsmittel bzw. als Des
infektionsmittel o. dgl. zu verwendenden Metallseifenliisungen. 

Patentanspruch: Eine Abanderung des im Patent 148794 beschriebenen 
Verfahrens zur Herstellung von MetallseifenlOsungen, dadurch gekennzeichnet, 
daB bei der Darstellung der wasserlOslichen Metallseifen die Phenole ganz oder 
teilweise durch Teer- bzw. Petroleumkohlenwasserstoffe ersetzt werden. 

149273. Kl. 30, vom 24. Februar 1903. Erloschen 1905. 
Chemische Werke "Hansa", G. m. b. H. in Hemelingen bei Bremen. 
Verfahren zur Herstellung von Liisungen sonst unliislieher oder sehwer liislieher 
Antiseptiea. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Herstellung von Losungen sonst un
loslicher bzw. schwer loslicher Antiseptica, wie Thymol, Salol, Menthol, welche 
diese Antiseptica in freiem Zustande neben freiem Formaldehyd enthalten und 
in jedem Verhaltnis mit Wasser mischbar sind, dadurch gekennzeichnet, daB der 
loslich zu machende Stoff in einer neutralen Seifenlosung unter Zuleitung von 
Formaldehyd aufgelost wird. 

2. Eine Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, daB eine iiberfettete SeifenlOsung als Losungsmittel angewendet wird. 

Handelsname: Aldthyform, enthalt 25% Thymol und 10% Formaldehyd. 
Chem. Ind. 1904, 421. 
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149 335. Kl. 23, vom 9. Mai 1903. 
H. Giessler und Dr. H. Bauer in Stuttgart. tlbertragen auf Fabriken von Dr. 
Thompsons Seifenpulver Diisseldorf. 
Verfahren zur Herstellung von niehtiitzenden, aktiven Sauerstoff entwiekelnden 
Seifen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von nichtatzenden, aktiven 
Sauerstoff entwickelnden Seifen fiir Reinigungs-, Bleich·, antiseptische und kos
metische Zwecke, dadurch gekennzeichnet, daB man gewohnlicher Grundseife 
ein Alkali- oder Ammoniumsalz del' tlbersauren des Bors odeI' Kohlenstoffs, ent
weder im gepulverten Zustand odeI' mit glycerinfreien Fettkorpern, wie Lanolin, 
Walratlosungen, Vaselin odeI' Paraffin, zu einer Salbe verrieben, einverleibt. 

fHandelsname: .Sapozon.!Chem. Ctrbl. 1901, I, 1450. 

149193. Kl. 23, vom 6. Juli 1900. Erloschen 1911. 
Arthur Wolff in Breslau. 
Verfahren zur Darstellung einer Spiritusseife von hohem Sehmelzpunkt. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung einer Spiritusseife von hohem 
Schmelzpunkt, dadurch gekennzeichnet, daB man hochprozentigem Spiritus er· 
hebliche Mengen Natronseife (entsprechend 6 bis 20% wasserfreier Seife) zusetzt. 

Handelsname: Sapal = Spiritus-Cocosnatronseife, Sapalcol = dasselbe 
Praparat zu einem gleichmaBigen Brei verrieben. Chem. CtrbI. 1901, II, 352. 

149826. Kl. 30, vom 4. Marz 1903. 
Wincenty Matzka in Bohdanec b. Pardubitz (Bohmen). Ubertragen auf Che· 
mische Fabrik Vechelde, Vechelde b. Braunschweig. 
Verfahren zur Gewinnung eines fUr die Herstellung von Sehwefelbiidern geeigneten 
Praparates. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Gewinnung eines fiir die Herstellung 
von Schwefelbadern geeigneten Praparates durch AuflOsen von Schwefelleber, 
dadurch gekennzeichnet, daB Schwefelleber in Weingeist gel6st und mit atherischen. 
am besten 3:~s den Nadeln del' NadelhOlzer durch Destillation mit Wasserdampf ge
wonnenen Olen versetzt wird, zu dem Zwecke, die Zersetzung del' Schwefelleber 
durch Wasser zu verhindern. 

2. Eine Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, daB in dem bei der DestiIIation del' Nadeln mit Wasserdampf gewonnenen 
DestiIIate Schwefelleber aufgelOst und die Losung mit Alkohol ausgeschiittelt wird, 
worauf die alkoholische .Losung fiir sich oder nach Zusatz weiterer Mengen del' 
genannten atherischen Ole verwendet wird. 

Handelsname: Thiopinol "Matzka". Chem. Ctrbl. 1905, I, 1728. 

154 548. Kl. 30. vom 26. Juni 1902. 
Dr. Rudolf Reiss in Charlottenburg. 
Verfahren zur Herstellung einer leieht resorbierbaren, salbenfOrmigen Salieyl· 
siiureseife. 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung einer leicht resorbierbaren, 
salbenformigen Salicylsaureseife, dadurch gekennzeichnet, daB von jeglichem 
Wassergehalte befreite, neutrale oderiiberfettete KaIi- oder Natronseife bzw. deren 
Gemenge mit Vaselin innig verrieben und del' so erhaltenen Salbe nach etwaigem 
nochmaligen Erhitzen freie Salicylsaur!3 in geeigneter Weise einverleibt wird. 

Handelsname: Rheumasan = Uberfettete Seifencreme mit 10% Salicyl
saure. Ester-Dermasan = Uberfettete Seifencreme mit 10% Salicylsaure und 
10% Salicylsaureestern. Chem. Ind. '904, 188. 

151 355. Kl. 12, vom 20. Juni 1902. Erloschen 1909. 
Dr. Alfred Einhorn in Miinchen. 
Verfahren zur Darstellung von Verbindungen der Amide einbasiseher Siinren mit 
Formaldehyd. 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung von Verbindungen der Amide 
einbasischer Sauren mit Formaldehyd, dadurch gekennzeichnet, daB man Formal· 
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dehyd auf die Amide einbasischer Sauren in Gegenwart basisch reagierender Kon· 
densationsmittel einwirken laBt. 

Handelsname: Formicin = Formaldehyd.acetamid. Chem. Ctrbl. t905, 
II, 1280, 1751. 

IS1 385. Kl. 30, vom 10. April 1903. Zusatz zu 154 548. 
Dr. Rudolf Reiss in Charlottenburg. 
Verfahren zur Herstellllng leieht resorbierbarer, medikamentiiser Salbenseifen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung leicht resorbierbarer, medi
kamentoser Salbenseifen nach Patent 154548, dahin abgeandert, daB statt Salicyl
saure andere medikamentose Stoffe, welche bei Anwesenheit von Wasser auf 
Alkaliseifen zersetzend einwirken, verwendet werden. 

151137. Kl. 23, vom 27. November 1903. Erloschen 1909. 
Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt vorm. Rossler in Frankfurt a. M. 
Verfahren zllr Darstellllng antiseptischer Seifen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung antiseptischer Seifen, darin 
bestehend, daB man Seifen beliebiger Zusammensetzung mit Zinksuperoxyd versetzt. 

Handelsname: Ektoganseife. Chem. Ctrbl. 1903, I, 784. 

161 939. Kl. 12, vom 29. Januar 1901. Erloschen 1913. 
Dr. L. Sara,son in Berlin, iibertra,gen auf K!lrl August Lingner in Dresden, iiber
tragen auf Lingner Werke A.-G. Dresden. 
Verfahren zllr Darstellung cines Kondensationsproduktes aus Holzteer lind Form
aldehyd. 

Patentanspruch: Verfahren zur Dal'stellung eines fast geruchlosen, nicht 
farbenden, ungiftigen, a,lka,liloslichen und reizlosen Produktes a,us Holzteer, dadurch 
gekennzeichnet, daB man auf Holzteer Formaldehyd bei Gegenwart von Konden
sationsmitteln einwirken laBt. 

Handelsname: Pittylen. Chem. Ind. 1905, 248. Chem. Ctrbl. 1906, I, 953. 

163 3~3. Kl. 30, vom 17. Januar 1901. 
Dr. Robert Groppler in Berlin. tJbertragen auf Chemische Werke Reiherstieg 
in Hamburg. 
Verfahren zur Darstellung fester Formaldehydliisllngen. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Darstellung fester Formaldehyd
losungen, dadurch gekennzeichnet, daB man gewohnliche oder ausgetrocknete, 
neutrale odeI' saure Natronseife aus beliebiger Fettsaure in waBriger Formaldehyd
losung in del' Warme so lange auflost, bis eben in del' Kalte Erstarrung eintritt. 

2. Eine Ausfiihrungsform des durch Anspruch 1 gekennzeichneten Verfahrens, 
darin bestehend, daB man eine Fettsaure, insbesondere Stearinsaure mit Natrium
carbonat odeI' Natronlauge behufs Bildung von Seife behandelt und nach erfolgter 
Seifenbildung die Masse in der Formaldehydlosung auflost. 

3. Eine Ausfiihrungsform des durch Anspruch 1 bzw. 2 gakennzeichneten 
Verfahrens, darin bestehend, daB man je einer berechneten Menge Natronseifen
lOsung Formaldehydgas zufiigt. 

4. Eine Ausfiihrungsform des durch Anspruch 1 gekennzeichneten Verfahrens, 
darin bestehend, daB aquivalente Mengen Natriumhydrat odeI' -carbonat und 
Fettsaure in del' Formaldehydlosung selbst vereinigt werden. 

5. Das Verfahren gemaB den Anspriichen 1 bis 4 dahin abgeandert, daB ein 
Teil der Natronseife bzw. des Natriumcarbonats, Natriumhydrats nnd der Natron
lange durch Kaliseife bzw. die entsprechenden Kaliverbindungen ersetzt wird. 

Handelsname: Festoform. Chem. Ctrbl. 1906, I, 1371. 

163446. Kl. 12, vom 18. Juni 1903. Erloschen 1913. 
Chemische Fabrik Florsheim Dr. H. Noerdlinger in Florsheim a. M. 
Verfahren zur Herstellllng eines bei gewiihnllcher Temperatllr festen, sehwach 
riechenden, in .~lkali liisliehen Prodllktes ails Bllehenholzteer. 

S c h r aut h, Medikamentose Seifen. 10 
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Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung eines bei gewohnlicher Tem
peratur festen, schwach riechenden, in Alkali 11islichen Produktes aus Buchenholz
teer, dadurch gekennzeichnet, daB man rohen Buchenholzteer unter Erwarmen 
auf etwa 120°-150° so lange mit Luft, Sauerstoff oder ozonisierter Luft behandelt, 
bis das zuriickbleibende Produkt sich in verdiinnten Alkalilosungen 11ist. 

Handelsname: Fagacid. Chem. Ctrbl. 1905, II, 1280. 

163663. Kl.30, vom 13. Oktober 1903. Erloschen 1906. 
L. Schwabe in Hamburg. 
Verfahren zur Herstellung eines Desinfektionsmittels aus Chlornaphthalln und Belfe. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung eines Desinfektionsmittels 
aus Chlornaphthalin und Seife, dadurch gekennzeichnet, daB man chloriertes Naph
thalin in der durch .Einwirkung von waBrigem Alkali erhaltlichen L1isung von mit 
Chlor behandelter Olsaure durch Erwarmen auflost. 

164 3~~. Kl. 30, vom 12. April 1904. Erloschen 1913. 
Paul Mochalle in Schmartsch b. Breslau. Vbertragen auf Hygienische Gesell
schaft zu Dresden Blau & Co. 
Verfahren zur Entwiekelung von Sehwefelwasserstoff unter Abseheidung von feln 
verteiUem Sehwefel. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Entwickelung von Schwefelwasser
stoff unter Abscheidung von fein verteiltem Schwefel, dadurch gekennzeichnet, 
daB man durch Zusammenschmelzen von Zucker und Schwefel hergestellte Massen 
der Einwirkung von 'Vasser oder wasserhaltigen Korpern aussetzt. 

2. Eine Abart des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
man an Stelle des reinen Schwefelzuckers ein durch Auflosen von Schwefelzucker 
in Sodalosung und Verdampfen del' Masse zur Trockne erhaltenes Produkt ver
wendet. 

Handelsname: Mochalle-Seife. 

16691'5. Kl. 12, vom 31. Mai 1903. Erloschen 1913. 
Knoll & Co. in Ludwigshafen a. Rh. 
Verfahren zur Herstellung dermatologiseh wirksamer, nieht naehdunkelnder hoeh
siedender Steinkohlenteeriile. 

Patentans pruch: Verfahren zur Herstellung dermatologisch wirksamer, 
nicht nachdunkelnder hochsiedender Steinkohlenteerole, dadurch gekennzeichnet, 
daB man mit Alkali und Saure vorgereinigtes SteinkohlenschwerOl vom Sdp. 300 0 

und dariiber einer ein- oder mehrmaligen Behandlung mit einigen Prozenten 
starker Schwefelsaure bei erhohter Temperatur mit oder ohne Zugabe eines Oxyda
tionsmittels und alsdann einer griindlichen Alkaliwasche unterwirft und zum 
SchluB in Apparaten, bei denen eine Beriihrung des Priiparates mit unedlen Me
tallen vermieden wird, am besten unter Vakuum, destilliert. 

