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Vorwort zur zweiten Auflage. 
1m Jahre 1939 erschien unser Buch iiber "Salben und Salbengrund

lagen". Es hat im allgemeinen,wie dem Absatz und den Kritiken 
zu entnehmen war, recht gute