Handelsname: Anthrasol. Chem. Ctrbl. 1903, I, 1432. 1904, II, 1579. 

no 563. Kl. 23, vom 3. November 1904. Erloschen 1909. 
Dr. Heinrich Winter in Charlottenburg. 
Verfahren zur Gewinnung niederer Fettsauren ans Kernol und CoeosOl. 

Patentanspruch: Verfahren zur Gewinnung niederer Fettsauren aUB 
KernOl und CocosOl, dadurch gekennzeichnet, daB diese Ole nicht zunachst, wie 
bisher, vollstiindig verseift, sondern in bekannter Weise unvollstandig gespaltcn 
und alsdann ohne Nachspaltung des unverseiften Fettes del' fraktionierten De
stillation unterworfen werden. 

11'1 Cl. Kl. 30, vom 29. Juni 1904. Erloschen 1905. 
Dr. Friedrich Eschbaum in Berlin. 
Verfahren zur Herstellung seifenartiger Verbindungen des Phenyldimethylpyrazolons. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von durch die Haut resor
bierbaren, seifenartigen Verbindungen des Phenyldimethylpyrazolons, dadurch 
gekennzeichnet, daB die sauren Salze des Phenyldimethylpyrazolons mit den hoch-
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molekularen Fettsauren wie Olsaure, Margarinsaure, Palmitinsaure, Stearinsaure 
oder deren Gemischen in Neutralfetten gelost werden oder daB L<isungen der 
oben genannten Sauren mit den Neutralfetten mit Phenyldimethylpyrazolon im 
Verhaltnis von zwei zu einem Molekiile behandelt werden. 

119564. Kl. 12, vom IS. Januar 1905: Erloschen 1905. 
Halvor Breda in Charlottenburg. Umgeschrieben auf Halvor Breda in Werder 
a. H. und Ernst Noggerath in Hannover. 
Verfahren zur Herstellung eines Ersatzmittels fiir Fettsauren aus rohen Naphthen
sauregemisehen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung eines Ersatzmittels fiir Fett
sauren aus rohen Naphthensauregemischen, dadurch gekennzeichnet, daB diese 
Gemische mit oxydierenden Mitteln unter Vermeidung der Spaltung in niedrig
molekulare Fettsauren behandelt werden, worauf noch eine Reinigung durch 
Destillation vorgenommen werden kann. 

119 61'~. Kl. 30, vom S. September 1905. Erloschen 1910. 
Kessler & Co., Berlin. 
Verfahren zur Herstellung einer Teerseife. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung einer Teerseife, gekennzeich
net durch die Anwendung eines aus Torf gewonnenen Teeres. 

183 181'. Kl. 23, vom 22. Mai 1904. 
Paul Horn in Hamburg. Ubertragen auf Dr. Paul Runge in Hamburg. 
Verfahren zur Herstellung neutraler Seifen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung neutraler Seifen, gekenn
zeichnet durch den Zusatz von Albumosen zur fliissigen oder festen fertigen Seife. 

Handelsname: Albumosenseife Kasea. Chem. Ctrbl. 1910. I, IS5S. 

183190. Kl.30, vom 3. Juli 1904. Erloschen 1905. 
Dr. Leopold Sarason in Hirschgarten bei Berlin. 
Darstellung klarer, f1iisslger oder starrer, homogener Substanzen aus (Jampherol. 

Patentanspriiche: 1. Darstellung klarer, fliissiger oder starrer homogener 
Substanzen aus CampherOl, welche mit Alkohol und Glycerin in jedem VerhiUtnis 
klar mischbar sind, mit Wasser erst bei starkerer Verdiinnung milchige, aber halt
bare Emulsionen ergeben, gekennzeichnetdurch Auflosung fettsaurer Alkalien in 
CampherOl auf heiBem Wege. 

2. Darstellung der nach Anspruch 1 gekennzeichneten Substanzen mittels Ver
wendung von harzsauren Alkalien an Stelle der fettsauren Alkalien, zum Zwecke, 
leichter bewegliche Produkte zu erzeugen. 

184 ~69. Kl. 12, vom 1. November 1903. Erloschen 1909. 
Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering) in Berlin. 
Verfahren zur Darstellung eines Kondensationsproduktes aus Formaldehyd und 
Holzteer. 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung eines Kondensationsprodukts 
aus Formaldehyd und Holzteer, dadurch gekennzeichnet, daB man gewohnlichen 
oder polymeren Formaldehyd auf Holzteer unter AusschluB von Kondensations
mitteln einwirken laBt. 

Handelsname: Empyroform = Kondensationsprodukt aus Formaldehyd 
und Birkenteer (oleum rusci). Chem. Ctrbl. 1903, II, 457. 

186 ~63. Kl. 12, vom 3. Januar 1906. Zusatz zu IS4269. Erloschen 1909. 
Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering) in Berlin. 
Verfahren zur Darstellung eines Kondensationsproduktes aus Formaldehyd und 
Holzteer. 

Patentanspruch: Eine Ausfiihrungsform des durch Patent IS4269 ge
schiitzten Verfahrens zur Darstellung eines Kondensationsprodukts aus Form
aldehyd und Holzteer, darin bestehend, daB man ein Gemenge von Holzteer und 

10* 



148 Anhang. 

polymerem bzw. gewohnlichem Formaldehyd unter vermindertem Druck ohne 
Anwendung von Kondensationsmitteln erhitzt. 

1S9 ~OS. K1. 23, vom 23. August 1906. Erloschen 1909. 
Simon Berliner in Beuthen O.-S. 
Verfahren zur Herstellllng von desinfizierenden Seifen linter Verwendung von 
Paraformaldehyd. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von desinfizierenden Seifen 
unter Verwendung von Paraformaldehyd, dadurch gekennzeichnet, daB del' Para
formaldehyd in Kalkwasser gelost del' fliissigen Seife kurz VOl' dem Erstarren zu
gesetzt wird. 

1S9 S73. Kl. 23, vom 14. Juli 1904. Erloschen 1908. 
Chemische Werke G. m. b. H. (vorm. Dr. C. Zerbe) in Freiburg i. B. 
Verlahren zur Darstellung einer SeUe gegen Bleiverglftllng. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung einer Seife gegen Bleivergif
tung u. dg1., dadurch gekennzeichnet, daB eine mit einer geniigenden Menge von 
Schwefelalkalien versehene Ssife mit Vaseline versetzt und schlieBlich mit einem 
luftundurchliissigen Uberzug umhiillt wird. 

Handelsname: Akremninseife. Chem. CtrbI. 1904, II, 608, 724. 1906, I, 579. 

191900. Kl. 23, yom 25. August 1906. Erloschen 1908. 
Dr. Leopold Sarason in Hirschgarten bei Berlin. 
Verfahren zur Herstellung fliissiger, aktiven Sehwefel enthaltender Seife. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstelhrng fliissiger, aktiven Schwefel 
enthaltender Seife, dadurch gekennzeichnet, daB man in fliissige Seife Schwefel
wasserstoffgas bis zur Sattigung einleitet. 

Handelsname: Eusulfinseife. 

193199. K1. 30, yom 8. November 1903. Zusatz zu 154548. 
Dr. Rudolf Reiss in Charlottenburg. 
Verfahren zur Herstellung leieht resorbierbarer Salbenseilen mit Seifen zersetzenden 
Arzneimitteln. 

Patentanspruch: Abanderung des clurch clie Patente 154548 und 157385 
geschiitzten Verfahrens zur Herstellung leicht resorbierbarer Salbenseifen mit 
seifenzersetzenden Arzneimitteln, cladurch gekE'nnzeiehnet, daB Gemenge aus Vase
lin, Paraffin odeI' ahnlichcn hochsiedenden Kohlenwasserstoffen und Fettsauren 
mittels zur Absattigung del' Sauren nicht ausreichenden Mengen von Alkalilauge 
verseift werden, das Ganze dann durch Erhitzen vollig entwassert und darauf in 
geeigneter Weise mit clem medikamentosen Stoff versetzt wird. 

193559. Kl. 12, yom 15. Juni 1904. 
George Franyois Jaubert in Paris. 
Veriahren zur Darstellung eines aktiven Sauerstoff enthaltenden Produktes. 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung eines aktiven Sauerstoff ent
haltenden Produktes, daclurch gekennzeichnet, daB man Borsaure auf ein Alkali
superoxyd einwirken HiBt. 

Handelsname: Natriumperborat = Natriumsalz del' Uberborsaure. Chem. 
CtrbI. 1905, I, 9, 854. 1905, II, 99. 

193 56~. Kl. 23, yom 10. Marz 1904. 
Paul Horn in Hamburg. illertragen auf Dr. Paul Runge in Hamburg. 
Verfahren zur Herstellung neutraler Seifen. 

Pat e n tan s p rue h: Verfahren zur Herstellung neutraler Seifen, gekennzeichnet 
durch die Verwendung einer alkoholischen Losung des aus Casein durch Behandeln 
mit Alkali <rnd Fallen mit Saure erhaltenen Spaltungsproduktes als alkalibindendes 
Mittel. 

197 ~~6. Kl. 23, yom 3. Juli 1907. Erloschen 1909. 
Otto Schmatolla in Berlin. 
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Verfahren zur Darstellung medikamentiiser Seifen. 
Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Darstellung medikamentoser Seifen, 

denen die wirksamen Bestandteile medizinisch gebrauchter Drogen einverleibt 
sind, dadurch gekennzeichnet, daB die Drogen mit Fettsaure, Harzsauren oder 
deren Gemischen behandelt und die von den Drogen getrennten sauren Ausziige 
verseift werden. 

2. Verfahren zur Darstellung von Seifen nach Anspruch 1, dadurch gekenn
zeichnet, daB die Drogen mit sauren fettsauren oder sauren harzsauren Alkalien 
behandelt und die gewonnenen Ausziige hierauf vollstandig verscift werden. 

201' 51'6. Kl. 23, vom 24. Januar 1906. 
Franz Fritzsche & Co. in Hamburg-Uhlenhorst. 
Verfahren zur Darstellung von wasserliisliehem Terpineol. 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung von wasserloslichen Ter
pineolpraparaten, dadurch gekennzeichnet, daB zu gewohnlichen Grundseifen, mit 
Ausnahme der sog. "Derizinseifen", iiber die parfiimistischen Bediirfnisse hinaus
gehende groBe Mengen Terpineol zugesetzt werden. 

Handels na me: Sifinon. 

216 828. Kl. 23, vom 20. Mai 1908. 
Dr. Walther Sehrauth und Dr. Walter Schoeller in Charlottenburg. U'bertragen 
auf Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Elberfeld. 
Verlahren zur Herstellung desinlizierender Seifen. 

Pat e n tan s p r u c h: Verfahren zur Herstellung desinfizierender Seifen, da
durch gekennzeichnet, daB man dem Seifenkorper alkalisch reagierende Alkalisalze 
komplexer Quecksilbercarbonsauren der aliphatischen und arortlll,tischen Reihe 
beimischt. 

Handelsname: Afridolseife = 4% oxyquecksilber-o·toluylsaures :N"atrium 
enthaltende Natronseife. Chern. Ctrbl. 19tt, I, 35, 695. 19tt, II, 1877. 

221 623. Kl. 23, vom 25. September 1908. Zusatz zu 183187. 
Dr. Paul Runge in Hamburg. 
Verlahren zur Herstellung neutraler Seilen. 

Patentanspruch: Abanderung des dmch Patent 183187 geschiitzten Ver
fahrens zur Herstellung neutraler Seifen, dadurch gekennzeichnet, daB an Stelle 
der Albumosen eine alkalische oder schwefelalkalische AlbumosenlOsung mit einer 
dem vorhandenen Alkali entsprechenden Menge von Fettsauren erwarmt wird. 

~22 891. Kl. 23, vom 18. Mai 1909. 
Dr. Rudolf Reiss in Charlottenburg. 
Verfallren zur Herstellung von meellanisell wirkenden Seifen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von mechanisch wirkenden 
Seifen, dadurch gekennzeiehnet, daB man Kali- oder Natronseifen bzw. Seifen
pulver mit gepulverter Reservecellulose z. B. ElfenbeinnuBmehl, vermischt. 

~~3 119. Kl. 30, vom 21. August 1908. 
Paul Mochalle in Schmartseh b. Breslau. U'bertragen auf Hygienische Gesell· 
schaft zu Dresden Blau & Co. 
Verfahren zur Herstellung von medizinisellen Sellwelelpriiparaten. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von medizinischen Schwefel
praparaten, dadurch gekennzeichnet, daB Alkalicarbonat, Schwefel und Zucker 
bei Gegenwart von Wasser erhitzt werden. 

Handelsname: Pyoninseife. Chern. Ctrbl. 19tt, I, 419. 

228139. Kl. 23, vom 22. Dezember 1908. Erloschen 1913. 
Dr. Karl Roth in Darmstadt. 
Verfallren zur Herstellung anorganisehe Kolloide entllaltender Seifen. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Herstellung anorganische Kolloide 
enthaltender Seifen, darin hestehend, daB man geschmolzene Kali- oder Natron-
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seifen odeI' ihre konzentrierten Losungen mit liislichen Metallsalzen und den aqui
valenten Mengen atzender Alkalien versetzt, worauf die die betreffenden Metalle 
als kolloidale Oxyde bzw. Hydroxyde enthaltenden Seifen durch Digerieren mit 
wenig Wasser odeI' durch Dialysieren von den bei del' Reaktion gebildeten Salzen 
und iiberschiissigem Alkali befreit und durch Eindampfen zur gewiinschten Kon
sistenz gebracht werden. 

2. Abanderung des Verfahrens nach Anspruch 1 zwecks Herstellung kolloidale 
Metalle enthaltender Seifen, dadurch gekennzeichnet, daB man in dem nach An
spruch 1 erhaltlichen Reaktionsprodukt vor seiner Reinigung und Einengung 
die Metalloxyde bzw. -hydroxyde durch Reduktion in die entsprechenden Metalle 
ii berfiihrt. 

3. Abanderung des Verfahrens nach Anspruch 1 zwecks Herstellung von 
kolloidales, weiBes Pracipitat cnthaltenden Seifen, dadurch gekennzeichnet, daB 
man als Metallsalz Quecksilberchlorid und statt del' atzenden Alkalien Ammoniak 
verwendet. 

228811. KI. 12, vom 3. Dezember 1909. 
Dr. Walter Schoeller in Charlottenburg und Dr. Walther Schrauth in Berlin
Halensee. 
Verfahren znr Herstellnng merenrierter ()arbonsanreester nnd ihrer Versei{nngs
prodnkte. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung mercurierter Carbonsaureester 
und ihrer Verseifungsprodukte, dadurch gekennzeichnet, daB man 

1. die Ester ungesattigter Carbonsauren von del' Formel ACH: CHAICOOR, 
in del' A und Al irgendwelche am Kohlenstoff haftende Reste und R Alkyl odeI' 
Aryl bedeuten, in alkoholhaltigen Losungsmitteln mit Quecksilbersalzen be
handelt, und 

2. die so gewonnenen komplexen Quecksilbercarbonsaureester in del' iiblichen 
Weise del' Verseifung unterwirft. 

232948. Kl.30, vom 25. Mai 1909. 
Chemische Fabrik Ladenburg G. m. b. H. in Ladenburg (Baden). Obertragen 
auf Prof. Dr. Heinrich Bechhold, Frankfurt a. M. 
Desinfektionsverfahren. 

Pat e n tan s p r ii c he: 1. Desinfektionsverfahren, dadurch gekennzeichnet, 
daB halogenierte Naphthole,die nicht mehr als 4 Halogenatome enthalten, in freier 
odeI' gebundener Form verwendet werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die halogenierten 
Naphthole in alkoholischer Seifenliisung geliist werden. 

Handelsname: Dibrom-(f-na,phthol und Tribrom-(f-naphthol. Chem. Ctrbl. 
.909, TI, 1683, 1938 .• 9H, I, 1168 .• 9H, II, 1363. 

233329. Kl. 12, vom 10. Januar 1909. 
Karl August Lingner in Dresden. "Ubertragen auf Lingner-VYerka A.-G. in Dresden. 
Verlahren znr Herstellung von Kondensationsprodllkten von Holzteer lind Form
aldehyd. 

Patentanspruch: Vcrfahren zur Herstellung von Kondensationsprodukten 
von Holzteer und Formaldehyd, dadurch gekennzeichnet, daB man die Einwirkung 
von Holzteer und Formaldehyd in Gegenwart von Kondensationsmitteln alkalischer 
Reaktion vornimmt. 

Handelsname: Pittylen. Chem. Ctrbl. 1901', I, 1065. 

233431'. Kl. 23, vom 4. September 1909. Zusatz zu 216828. 
Farbenfabriken vorm. Friedl'. Bayer & Co. in Elberfeld. 
Verfahren znr Herstellnng desinfizierender Seifen. 

Patentanspruch: Abiinderung des durch Patent 216828 geschiitzten Ver
fahrens zur Herstellung desinfizierender Seifen, dadurch gekennzeichnet, daB man 
die dort verwendeten, alkalisch reagierenden Alkalisalze komplexer Quecksilber
carbonsiiuren durch die freicn komplexen Quecksilbercarbonsauren ersetzt. 
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~34 054. Kl. 12, vom 24. Dezember 190~. 
Dr. Walther Sohrauth in Berlin-Halensee und Dr. Walter Schoeller in Char
lottenburg. 
Verfahren zur Darstellung der Alkalisalze von substituierten Oxyqueeksilberbenzoe
sauren. 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung del' Alkalisalze von substi
tuierten Oxyquecksilberbenzoesauren, dadurch gekennzeichnet, daB man 801che 
8ubstituierte Oxyquecksilberbe~?esauren, die keinen sauren salzbildenden Sub
stituenten enthalten, mit einem Aquivalent Alkalioxyd, -hydroxyd odeI' -carbonat 
in waBrige Losung bringt und diese Losungen im Vakuum zur Trockne dampft 
odeI' durch Fallung derartiger Losungen mit organischen FiHlungsmitteln, wie z. B. 
Alkohol, die Reaktionsprodukte zur Ausscheidung bringt. 

Handelsname: Afridol = oxyquecksilber-o-toluylsaures Natrium. Chem. 
Ctrbl. t911, I, 35, 695. 

234469. Kl. 23, vom 6. Oktober 1909. Erloschen 1913. 
Dr. Julius Morgenroth in Berlin. 
Verfahren zur Dnrstellung seifenhaItiger Eiwei8kilrper. 

Pat en tans p r ii c he: 1. Seifenhaltiger EiweiJ3korper, dadurch gekennzeichnet, 
daB er die Seife in adsorbierter Form enthalt, so daB er seinen Seifengehalt nur an 
Suspensionen, die Seife zu binden vermogen, abgibt. 

2. Verfahren zur Darstellung seifenhaltiger EiweiJ3korper del' im Anspruch 1 
gekennzeichneten Art, dadurch gekennzeichnet, daB 16sliche Seifen in waBriger 
odeI' schwaeh kochsalzhaltiger Losung mit koaguliertem, tierischem EiweiB langere 
Zeit geschiittelt werden, um die Seife von letzterem adsorbieren zu lassen, worauf 
die seifenhaltigen Koagula vom fiiissigen Teil del' Mischung getrennt werden. 

23485t. Kl. 12, vom 25. Marz 1910. 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Elberfeld. 
Verfahren zur Darstellung von im Kern durehQueeksilber sUbstituierten Verbindungen 
der Halogen-, Nitro- und Halogennitrophenole. 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung von im Kern durch Queck
silber substituierten Verbindungen der Halogen-, Nitro- odeI' Halogennitrophenole, 
dadurch gekennzeichnet, daB man entweder die erwahnten freien Phenole mit 
Quecksilberoxyd odeI' Quecksilbersalzen oder die salzartigen Quecksilberverbin
dungen del' Halogen-, Nitro- odeI' Halogennitrophenole mit odeI' ohne Zusatz von 
Losungs- oder Verdiinnungsmitteln erhitzt. 

2349t4. Kl. 12, vom 22. Marz 1910. 
Farbenfabriken vorm. Friedl'. Bayer & Co. in Elberfeld. 
Verfahren zur Darstellung von im Kern dureh Queeksilber substituierten Alkyl- und 
Halogenderivaten der Benzoesaure. 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung von im Kern durch Queck
silber substituierten Alkyl- oder Halogenderivaten del' Benzoesaure, dadurch ge
kennzeiehnet, daB man Alkyl- oder Halogenbenzoesauren oder Alkylhalogen
benzoesauren mit Quecksilberoxyd odeI' Queeksilbersalzen erhitzt, oder die Queck
silbersalze del' genannten Sauren in An- oder Abwesenheit von Verdiinnungs- odeI' 
Losungsmitteln erhitzt. 

236295. Kl. 23, vom 15. April 1909. 
Nauton Freres et de Marsac in Saint-Quen, Seine, und Theodore Franl/ois Tesse 
in Paris. 
Verfahren zur Herstellung einer neutralen Seifenpaste. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Herstellung einer neutralen Seifen
paste, dadureh gekennzeiehnet, daB man einer alkalisehen Grundseife ein neutrales, 
im wesentliehen diricinus61schwefelsaures Alkali enthaltendes Alkali'3ulforizinolat 
zusetzt, und zwar in solchem UberschuB, daB nieht nul' das freie, sondel'll aueh das 
beim Gebrauch del' Seife infolge Hydrolyse freiwerdende Alkali durch das dirioinus
olRchwefelsaure Alkali unter Abspaltung des Glyeerinrestes gebunden wird. 
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2. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB ein Gemisch von 15 Teilen diricinusolschwefelsauren Natrons mit 10 Teilen 
geschmolzener weichel' Kaliseife auf etwa 90° erhitzt wird. 

~38 389. Kl. 30, vom 3. Februar 1911. 
Chemische Fabrik Florsheim Dr. H. Noerdlinger in Florsheim a. M. 
Verfahren zur Herstellung von Desinfektionsmitteln. 

Patentansprliche: 1. Verfahren ZUl' Herstellung von Desinfektionsmitteln, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Methylviolett-, Auramin- oder Vesuvinbasen 
mit Borsaure zusammen in Alkohol odeI' Phenol oder einem Gemisch beider, 
gegebenenfalls unter Zusatz von Wasser, aufgelOst werden. 

2. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Farbstoffbasen und die Borsaure getrennt in Alkohol oder Phenol, gegebenen
falls unter Zusatz von Wasser gelost und diese Losungen darauf miteinander ge
mischt werden. 

3. Ausfilhrungsform derVerfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeich
net, daB die erhaltenen Losungen mit Seifen oder Seifenlosungen versetzt werden. 

~4~ 1"1'6. Kl. 30, vom 30. Oktober 1909. Erloschen 1913. 
Dr. Karl Roth in Darmstadt. 
Verfallren zur Herstellung von anorganiselle Kolloide entllaltendem Liquor cresoli 
saponatus. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung yon anorganische Kolloide 
enthaltendem Liquor cresoli saponatus, dadurch gekepnzeichnet, daB man Kresol
seifenlosung mit loslichen Metallsalzcn mischt, mit Atzkali versetzt und erhitzt, 
worauf man die Losung del' Dialyse unterwirft. 

~44 8~r. Kl.30, vom 23. Februar 1908. 
Dr. Arthur Liebrecht in Frankfurt a. M. 
Verfallren zur Herstellung von Desinfektionsmitteln. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von Desinfektionsmitteln, 
darin bestehend, daB man Chlor-m-Kresol vom Schmelzpunkt 66° durch L6sungen 
von Seifen, Salzen sulfurierter Fette odeI' Fettsauren in Losung bringt. 

Handelsname: Phobrol = 50proz. Losung von Chlor-m-Kresol in ricinol
saurem Kalium. Chem. Ctrbl. 1913, I, 188, 1448. 

~46 1~3. Kl. 30, vom 16. Dezember 1910. 
Dr. Kurt Riilke in Berlin. 
Desinfizierende SeHe. 

Patentanspruch: Desinfizierende Seife, gekennzeiclmet durch einen libel' 
10 Prozent betragenden Gehalt an Fenchon. 

246 ~or. Kl. 12, vom 8. Februar 1911. 
Farbenfabriken vorm. Friedl'. Bayer & Co. in Elberfeld. 
Verfallren zur lIerstellung mereurierter 4Jarbonsiiureester und illrer VerseHungs
produkte. 

Patentanspruch: Verfahren zur Darstellung mercurierter Carbonsaure
ester und ihrer Verseifungsprodukte, dadurch gekennzeichnet, daB man die Ester 
von Mono- odeI' Polycarbonsauren, die eine odeI' mehrere Acetylenbindungen 
entha!ten mit Quecksilbersalzen behandelt und eventuell die so gewonnenen kom
plexen Quecksilbercarbonsaureester del' Verseifung unterwirft. 

~"6 880. Kl. 23, vom 23. Januar 1910. 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Elberfeld. 
Verfallren zur Darstellung von desinfizierenden Selfen. 

Pat en tan s pI' U c h : Verfahren ZUl' Darstellung von desinfizierenden Seifen, 
dadurch gekennzeichnct, daB man dem Seifenkorper die Anhydride oder Salze 
von Oxyquecksilberphenolen zusetzt. 

Handelsname: Providolseife = 1% Dioxyquecksilberphenolnatrium ent
haltende N atrcnseife. 
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248958. Kl. 23, vom 25. November 1911. 
Dr. Friedrich August Volkmar Klopfer in Dresden-Leubnitz. 
Verfahren zur Behandlung yon Pflanzenehveill zweeks Verwendung in der Seifen
fabrikation. 

Pa te n ta ns pr uch: Verfahren zur Behandlung von PflanzeneiweiB zwecks 
Verwendung in der Seifenfabrikation, dadurch gekennzeichnet, daB das Pflanzen
eiweiJl VOl' Einverleibung in die Grundseife mit Glycerin allmahlich bis zu etwa 
120 0 C erwarmt und hierbei zur Quellung gebracht wird, so daB im Verlauf der Er
warmung eine zahe, kautschukahnliche, elastische, im Diinnschnitt durchscheinende 
Masse entsteht. 

249 '2'5'2'. Kl. 30, vom 15. pezember 1909. Zusatz zu 149 826. 
Chemische Fabrik Vechelde, A.-G. in Vechelde bei Braunschweig. 
Verfahren zur Gewinnung fUr die Herstellung von Sehwefelbiidern geeigneter Pra
parate. 

Patentanspruch: Ausfiihrungsform des Verfahrens zur Gewinnung un
zersetzt haltbarer Schwefelleberpraparate nach Patent 149826, dadurch gekenn
zeichnet, daB Schwefelleber in Weingeist gelost und mit Harzen, Balsamica, Fetten, 
verseifbaren 61en oder deren Seifen oder alkoholischen L6sungen oder Emulsionen 
dieser Stoffe versetzt wird. 

25033 •• Kl. 23, vom 29. Oktober 1908. Zusatz zu 236881. 
Chemische Werke vorm. Dr. Heinrich Byk in Charlottenburg. 
Verfahren zur Darstellung yon aktiven Sauerstoff enthaltenden Praparaten. 

PatentanspTuch: Abanderung der durch Patent 236881 und dessen Zu
satzpatent 238 104 geschiitzten Verfahrens zur Darstellung von aktiven Sauerstoff 
enthaltenden Praparaten, darin bestehend, daB man beim Verschmelzen von Na
triumsuperoxyd, Borsaure oder Boraten unter Zusatz von Salzen statt der dort 
genannten Salze oder auBer diesen Seifen verwendet. 

254.29. Kl. 23, vom 19. Februar 1911. 
Dr. Kurt RUlke in Berlin. 
Verfahren zur Herstellung von desinfizierenden Seifen mit Hille von Terpentiniil 
und ahnHehen pinenhaltigen Rohiilen. 

Patentanspruch: Verfahren zur Herstellung von desinfizierenden Seifen 
mit Hilfe von Terpentin61 und ahnlichen pinenhaltigen Roh61e~, dadurch gekenn
zeichnet, daB die Einwirkungsprodukte von Sauren auf diese 61e, eventuell nach 
vorangegangener volliger oder teilweiser Entfernung der Terpene, mit Seifen 
oder den Ausgangsmaterialien der Seifenfabrikation, vorzugsweise unter An
wendung eines Alkaliiiberschusses, behandelt werden. 

254469. Kl. 23, vom n. Noveniber 1909. 
Ernst Bruno Wolf und Curt Bohme in Chemnitz. 
Verfahren zur Herstellung von festen, neutralen Seifen mit hohem Gehalt an Kohlen
wasserstofien oder dergl. 

Pat e n tan s p r u c h: Verfahren zur Herstellung von festen, neutralen Seifen 
mit hohem Gehalt an Kohlenwasserstoffen oder dergl. auf dem Wege der kalten 
Verseifung, dadurch gekennzeichnet, daB unter Verwendung solcher Mengen 
Alkali zur Verseifung, als sie der Theorie nach zur Neutralisation der gesamten 
vorhandenen Fettsaure erforderlich sind, das gesamte Alkali gleich von vornherein 
unter Zugabe der Kohlenwasserstoffe mit dem Fett vermischt wird. 

256886. Kl.23, vom 25. Februar 1912. 
Dr. Martin Ullmann in Hamburg. 
Verfahren zur Darstellung von liisliehe Fluoride enthaltenden Seifen. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur Herstellung von losliche Fluoride ent
haltenden Seifen, dadurch gekennzeichnet, daB die Fluoride in Form des Reaktions
gemisches aus Silicofluoriden und Alkali verwendet werden, wobei das Reaktions
gemisch der Seife wiihrend oder nach ilITer Fertigstellung zugesetzt werden kann. 
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2. Ausfiihrungsform des Verfahrens nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Silicofluoride dem zu verseifenden Fett zugesetzt, sodann die notwendige 
Menge Alkali zugemischt und die Seife in iiblicher Weise fertiggestel1t wird. 

258 393. Kl. 23, vom 2. Miirz 1909. 
Chemische Werke vorm. Dr. Heinrich Byk in Lehnitz b. Berlin (Nordbahn). 
Verfahren znr Darstellung von haltbaren ltlisehungen aus aktiven Sauerstoff ent· 
haltenden Boraten und Seifen. 

Patentanspriiche: 1. Verfahren zur DarsteIlung von haltbaren Mischungen 
aus aktiven Sauerstoff enthaltenden Boraten und Seifen, dadurch gekennzeichnet, 
daB man diesen Mischungen Salze des Magnesiums, der alkalischen Erden und des 
Zinks in geringer Menge zusetzt. 

2. Ausfiihrungsform nach Anspruch 1, darin bestehend, daB man die Dar· 
steIlung nicht durch Vermischen, sondern durch Verschmelzen vornimmt. 

258655. Kl. 23. vom 11. April 1911. Erloschen 1912. 
S. Diesser, Chem. Laboratorium und Versuchsstation fiir Handel und Industria 
in Ziirich·Wollishofen und Dipl..!ng. K. Wohlrab in Ziirich. 
Verfahren zur Herstellung von wasserireien, ehemiseh gebundenen Sehwefel ent· 
haltenden seifenartigen Produkten. 

Pa te n ta ns priiche: 1. Verfahren zur HersteIlung von'wassarfreien, chemisch 
ge bundenen Schwefel enthaltenden seifenartigenProdukten, dadurch gekennzeichnet, 
daB fette Ole oder Fette mit wasserfreiem Natriumthiosulfat auf Temperaturen 
iiber 200 0 bis zur v6lligen Verseifung erhitzt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB man den noch 
fliissigen Seifenleinl mit indifferenten Fiillmitteln oder mit antiseptisch wirkenden 
Stoffen versetzt. 

265538. Kl. 23, vom 20. Februar 1912. 
Dr. Hugo Grauert in Berlin·Halensea. 
Verfahren zur Herstellung serumhaltiger Seile. 

Patentanspruch: Verfahren zur HersteIlung serumhaltiger Seife, gekenn. 
zeichnet durch den Zusatz frischer oder konservierter Tierblutsera bzw. defibri· 
nierten Blutes zu Seifen jeglicher Art und Form. 

W ortzeichen 
aus den Klassen 2 (Arzneimittel usw.) und 34 (Seifen usw.) der im 

Deutschen Reich gesetzlich geschiitzten Warenzeichen. 

Nachfolgend sind die Wortzeichen aus den Klassen 2 (Arznei· 
mittel usw.) und 34 (Seifen usw.) der in Deutschland geschiitzten 
Warenzeichen zusammengestellt, soweit sie fUr pharmazeutische Seifen. 
praparate bzw. die als Zusatzstoffe verwandten Medikamente benutzt 
sind. Die groBe Anzahl jener Wortzeichen, die zwar in die Waren· 
zeichenrolle eingetragen, aber fUr Handelspraparate bisher nicht ver· 
wandt wurden, ist bier also unberiicksichtigt geblieben. Trotzdem aber 
macht das folgende Verzeichnis keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. 
In der Hauptsache soll es dazu dienen, unter den im Vorhergehenden 
genannten Bezeichnungen die eingetragenen W ortzeichen von den 
nicht geschiitzten zu unterscheiden, sowie tiber Inhaber und Nummer 
Auskunft zu geben. 



W ortzelchen 

Aethrin 

Aethrol 
Afridol 
Ahoi 

Akremnin . 
Albopixol 

Aldthyform 

Amodog 
Amyloform 
Anasthesin 

Androolus . 
Anthrasol 
Anthrasolin 
Antinonnin 

Antisoabin 
Antisepton 
Aok Seife • 
Aquinol 
Automors 
Baoillol 
Baotoform 
Bavarol 
Belloform 

Blookette 
Bolipixin 

Borsil 
Boryl 
Bromoooll 
Byrolin 
Cellos a 
Chelasapon 
Chinosol 
Creolin 
Creolin·Seiffl . 
Creosapol 
Cresolimentum 
Cyllin 
Deohrom 
Deoi-Aethrol 

Dooilan 
Derioin . 

Derioinat 
Derioinol 
Dermalin 
Dermasan. 
Dermosapol 

\v ortzeiohen. 

Inhaber 

Chemisohe Fabrik Florsheim Dr. H. Noerd-
linger, Florsheim a. M. 

Dieselbe 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elbf. 
Chemisohe Werke Hansa, G. m. b. H., Hemelingen 

b. Bremen. . ......... . 
Chemisohe Werke vorm. Dr. E. Zerbe, Freibg. i.B. 
Waldheimer Parfiimerie und Toiletteseifenfabrik 

A. H. A. Bergmann, Waldheim . . . • . . 
Chemisohe Werke Hansa G. m. b. H., Hemelingen 

b. Bremen ........... . 
C. Naumann, Offenbach a. M. 
Chemisohe Fabrik Rhenania Aaohen 
Farbwerke vorm. Meister, Luoius & Briining 

Hoohst a. M. 
J. Borner & Co., Hanau a. M. 

1\ Knoll & Co., Ludwigshafen . . . . . . . . . 
Dieselbe .•.•.•..••..•.... 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elber-

! feld ...•......•........ 
Stephan Ketels, Bremen 
Hermann Greiner, Leipzig-ScWeuBig 
Wilh. Anhalt, Ostseebad Kolberg . 
M. Brockmann, Leipzig-Eutritzsch . 
Gebr. Heyl & Co., Charlottenburg 

I 
Franz Sander, Hamburg . . 
Dr. Casar Axelrad, Wien . . 
Barbarino & Kilp, Miinchen 
Teerprodukte Fabrik "Biebrich" Stephan Mattar, 

Biebrich a. Rh. 
W. & F. Walker Ltd. Liverpool ...... . 
Chemische Fabrik Aubing, Dr. M. Bloch, Aubing 

b. Miinchen 
Herm. Buttner, Coburg. 
Hugo Maul, Hirschberg i. ScW. 
A.-G. f. Anilinfabrikation, Berlin 
Dr. Graf & Co., Berlin 
Saponia Werke Ferdinand Boehm, Offenbach a.M. 
Dr. Rudolf Reiss, Charlottenburg 
Franz Fritzsche & Co., Hamburg 
William Pearson, Hamburg 
Derselbe. 
E. de Haen, List vor Hannover . 
Bernhard Hadra, Berlin 
Carl Derpsch, Coin und Hamburg 
Max Cohn, Berlin 
Chemische Fabrik Florsheim Dr. H. Noerdiinger, 

Florsheim a. M. 
Dr. Arthur Horowitz, Berlin. 
Chemische Fabrik Florsheim Dr. H. Noerdlinger, 

Florsheim a. M. 
Dieselbe 
Dieselbe 
Sander & Held, StraBburg i. E. 
Dr. Rudolf Reiss, Charlottenburg 
Dr. Rohden, Lippspringe 

155 

I Nummer 

101787 
93618 
60442 

83750 
65585 

65837 

60152 
141504 
18263 

53071 
85862 
64 798 
73599 

12627 
30136 
97073 
52054 
46288 

119337 
23808 

148 611 
23468 

84991 
85536 

159933 
106055 
109967 
43925 
70201 

136478 
165947 

7590 
6149 

66108 
34849 
74834 
63388 
42023 

83957 
92196 

80314 
80818 
84391 
47378 
60042 
48 857 
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Wortzeichen 

Desichthol 

Dextroform 
Diplin 

Eigon 

Ektogan 
Embrocin 
Empyroform 

Epicarin 

Essolpin 

Eugallol . 
Euguform. 
Eunatrol 

Euresol 
Eurobin 
Eusapyl 

Eusulfin. 
Externol 

Fagacid 
Fagat 
Fellitin • 
Fermentin 
Festalkol . 
Festoform 
Floricin •. 

Floricinat 
Floricinol . 
Formalin . 

Formalin-Seife • 
Formicin 
Formol .• 

Formlution 

Formosapol-Seife 
Form-Saprol 

Formysol . 
Frostin .. 
Furuncosan 
Gichtosint 
Glidin . 
Glutol . 

Glycasine 
Bamorol 

Anhang. 

Inhaber I Nummer 

1

,-IC~~~~ur~ese.lls.ch.af~ ~o~d~s. ~er~~~ . &. ~o.~ 29 220 

Chemische Fabrik Rhenania Aachen • . . .. 18 267 I Chemische Fabrik Florsheim Dr. H. Noerdlinger, 
I Florsheim a. M. . . . . . . . . . . . .. 71 008 

I 
Chemische Fabrik Helfenberg Dr. Eugen Diete

I rich, Helfenberg b. Dresden .•..... 
Kirchhoff & Neirath, Berlin .••...... 
P. Beiersdorf & Co., Hamburg •..•... 
Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering), 

28261 
71563 
96941 

Berlin. . . . • . • . . . . . . . . • .. 68975 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., 

I 
Elberfeld . . • . . . . • . . . . . . .. 38 664 

Chemische Fabrik Vechelde, Vechelde b. Braun-
schweig . . . . . . . . • • . • . . . • • 113 790 

Knoll & Co., Ludwigshafen a. Rh.. . . . .. 31 293 
Chemische Fabrik Giistrow, Giistrow 50 101 
Vereinigte Chininfabriken Zimmer & Co., Frank-

I 
furt a. M ....•...•........ 

Knoll & Co., Ludwigshafen . . . . . . . . . 
Dieselbe ................ . 

19622 
31003 
29927 

I Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Briining, 
I Hochst a. 1\1. •••.•••••••••• 127 413 

II 
Chemische Werke vorm. Dr. C. Zerbe, Freiburgi. B. 76 175 
Chemische Fabrik Florsheim Dr. H. Noerdlinger, 

Florsheim a. M. . . . . . . . . . . . . • 107 658 
Diesel be 71 053 
Dieselbe 72 750 
Karl Fr. Tollner, Bremen 64 181 
George Heyer & Co., Hamburg 73 883 

, Dr. L. C. Marquart, Beuel a. Rh. 136333 
Chemische Werke Reiherstieg, Hamburg . .. 98024 
Chemische Fabrik Florsheim Dr. H. Noerdlinger, 

Florsheim a. Rh. ........... . 
Dieselbe •......•........• 
Dieselbe ................ . 
Chemische Fabrik auf Aktien (vorm E. Schering), 

I 
Berlin .......•.......... 

Th. Hahn & Co., Schwedt a. 0.. . . . . . . 
I Kalle & Co., Biebrich a. Rh. . . . . • . . . 
Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Briining, 

30428 
73698 
82651 

69070 
60138 
70082 

Hochst a. lVI. ..•.•......... 11 947 
Chemische Fabrik Florsheim Dr. H. Noerdlinger, 

Florsheim a. M. . . . . . . . . . • . . . 103 872 
Georg Spang, Kim a. Nahe . . • . . . . .. 65710 
Chemische Fabrik Florsheim Dr. H. Noerdlinger, 

Florsheim a. M. . . . • • .. • 
Th. Hahn & Co., Schwedt a. 0.. . . . . . . 

I A.-G. f. Anilinfabrikation, Berlin ..... . 

Ii Dr. A. ~chleimer~ Berlin . • . . . . . . . . 
A. Haermg, Berlm • . , • . • . . . . . . • 

I Dr. F. A. Volkmar Klopfer, Dresden-Leubnitz. 
Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. E. Schering), 

138738 
77 691 
59247 

157516 
116416 
92947 

Berlin. . . . . . . . . . . . 1115 228 
P. Beiersdorf & Co., Hamburg . 63390 
C. H. Oehmig-Weidlich, Zeitz • . 30650 



W ortzeichen. 

Wortzeichen Inhaber 

Hazeline .. 
Herba-Seife . 
Hermophenyl 

'I I[ Henny Salomon Wellcome, London ..••.. 

Hongh-Ho 
Hornulin 
Husinol. 
Hygralon 
Ichthyol 

I Hugo Obermeyer, Bad Nauheim. • • . . . . 
. Societe anonym~ ~es produits chimiques speciaux, 
I' Lyon-MonplalSlr ........•..•. 

II 
Go!tli~b Pohl, Weinbohla b .. MeiBen i. S. .. 
Helllrlch Horn, Hochemmench a. Rh. . • . • 

I B. Braun, Melsungen .........•. 
II Chemisches Institut Dr. Ludwig 6streicher, Berlin 

llovit 

Izal 

Kaloderma 
Keramin 

Kerosan 
Kleiolin 
Krelution 

Kremulsion 
Kresosolvin 
Lactolavol 
Lain ...... . 
Lauterbach'sche Seife 
Lavoderma 
Lazarns . 
Lecina .. 
Lenicet 
Lenigallol 
Lenirobin 
Levuretin 
Liantral 
Lugmalin 
Lnsoforme 
Lysan . 
Lysoclor 
Lysoform 
Lysol .. 
Lysolvol 
Lysulfol 
Manuform 
Marmoral 
Mediglycin 

Melioform. 
Mesotan 

MetakaJin • 
Mitin ... 
Morbicid .. 
Myrrhen -Seife 
Myrrholin ..... 
Myrrholin Nr. 63592 
Myrrholin-Seife . . 

\
' Ichthyol Gesellschaft Cordes Hermanni & Co., 

I Hamburg •....•.......•.. 
Chemisch-technisches Labore.torium H. P. M. 

I Frisch & Co., Berlin . . . . . . . . . . . 

I 
Newton Chambers & Co. Ltd. Thorncliffe b. 

Sheffield (Eng!.) ...•.•...•.• 
F. Wolff & Sohn, Karlsruhe 
Tilit-Laboratorium Caroline Bernardi Nachfl., 

Leipzig .......•...•. 
Benz & Benn, Nowawes b. Berlin . 
Dr. Otto Wertheimer, Frankfurt a M. 
Chemische Fabrik Florsheim Dr. H. Noerdlinger, 

Florsheim a. M. . . . . . . . . 
Dieselbe .........•... 
F. Ahrens & Co., Altona-Ottensen . 
Dr. Nicolaus Cukor, Miinchen . 
S. Rosten, GroB.Lichterfelde 
Ferdinand Lauterbach, Breslau 
Dr. J. Lewinsohn, Berlin ... 
M. Emmel, Miinchen . • . . . 
Ferd. Miilliens, KoIn a. Rh. . 
Dr. Rudolf Reiss, Charlottenburg . 
Knoll & Co., Ludwigshafen a. Rh .. 
Knoll & Co., Ludwigshafen a. Rh. 
E. Feigel, Lutterbach i. E. . 
Dr. O. Troplowitz, Hamburg 
Dr. Schaffer & Co., Berlin . 
Lysoform Gesellschaft, Berlin 
Dr. Joseph Laboschin, Berlin 
SchUlke & Mayr, Hamburg. 
Lysoform Gesellschaft, Berlin 
SchUlke & Mayr, Hamburg. 
Dieselben • • . . . . . • . . . .• .• 
Dr. K. F. Ernst Rumpf, Gorbersdorf i. Schl. 
Simon's Apotheke, Berlin . . . • . . 
Herbert Bradt, Berlin .•..•.. 
Chemische Fabrik Helfenberg vorm Eugen Die-

terich, Helfenberg b. Dresden . . . 
Paul Leissner, Friedenau b. Berlin •. 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., 

Elberfeld •••.•..•...... 
Dieselben •..••..•...••. 
Krewel & Co., G. m. b. H., CoIn a. Rh. 
Dr .. Hans Schneider, Charlottenburg •. 
WeIner & Wagner, Dresden-N. 
Fliigge & Co., Frankfurt a. M. 
Myrrholin Gesellschaft, Frankfurt a. M. 
Dieselbe ..•.....•.•... 
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I Nummer 

60259 
49950 

57045 
88143 

162711 
103579 
165177 

23411 

177184 

1769 
48 261 

99040 
172721 
56783 

78439 
72834 
39727 

136022 
101794 
82471 
39002 
71409 

130473 
79572 
31004 
31169 

146550 
28080 

130123 
69950 
94238 

153747 
38482 

148800 
154823 
37574 
53935 

111195 

50566 
153077 

51951 
72659 
79437 
68569 
25421 
12265 
81555 
13580 
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Wortzelchen 

Naftalan 0 

Nepenthan 
Nivea 
Nizolysol 0 

Novichtan 
Nussin 
Oja 
Oxygon 0 

Ozonit 0 

Pacocreolin 
Pacolol 0 0 

Parisol 0 0 

Permiform 
Pernatrol 0 

Peruol . 0 

Peruscabin 
Petrolan 
Petrosapol 
Petrosol 

Petrosulfol 
Phenoform 
Phenolin . 
Phenyform 
Phobrol 
Phrymalin 
Pinon 0 

Pinosol . 
Pisaptan 
Pitral . 
Pittika 0 

Pittylen 
Pixavon 
Pixol . 
Pixosapol 
Providol 
Puroform 
Pyonin 0 

Pyraloxin 
Radiol 0 • 

Ray. 0 0 

Resorbin 0 

Rheumasan 
Rheumopat 
Saluderma 
Salunguene 
Sanatol 
Sapal •• 
Sapalbin 
Sapalcol 
Sapen • 
Sapofena 
Sapoformal 
Sapoformin 

Anhango 

Inhaber 

I Naftalan Gesellschaft, Magdeburg 
Wolfgang Schmidt, CoIn a. Rho 0 

I Po Beiersdorf & Co., Hamburg 0 

Schiilke & Mayr, Hamburg . 0 0 

'Dr. L. C. Marquart, Beuel a. Rh .. 0 0 •• 0 

I Norddeutsche Pflanzenbutter-Fabrik, Hamburg 
Parfiimerie Oja, Miinchen 0 0 0 • 0 0 • • • 

i Joseph Uhles, Schmolz bo Breslau . 0 • • • 0 

I Fabriken von Dr. Thompson's Seifenpulver, 
Diisseldorf' . 0 • • • • 

William Pearson, Hamburg . 0 • 0 

I Derselbe •. 0 •• 0 • 0 •• 0 • 0 •• 

I Paul Opitz, Berlin . 0 • 0 • 0 0 • 0 • 

: Hoeckert & Michalowsky, Neukolln 0 • 

W. Mielck Schwan-Apotheke, Hamburg 
A.-G. fiir Anilinfabrikation, Berlin 
Dieselbe 0 0 • 0 ••• 0 0 0 0 ••• 

G. Hell & Co., Troppau (6sterreich). • 
Dieselben 0 • 0 •• 0 0 •• 0 0 0 • 0 0 

Chemische Fabrik Florsheim Dr. H. Noerdlinger, 
Florsheim a. M. o. • 0 • 0 0 • • 0 • • 0 

G. Hell & Co., Troppau (6sterreich) ..... 

I Dr. Adolf Schuftan, Berlin . • . • . . • . 0 

Hubert Baese & Co., Braunschweig 0 •••• 

I Dr. Alfred Stephan, Berlin • . 0 0 • • • • • 

I
I Hoffmann-La Roche & Co., Grenzach (Baden) 

I Carl Schiiler, Spandau 0 • 0 • 0 0 • 0 

I' F. Ad. Richter & Co., Rudolstadt i. Th. 
I G. Hell & Co., Troppau (6sterreich) •. 

II 
Wilhelm Konstanti, GroB-Lichterfelde 
Karl August Lingner, Dresden . 0 • 

Derselbe .'. 0 0 0 •• 0 0 •• 0 •• 

I! Derselbe. . . • . . • . . . 

I 
Derselbe .•.•...... 

, F. Schacht, Braunschweig .. 
,Schlimpert & Co., Leipzig . 
'I' Providol Gesellschaft, Berlin 
Siegmund Radlauer, Berlin • 

i Dr. Arthur Horowitz, Berlin 0 

i W. Mielck Schwan-Apotheke, Hamburg. 
Dr. Karl Aschoff, Bad Kreuznach 
Compagnie Ray, Berlin •..... 

I A.-G. fiir Anilinfabrikation, Berlin 
! Dr. Rudolf Reiss, Charlottenburg 

Allgemeine Chemische Werke, Berlin 
I L. Zucker & Co., Berlin • . . 0 • • 

Beugen & Co., Hannover •• 0 • • 

H. F. W. Leonhardt, Zwickau i. S. • 
Arthur Wolff jr., Breslau • . : • • • . . 
Niihrmittel Werke H. Niemoller, Giitersloh 
Arthur Wolff jr., Breslau . 0 •••••• 

Krewel & Co., KoIn a. Rh. . 0 • 0 • • 0 

J. D. Riedel, A.-G., Berlin ; . • . • • • 
Beugen & Co., Hannover • " • . • • • • • 

I Chemische Fabrik Seelze vorm. Mercklin & Lose
kann, Hannover ...•....•.•• 

I Nummer 

58746 
174808 
82840 
62799 

117565 
99513 

104221 
68932 

105890 
134140 
135425 
97758 

168761 
78164 
38719 
38718 
43167 
44259 

72055 
29593 
62789 
59447 
66511 

146552 
129993 
49818 

135602 
139509 
124344 
93687 
75024 
93552 

104551 
62927 

175253 
51080 
74491 
25484 
83353 
55576 
41268 

100 844 
135678 
147627 
114220 
46025 
69342 
85745 

101510 
89639 
79535 

115634 

44049 



W ortzeichen 

Sapolan . 
Sapolentum 
Sapolin 
Sapoment. 

Sapophenin 
Saporal .. 
Saporheuman 
Sapozon 
Saprol . 

Saprosol 
Sarcoptol 
Scabiol .. 
Septoforma 
Servatol 
Sesan . 
Sexol •. 
Sublamin 

Sudian .. 
Sudoformal 
Sulfoidal 

Tetrapol . 

Therapogen 
Thigenol • 
Thilaven . 
Thiol .. 
Thiopinol-Matzka 

Thiopinol-Riedel 
Thiosapol 
Tumenol 

Ubrigin . 

Urpin ... 
Vasolimentum 
Velopurin 
Veroform 
Viro .. 
Vitalin . 

Vulneral 
Xylonar 
Xyol .... 
Zucker's Seife 
Zuckooh 
Zyma •... 
Zymin .... 

Wortzeichen. 159 

Inhaber [Nnmmer 

Jean Zibell & Co., Triest-Barcola . . . . . 
Hermann Gomer, Berlin ......•.. 
J. Louis Guthmann, Dresden . . . . . • • . 

1\ Chemis?he Fabrik .Steglitz Wohlbier & Baensch, 

Ii Steglitz b. Berlm .........• 
'I Bremer Chemische Fabrik Hude, Bremen 

'I Gustav Lohse, Berlin .......... . 

I, Dr. Hugo Remmler, Berlin ....••.• 
I Paul Hartmann, Berlin • . . . . . . . . . . 

\ 
Chemische Fabrik Florsheim Dr. H. Noerdlinger, 

Florsheim a. l\i. .. . . . . . . . . . . • 
Dieselbe 
Ewald Raatz, Landsberg a. W. . 
Dr. Wilhelm Wartenberg, Berlin. 
Max Doenhardt, COIn a. Rh. . . 
C. F. Hausmann, St. Gallen (Schweiz) 
Reinhold Elert, Bismarck (Prov. Sachsen) 
Providol Gesellschaft, Berlin ....... . 
Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. F.. Schering), 

Berlin ..............•.•. 
Krewel & Co., CoIn a. Rh. ..•....• 
Gustav Lezehne, Konigsberg ...••.•. 
Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul b. 

Dresden •.....•...•• 
Crefelder Seifenfabrik Stockhausen & Traiser, 

Crefeld ............•••.. 
Max Doenhardt, CoIn a. Rh.. • . • . . . . . 
F. Hoffmann, La Roche & Co., Grenzach (Baden) 
Dr. Paul Koch, Berlin . . . . . • . . . . . 
J. D. Riedel, A.-G., Berlin . . . . . . . . . 
Chemische Fabrik Vechelde, Vechelde b. Braun-

schweig .•.....•......... 
J. D. Riedel, A.-G., Berlin . . . . • • • • • 
Dieselbe .......•.......•. 
Farbwerke vorm. Meister, Lucius & BrUning, 

Hochst a. M. .. _ . . . . . • • . • • . 
Ubrigin Pflanzenfaser Gesellschaft, Westend b. 

Berlin ......•.. 
H. Schowalter, Ladenburg 
Dr. Karl Bedall, Miinchen 
Dr. Ludwig Colm, Berlin . . 
Dr. Ludwig Scholvien, Berlin 
Berliner Hygiene Gesellschaft, Berlin . 
International Soap Import Company Hoock & Co. 

Hamburg ...•...•..•... 
W. Limmer & Co., Heinrichau b. Breslau 
Hedwig SchCinfelder, Dresden 
Emil Flick, Opladen • . . . 
L. Zucker & Co., Berlin . . 
Dieselben ........ . 
Obron Gesellschaft, Miinchen 
Anton Schroder, Miinchen 

70009 
15715 
6306 

145417 
34628 
21969 
93420 
87719 

97483 
47735 

176359 
173645 
47387 
8406 

86384 
180546 

49739 
144112 
70942 

108522 

114652 
63579 
52060 

124332 
28638 

64599 
132755 
40006 

9185 

18106 
30057 
52455 
61075 
95024 
68166 

41888 
20 512 
94227 
67449 

113486 
89413 
83981 
55237 



N amenregister.1) 

Adam, R. 141. 
Ahlfeld 50. 
Aktiengesellachaft fUr Anilinfabrikation 

102, 105. 
Allemann, O. 117. 
Arrhenius 9. 
Auspitz Ill. 

Bachmann, P. 142. 
Bauer 144. 
Bechhold, H. 67, 69, 71, 72, 150. 
Behring 13, 16. 
Beiersdorf & Co. 57, 81. 
Berliner, S. 148. 
Berliner Holz.Comptoir 140. 
Berzeliua 5. 
Beyer 120. 
Binz 101. 
Blaschko 52. 
Boettger 131, 132. 
Bohme, C. 153. 
Bosshard 81, 119. 
Brahm 101. 
Braun, K. 116, 124, 125. 
Breda, H. 47, 147. 
Brisson 83. 
Briining, H. 108. 
Bruns 12. 
Buzzi, F. 35, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 62, 

73, 89, 96, 101, 103. 

Calvello 109. 
Celsua 54. 
Charitschkow, K. 47, 123. 
Chemische Fabrik auf Actien vorm. 

E. Schering 60, 140, 147. 
Chemische Fabrik Florsheim Dr. H. 

Noerdlinger 60, 110, 111, 145, 152. 
Chemische Fabrik Helfenberg 50. 
Chemische Fabrik LOOenburg 150. 
Chemische Fabrik Pfersee, Dr. v. Roo 

140. 
Chemische Fabrik Vechelde 144, 153. 

Chemische Werke Hansa 143. 
Chemische Werke Reiherstieg 145. 
Chemische Werke vorm. Dr. Heinrich 

Byk 153, 154. 
Chemische Werke vorm. Dr. C. Zerbe 

148. 
Chevreul 4. 
Classen, A. 138, 139. 
Cohnheim 39. 
Compagnie Ray 140. 
Cracau 131. 

Dammann, W. 136. 
Deite, C. 28. 121. 
Delbanco 39. 
Deutsche Gold- und Silberscheide-

anstalt vorm. Rossler 145. 
Diesser, S. 154. 
Dimroth 93. 
Donnan 6. 
Doyen, E. L. 141. 
Dresdener Chemisches Laboratorium 

Lingner 57, 58, 90. 
Dreuw 104. 

Ehrlich, P. 67, 72. 
Eichhoff, P. J. 29, 35, 37, 41, 42, 44. 
Einhorn, A. 144. 
Erdmann, E. 102. 
Eschbaum, Fr. 146. 

Fabrik chemischer Produkte, A.-G. 135. 
Fabriken von Dr. Thompson's Seifen· 

pulver 144. 
Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & 

Co. 66, 93, 94, 95, 149, 150, 151, 152. 
Fawssett, T. 49. 
Fehrs 64. 
Fischer 64. 
Fischer, E. 92. 
Fischer, W. 142. 
Frankel, C. 71. 
- S. 73, 74. 

1) In diesem Namenregister sind die auf Seite 155-159 benannten Inhaber 
von Wortzeichen als solche nicht verzeichnet. 
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Fresenius-Makin 115. 
Freundlich, J. 3. 
Fricke, A. 4. 
Fritzsche & Co. 101, 111, 13S, 149. 
Fuhrmann 11S, 119. 
Fiirbringer 50. 

Gartenmeister, R. 3, 13S. 
Geissler 36, 37. 
Gelarie, A. 110. 
Geppert 97. 
Giessler 144. 
Goldschmidt, C. 139. 
- F. S, 2S, 39, 40, 45, 116, 120, 123, 

124, 125. 
Gorl 94. 
Gradenwitz, H. 113, 114, 116, 120, 123. 
Grauert, H. 154. 
Gronewald & Stommel 13S. 
Groppler, R. 145. 
Gruber 63. 

Hager 76. 
Hauser, G. 42. 
Hausmann, C. Fr. 65, 9l. 
Hefter, G. 2S. 
Heller 47, 62. 
- 0, 14l. 
Hell & Co. 48. 
Hesse 100. 
Hillyer 7. 
Hirsch, R. 7, 37. 
Hoffmann, La Roche & Co. 6S. 
Hoock, N. 142. 
Horn, P. 147, 148. 
Hubl 99. 
Hygienische Gesellschaft Blau & Co. 

146, 149. 

Jacobsen, E. 136, 137. 
Jansen, H. 103. 
Jaubert, G. F. 14S. 
Jessner 62. 
Jolles, M. 14. 
Joseph, M. 57, 59. 

Kanitz 5. 
Kaufmann, L. S3. 
Kessler & Co. 60, 147. 
Kirchhoff & Neirath SO. 
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Liebreich 32. 
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Stephan 120. 
Stern 4. 
Stiepel, C. 3, 5, 6, 34. 
Stricker 73. 
Symanski 75. 

Taenzer, P. 103. 
Tesse, T. F. 151. 
TMnard 79. 
Thoms, H. 102, 115. 
Thomson, J. 136. 
Topfer 102. 
Triollet 62. 

Ubbelohde 8, 28, 39, 40, 45, 116, 120, 
123, 124, 125. 

Ullmann, M. 153. 
Unna, P. G. 20, 24, 29, 30, 34, 35, 41, 

45, 58, 62, 80, 86, 101, 105, 106. 

Verband der Seifenfabrikanten Deutsch
lands 114, 117, 124. 
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Aachener Thermalseife 104. 
Acetaldehyd 79. 
- Starkeverbindung 139. 
Adsorptionsverbindungen von Seife mit 

den wegzuwaschenden Stoffen 8. 
Afridol 38, 94, HI, 122, 151. 
- Giftwirkung des 95. 
--Sapalcol 53. 
Afridolseife 20, 24, 94, 149. 
A.therische Ole, Desinfektionskraft der 

107, 108, 109. 
- - Nachweis u. Bestimmung von--

in Seifen 124. 
A.throl llO. 
Akremninseife 84, 148. 
Albopixol 61. 
Albumosenseife 39, 147. 
Aldthyform 143. 
Alkali, Neutralisation des hydrolytisch 

abgespaltenen 33. 
Alkalische Grundseifen 40. 
Alkalisulfidseifen 84. 
Alkohol, Desinfektionskraft des 49. 
- Nachweis von - in Seifen 124. 
Alkylbenzoesauren, mercurierte 151. 
Aluminiumsalze als Seifenzusatz 96. 
Amyloform 138. 
Anasthesin 104. 
Analytische Untersuchung medika

mentoser Seifen 112. 
Angesauerte Seifen 36. 
Anorganische Kolloide enthaltende 

Seifen 97, 149. 
- - enthaltender Liquor cresoli sapo-

natus 152. 
Anthrarobin 55. 
Anthrasol 56, 57, 146. 
Antibleiseife 84. 
Antiseptoform 74. 
Ararobapulver 99. 
Aromatische Substanzen, Nachweis von 

- in Seifell 123. 
Automors 71. 

Baktoform 79. 
Bazillol 65. 
Benzinlosliche Seifen 138. 
Benzoesaure 72. 
Bienenwachs als Uberfettungsmittel 35. 
Blutalbumin als Seifenzusatz 40. 
Bolusseife Liermann 105. 
Borax, Eigenschaften des 80. 
Borneol 109. 
Bornylesterseifen 109. 
Borsaure, Verwendung der - zum An

sauern der Seife 38. 
Bromocoll 104. 

Calciumsuperoxyd 80. 
Campher, Desinfektionskraft des 107. 
CampherOl, Praparate aus 147. 
Campherseife 109, 111. 
Capronsaureseife, Schaumfahigkeit der 

5. 
Caprylsaureseife 5, 34. 
Carbolsaure, Losungsvermogen der 

Seifenlosungen fUr 62. 
- rohe 63. 
Carbolseife 88. 
- Therapeutischer Wert der 62. 
Carbolseifenlosungen, Desinfektions-

kraft von 62. 
Carbonsaureester, mercurierte 150, 152. 
Carbonsauren, Bedeutung aromatischer 

- fiir die Seifenfabrikation 72. 
Casein 38. 
Casein-Formaldehydverbindung 78. 
Casein-Metallsalze 140. 
Chininseife 103. 
ChlnoJin 101. 
Chlnosol 101, 138. 
Chlnosolseife 102. 
Chlor 97. 
Chlor-m-kresol 68. 
Chlorphenol 67. 
Chlornaphthalin, Desinfektionsmittel 

aus - und Seife 146. 

1) In diesem Sachregister sind die auf Seite 155-159 benannten Wortzeichen 
als 801che nicht verzeichnet. 

ll* 
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Chrysarobin 55, 100. 
- Nachweis und Bestimmung von -

in Seifen 123. 
Chrysarobinseife 100. 
Chrysophansaure 100, 101. 
- Nachweis und Bestimmung von -

in Seifen 123. 
Cocosolfettsauren, HerstelJung von 146. 
Cocosseife, physiologische Wirkung der 

31. 
Cumarin no. 
Derizinol 1l0. 
Derizinseife 1l0. 
Desichthol 86. 
Desinfektionskraft der atherischen Ole 

107, 108, 109. 
- des Alkohols 49. 
- der Carbolseifenlosungen 62. 
- der Naphthensauren 47. 
- der Naphtholsulfosauren 71. 
- der Phenole ll, 12, 68, 70. 
- der Seife 13, 23. 
- EinfluB vonLosungsmittein auf die49. 
- EinfluB der Temperatur des Wasch· 

wassers auf die 18. 
- EinfluB von Vaselin und Glycerin 

auf die 43. 
- einer SodalOsung 42. 
- der Teerarten 61. 
Desinfektionsmittel aus ChI or· m -kresol 

152. 
- aus Chlornaphthalin und Seife 146. 
- erster Ordnung 12. 
- Haltbarkeit von - im Seifenkor-

per 54. 
- aus Farbstoffen 152. 
- aua Formaldehyd 142, 143. 
- ozonhaltiges 141. 
- pyridinhaltiges 140. 
- die Seife als ll, 13. 
- Wirkungsweise und systematische 

Einteilung der II. 
- zweiter Ordnung 12. 
Desinfektionsverfahren Bechhold 150. 
Desinfektionswirkung, Theorie der ll. 
Desinfizierende Grundseifen, Richt-

linien fiir die HerstelJung von 17. 
Dextrin-Formaldehydverbindung 78, 

138. 
Dextroform 138. 
Deziathrol 110. 
Dezilan 74. 
Dialyse der Grundseifen 32. 
Dibrom-,8-naphthol 69, 150. 
Dioxybenzoesaure 74. 
Dioxydinaphthylmethanpraparat 142. 
Dioxymethylanthrachinon 100. 
Dioxyquecksilberphenolnatrium 95, 152. 

Dissoziation, elektrolytische 9. 
Drogen, Verwendung von - fiir me-

dikamentOse Seifen 149. 

Eisensajodin 97. 
Eisenseifen 97. 
EiweiB, Nachweis und Bestimmung von 

- in Seifen 123. 
EiweiBkorper, seifenhaltiger 151. 
EiweiBseifen 38, 140, 141. 
Elektoganseife 80, 145. 
Elektrolytische Dissoziation 9. 
ElfenbeinnuBmehi ais SeHenzusatz 149. 
Empyroform 60, 77. 
Emulsionstheorie der Waschwirkung 7. 
Emulsionsvermogen der SeifenlOsungen 

7. 
Entwicklungshemmung 125. 
Erdolkohlenwasserstoffe, geschwefelte 

87. 
Ersatzpraparate fiir gewohnliche Seifen 

46. 
Ester-Dermasan 144. 
EugalJol 100. 
Eugenoform 77, 140. 
Eugenol 108. 
Eugenolcarbinolnatrium 77. 
Euguform 104. 
Euresol 100. 
Eurobin 100. 
Eusulfinseife 84, 148. 

Fagacid 60, 114, 146. 
Fagate 60. 
Farbstoffe, Desinfektionsmittel aus 152. 
Fenchon 109. 
Fenchonseife 109, 152. 
Fenchylesterseife 109. 
Fermentinseife 104. 
Festalkol 52. 
Festoform 145. 
Fette, mercurierte 92. 
- Verseifung der 2. 
Fettsaureester, geschwefelte 142. 
- mercurierte 92. 
Fettsaure SeHen 36. 
Fettseifen, pilierte, Zusammensetzung 

der 29. 
Fettspaltung 2. 
Fleco-Flechtenseife 130. 
Flieder-Athrol 110. 
Fluoridseifen 99, 153. 
Fliissige Seifen 43. 
Formathrol 111. 
Formaldehyd, Eigenschaften des 74. 
Formaldehydacetamid 78, 145. 
Formaldehyd-Caseinverbindung 141. 
Formaldehydharnstoff 78, 139. 
Formaldehyd-Holztecrkondensations-

produkt 145, 147, 150. 
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1!'ormaldehydlosungen, feste 145. 
Formaldehydseifenlosung, Vorschrift 

fiir 75, 76, 137 .. 
Formaldehydseifenpraparate 74. 
- analytische Untersuchung der 116. 
Formaldehyd-Starkeverbindung 138, 

139. 
Formalin 74. 
Formalinderlrin 139. 
Formalinstiickseifen 76. 
Formicin 78, 145. 
Formlution 74. 
Formol74. 
- EinfluB von Glycerin auf die Des-

infektionskraft des 43. 
Formysol 74. 
Frostseife 133. 
Fiillmittel, EinfluB von - auf die Qua

litaten der Seife 42. 

Gesetzliche Bestimmungen betreffend 
den Vertrieb medikamentosel' Seifen 
129. 

Giftigkeit von Queckailberverbindungen 
95. 

Gliadin ala Seifenzusatz 40. 
Glutenin als Seifenzusatz 40. 
Glutol 77. 
Glycerin, EinfluB von - auf Desinfek

tionsmittel 43. 
- EinfluB von - auf die Desinfektions-

kraft der Seife 43. 
Goltheria-Rheumarid-Seife 133. 
Grundseifen, alkalische 40. 
- Dialyse der 32. 
- Neutralisation der 3l. 
- Rohmaterilien und Fabrikation del' 

28. 

Haarpflegemittel 14l. 
Halogenbenzoesauren, mercurierte 15l. 
Halogennaphthole 69. 
Halogennitrophenole, mercurierte 151. 
Halogenphenole, mercurierte 15l. 
Haltbarkeit der Medikamente im Seifen-

korper 53. 
Haltbarkeit der Salicylsaureseifen 72. 
Hautkrankheiten, spezielle Seifenthera-

pie bei 26. 
Hefeseifen 104. 
Heliotropin 110. 
Hermophenyl 94, 122, 14l. 
Hermophenylseife 94. 
Hexamethylentetramin 78. 
- als Nachweis fiir Formaldehyd 116. 
Hexamethylentetramintriphenol 78. 
Hoizteer, Bestandteile des 55. 
Holzteer-Formaldehydkondensations-

produkt 145, 147, 150. 
Hundeseifencreme 133. 

Hydrolyse von Natriumpalmitat 4. 
- der Seifenlosungen 3. 
Hydroxylaminseife WI. 

Ichthyol, analytischer Nachweis von 
114, 12l. 

- Eigenachaften und Herstellung von 
86. 

Ichthyolersatzpraparate, Fordel'ungen 
fUr 87. 

Ichthyolseife 86. 
Ichthyolsulfosaul'e 135. 
Ionentheorie 9. 
Isoeugenol 108. 

Jod 97. 
Jodkaliumseifen 99. 
Jodoform 97. 
- Wirkungsweise des 98. 
Jodofol'mersatzmittel 98. 
J odofol'mseifen 98. 
Jodseifen, Haltbarkeit del' 98. 
- analytische Untersuchung der 122. 
Jod-Sodaseife, Krankenheiler 104. 

Kaliseife, Begriffsbestimmung und Her-
stellung der 2. 

- weiche 44. 
- zur Bereitung von Seifenspiritus 50. 
Keraminseife 102. 
Kernolfettsauren, Herstellung von 146. 
Kohlenwasserstoff enthaltende Seifen 

153. 
Kolloide, anorganische - enthaltende 

Seifen 97, 149. 
- anorganische - enthaltendel' Liquor 

cresoli saponatus 152. 
Konsistenz medikamentoser Seifen 43. 
Kratzeseifen 102. 
Krankenheiler Jod-Sodaseife 104. 
Krelution 65. 
Kreolin 65. 
Kreolin, EinfluB von Glycerin auf die 

Desinfektionskraft des 43. 
Kreolin-Artmann 7l. 
Kreosot 60. 
Kresapol 65. 
Kresoform 77. 
Kresol 63, 107. 
- EinfluB von Glycerin auf die Des

infektionskraft des 43. 
Kresolseifenlosung, Vorschrift zur Her-

stellung von 64. 
- fettsaure 137. 
Kl'esolseifenprapal'ate 44. 
Kresotinsaure 70, 73. 

Lanolin als Uberfettungsmittel 35. 
Lavoderma 90. 
Lecithin als Uberfettungsmittel 35. 
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Lenicet 96. 
Lenigallol 100. 
Lenirobin 100. 
Liant.ral 57. 
Limonen 108. 
Liniment 51. 
Liquor cresoli saponatus 63. 
- anorganische KoHoide enthaltender 

152. 
Lithiumseifen 97. 
Loslichkeit der Seifen in Alkohol 3. 
Losungsmittel, Seifen als - fiir Terpene 

usw. 46. 
- EinfluB del' - auf die Desinfek

tionskraft del' Seife 49. 
Losungsvermogen del' SeifenlOsungen 

fiir Carbolsaure 62. 
- - - fUr Neutralfette 7. 
Lugolsche Losung 98. 
Lysan 78. 
Lysoform 74, 76, 142. 
- HersteHung und Eigenschaften des 75. 
Lysol 63, 64, 107, HI, 136. 
- EinfluB von Glycerin auf die Des-

infektionskraft des 43. 
- geschwefeltes 87. 
- Toiletteseife 65. 
Lysopast 65. 

lUagnesiumperborat 82. 
Magnesiumsuperoxyd SO. 
Mechanisch wirkende Seifen 105, 149. 
Medizinalseifen 104. 
Medikamente, Haltbarkeit del' - im 

Seifenkorper 53. 
- seifenfeste 54. 
Medikamentose Seifen, friihere AIIge

meinbewertung del' 1. 
- - geringerer Bedeutung 95. 
- - - - analytische Untersuchung 

del' 122. 
- - Konsistenz del' 43. 
- Salbenseifen 145, 148. 
Menthol-Formaldehydverbindung 77. 
Mentholseife HI. 
Mercurichlorid 8S. 
Mercurierte Phenole 151. 
Mesotan 104. 
Metakalien 65. 
Metallsalze, Nachweis del' - in Seifen 

122. 
MetaIIseifenlosungen 96, 143. 
Mikrocidin 69. 
Milchpulver, Verwendung von - fiir 

EiweiBseifen 38. 
MiIchseifen 38. 
Mineralseife 47. 
MochalIe-Seife 146. 

Mollin 45. 
Morbicid 74, 76. 
Myloin 47. 

Nafalan 4S. 
Naftalan 48. 
N aphthensauren, Desinfektionskraft 

del' 47. 
- Nachweis und Bestimmung von -

in Seifen 123. 
- Reinigung von 147. 
Naphthenseifen 47. 
Naphthol 55, 69. 
Naphtholsulfosauren, Dcsinfektions-

kraft del' 71. 
Natriumbipalmitat 4. 
- Hydrolyse des 4. 
Natriumperborat, Eigenschaften des SO. 
- HersteIIung des 14S. 
Natriumpercarbonat 81. 
Natriumpersulfat S1. 
Natriumsuperoxyd 79. 
Natriumsuperoxydsalbenseife 80. 
Natronseife, Begriffsbestimmung und 

HersteIIung del' 2. 
Natronseifenspiritus 50. 
Neutrale Seifen 147, 14S, 149. 
Neutrale Seifenpaste 151. 
Neutralisation des hydrolytisch abge-

spaltenen Alkali 33. 
- del' Grundseife durch chemische 

Umsetzung 33. 
Nicotianaseife 103. 
Nitrophenole, mercurierte 151. 
Nonylsaureseife, Schaumfahigkeit del' 5. 
Nucleinsaure-Formaldehydverbindung 

78. 

Ole, atherische Loslichkeit del' - in 
Spezialseifen 46. 

- mercurierte 92. 
- terpenfreie lOS. 
OIeinseife, HI?Ifenberger 50. 
OIivenol als Uberfettungsmittel 35. 
Opodeldok 32, 51. 
Oxybenzoesauren 70, 72. 
Oxynaphthoesauren 73. 
Oxyquecksilberbenzoesaure 93. 
- substituierte 93, 151. 
- Alkalisalze von substituierten 151. 
Oxyquecksilberphenole, substituierte 93. 
Oxyquecksilberpropionsaure 92. 
Oxyquecksilbersalicylsaure 93. 
Oxyquecksilber-o-toluyisaure 94. 
- Natriumsalz del' 149, 151. 
Ozonhaltiges Desinfektionsmittel 141. 
Ozonseifen S2, 135. 
- terpentinolhaltige 82. 
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Paraformaldehyd 78. 
Paraformaldehydkalkseife 79, 148. 
Paraldehyd 79. 
- .Starkeverbindung 139. 
Para-Lysol 66. 
Parisol 78. 
Parfiimierung medikamentOser Seifen 

106. 
Pelargonsaureseife 34. 
Perboratseifenpulver 81. 
Perboratstiickseifen 81. 
Perborax 82. 
Pernatrol 80. 
Peroxyde 79. 
Persalze 79. 
Persulfat, Nachweis und Bestinunung 

von - in Seifen 118, 119. 
Perubalsam 102. 
Peruol 102. 
Peruolseife 102. 
Peruscabin 102. 
Petrosapol 48. 
Petrosulfol 86. 
PflanzeneiweiB, Behandlung von - fiir 

die Seifenfabrikation 153. 
Pflanzenschleim -Formaldehyd verbin

dung 78. 
Pharmakologische Qualitaten der Seife 

19. 
Phenol, Desinfektionskraft des 11, 12. 
- Eigenschaften des 61, 72, 107. 
Phenole, Desinfektionskraft der 68, 70. 
- Loslichkeit der - in Seifen 46. 
- mercurierte 151. 
Phenolalkohole 76. 
Phenolseifenpraparate 61. 
- analytische Untersuchung der 115. 
Phenolsulfosauren 71. 
Phenyform 78. 
Phenyformsaponat 78. 
Phenyldimethylpyrazolon 146. 
Phobrol 68, 152. 
Physikalische Erscheinung des Schau

mens 5. 
Physiologische Wirkung der Cocosseife 

31. 
Pikrinsaure 68. 
Pilierte Seifen, Zusammensetzung der 

29. 
Pitral 57. 
Pittylen 58, 77, 114, 145, 150. 
Pittylenseifen 59. 
Pixavon 59. 
- hell 57, 114. 
Pixosapol 61. 
Proval-Grundseife 20. 
Providol 122. 
Providolseife 20, 24, 95, 152. 
Pulverformige Seifen 44. 

Pyonin 85. 
Pyoninseife 85, 149. 
Pyraloxin 101. 
Pyridinhaltiges DesinfektionslUittelI40. 
Pyrogallol 55, 70. 
Pyrogallolseife 100. 
- analytische Untersuchung der 123. 

Qualitaten, pharmakologische - der 
Seife 19. 

Quecksilberamidoverbindungen 91. 
Quecksilbercarbonsauren, Alkalisalze 

der 91. 
Quecksilbercaseinverbindung 90. 
Quecksilbercyanid 90. 
Quecksilberdibenzoesaure 92. 
Quecksilberdicarbonsauren 92. 
Quecksilberdipropionsaure 92. 
QuecksilbereiweiBverbindungen 89. 
Quecksilbe;rfettsauren 91. 
Quecksilberolsaures Natrium 92. 
Quecksilberoxycyanid 90, 122. 
Quecksilberphenole, Alkalisalze der 91. 
Quecksilberseifen 88, 136, 140, 142, 149, 

150, 152. 
- analytische Untersuchung von 121. 
Quecksilberseifenspiritus 93. 
Quecksilberstearolsaures Natrium 92. 
Quecksilberverbindungen der Amino-

sauren 89. 
- antiseptische 141. 

Radioaktive Seifen 103. 
Rayseife 38, 39, 140. 
Resorcin 55, 70. 
- Nachweis von - in Seifen 123. 
Resorcinseife 100. 
Rhabarberextraktseife 101. 
Rhabarberseife 101. 
Rheumasan 20, 144. 
- Kammergerichtsurteil betr. Frei

verkauflichkeit des 130. 
Ricinusolseife, Schaumfahigkeit der 5. 
Ricinusseifenpraparate als Losungsmit

tel fiir Terpene usw. 46. 
Riechstoffe, kiinstliche 109. 
- Verwendbarkeit der - fiir medi-

kamentOse Seifen 107. 
Rohdrogen 103. 
Rohkresol 63. 
Ropolan 48. 
RosmarinOlseife Ill. 

Salbenseife nach Unna 45. 
Salbenseifen, medikamentOse 145, 148. 
Salicylsaure, Eigenschaften der 72. 
- Verwendung der - ZUlU Ansauern 

der Seife 37. 
Salioylsaureester 73. 
Salicylsaureseifen 72, 144. 
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Salolseife 73. 
Sanatol 71. 
Sapal 51, 144. 
Sapalbin als Seifenzusatz 40. 
Sapalcol 52, 144. 
Saparaform 79. 
Sapo jalapinus 132. 
- kalinus 20, 41, 45. 
- - venalis 45. 
- medikatus 19. 
- viridis 4I. 
Sapocarbol 65, 136. 
Sapodermin 90. 
Sapoform 74. 
Sapolan 48. 
Saponimentum 51. 
Sapozon 144. 
Sauerstoff, Nachweis und Bestimmung 

von aktivem - in Seifen U8, U9. 
Sauerstoffpraparate 153. 
Sauerstoffseifen 79, 154. 
- analytische Untersuchung der U7. 
Savonal 45. 
Schaumen, physikalische Erscheinung 

des 5. 
Schaumfahigkeit der Seifenliisungen 5. 
Schmierseife 45. 
Schwefel, Eigenschaften des 82. 
- kolloidaler 83. 
- Wirkungsweise des 83. 
Schwefelpraparate 146, 149, 153. 
Schwefelseifen 82, 154. 
- analytische Untersuchung der 120. 
Schwefelwasserstoff, colorimetrische 

Bestimmung von 12I. 
Schwefelwasserstoffseifen 84. 
Schweinefett als Uberfettungsmittel 35. 
Seidenfadenmethode 126. 
Seife, Desinfektionskraft der U, 13, 23. 
- - - EinfluB von Losungsmitteln 

auf die 49. 
- Pharmakologische Qualitaten der 19. 
- Therapeutische Bedeutung der 18. 
Seifen, angesauerte 36. 
- anorganische Kolloide enthaltende 

97, 149. 
- bactericide Wertbestimmung des· 

infizierender 125. 
- Begriffsbestimmung und Herstellung 

der 2. 
- benzinliisliche 138. 
- dialysierte 33. 
- Eigenschaften der 2. 
- fettsaure 36. 
- fliissige 43. 
- gewohnliche, Ersatzpraparate fiir 46. 
- innerlicher Gebrauch von 18. 
- Loslichkeit der - in organischen 

Losungsmitteln 3. 

Seifen, LOslichkeit der - in Wasser 3. 
- Losungsvermogen der - fiir Ter· 

pene usw. 46. 
- mechanisch wirkende 105, 149. 
- medikamentose, analytische Unter· 

suchung der U2. 
- medikamentose - geringerer Be· 

deutung 95. 
- mercurierte 92. 
- neutrale 136, 147, 148, 149. 
- Kohlenwasserstoff enthaltende 153. 
- pulverformige 44. 
- radioaktive 103. 
- reinigende Wirkung der 5. 
- salzhaltige natiirlicher Heilquellen 

104. 
- sauerstoffhaltige 144. 
- saure 5, 36. 
- serumhaltige 40, 154. 
- t!lrpentinolhaltige 153. 
- Uberfettung der 34. 
- iiberneutrale 136. 
- Wassergehalt der 3. 
- zentrifugierte 32, 135. 
Seifenfeste Medikamente 54. 
Seifenhaltiger EiweiBkorper 15I. 
Seifenhydrolyse, Hemmung der 5. 
Seifenlosungen, Emulsionsvermogen der 

7. 
- Hydrolyse der 3. 
- Losungsvermogen von - fiir Car· 

bolsaure 62. 
- - - - - Neutralfette 7. 
- Schaumfahigkeit der 5. 
- Waschwirkung der 8. 
Seifenpaste, neutrale 151. 
Seifcnspiritus 23, 43, 49, 50. 
- fester 5I. 
- Kaliseife zur Bereitung von 50. 
Seifentherapie, Nachteile der 25. 
- spezielle bei Hautkrankheiten 26. 
- Vorteile der 25. 
Seifenwirkung, Theorie der 6. 
Serumhaltige Seifen 40, 154. 
Septoforma 78, 142. 
- ·seife 78. 
Servatolseife 91. 
Sesquiterpene 107. 
Sifinon U1, 149. 
Silberseifen 96. 
- analytische Untersuchung der 122. 
Sodalosung, Desinfektionskraft einer 

42. 
Solveol 62. 
Spiritus saponatus formalinuB 74. 
- - kalinus 19, 20. 
Spiritusseifen 49, 141. 
Spiritusseife von hohem Schmelzpunkt 

144. 



Sachregister. 169 

Starke·Formaldehydverbindung 78. 
Steinkohlenteer, Bestandteile des 55. 
Stoffe, unlOsliche, Nacaweis und Be· 

stimmung von - in Seifen 123. 
Storax 102. 
Sublamin 89, 122. 
Sublaminseife 90. 
Sublimat 88, 107. 
Sublimatseife 88. 
Sulfidseifen 84. 
Sulfosalicylsaure 74. 
Sulfur depuratum 83. 
- praecipitatum 83. 
SiiBwasserkalk, seifenartiges Arznei. 

mittel aus 142. 

Tannin, EinfluB von Glycerin auf die 
Desinfektionskraft des 43. 

Tanninformaldehydverbindung 78. 
Tanninseife 103. 
- analytische Untersuchung der 123. 
Tannoform 138. 
Teer, physiologische Wirkung des 55. 
- therapeutische Bedeutung des 54. 
Teerarten, Desinfektionskraft der 61. 
Teerersatzmittel 55. 
Teerschwefelseife 84. 
-analytische Untersuchung der 121. 
Teerseifen 54, 61, 147. 
- analytische Untersuchung der 114. 
Terpene 107. 
- Loslichkeit der - in Spezialseifen 46. 
Terpentinolhaltige Seifen 153. 
Terpentinolozonentwickler 82. 
Terpineol 110. 
- wasserlosliches 149. 
Tetrabrom-o-kresol 68. 
Tetrachloroxybenzoesaures Natrium 72. 
Tetrachlorphenolnatrium 72. 
Temperatur, EinfluB der - auf die 

Desinfektionskraft 18. 
Therapeutische Bedeutung der Seife 18. 
Thigenol 86. 
Thigenolseife 87. 
Thiol 86, 136, 137. 
Thiolseife 87. 
Thiopinol Matzka 85, 144. 
Thiopinolseife 85. 
Thiopraparate 87. 
Thiosapol 137. 
Thiosapolcocosseife 87. 
Thiosulfat 83. 
Thymol 66, 107, 108. 
- EinfluB von Glycerin auf die Des

infektionskraft des 43. 
Tinctura jodi 98. 
Tran, geschwefelter 137. 

Tribrom-p-naphthol 69, 150. 
Tribromphenol 67, 115. 
Tribrom-m-xylenol 68. 
Trinitrophenol 68. 
Trioxymethylen 77, 78. 
Triphenylstibinsulfid 83. 
Trockenmilch, Verwendung der - fiir 

EiweiBseifen 38. 
Tiirkischrotol 46. 
Tuffstein, scifenartiges Arzneimittel aus 

142. 

Uberfett, Art des 35. 
-oberfettung der Seifen 34, 35, 36. 
Untersuchung, analytische - der Forme 

aldehydseifenpraparate 116. 
- - der J odseifen 122. 
- - der medikamentosen Seifen 112. 
- - - - geringerer Bedeutung 122. 
- - del' Phenolseifenpraparate 115. 
- - der Quecksilberseifen 121. 
- - der Sauerstoffseifen 117. 
- - der Schwefelseifen 120. 
- - del' Silberseifen 122. 
- - del' Teerseifen 114. 
- - der Teerschwefelseife 121. 
Untersuchungsschema, analytisches 113. 

Vanillin no. 
Vaselin, EinfluB von - auf die Desin

fektionskraft der Seife 43. 
VerfaIschungen, EinfluB von - auf die 

Qualitat der Seife 42. 
Verseifung von Fetten 2. 
Vertrieb medikamentoser Seifen, ge

setzliche Bestimmungen fiir den 129. 

Wachs, chinesisches - als Uberfettungs-
mittel 35. 

Walrat als Uberfettungsmittel 35. 
Waschwirkung der SeifenlOsungen 7, 8. 
Wasserstoffsuperoxyd 79. 
'Wert, entwicklungshemmender - von 

Desinfektionsmitteln 125. 
Wertbestimmung, bactericide - des

infizierender Seifen 125. 
Wirkung, physiologische - der Cocos

seife 31. 

Xylenole, Eigenschaften der 66. 

Zentrifugieren der Grundseife 32, 135. 
Zinkoxyd als Seifenzusatz 96. 
Zinksuperoxyd 80. 
Zinksuperoxydseife 80, 145. 
Zuckers Patent-Medizinalseife 142. 
Zyminseife 104. 
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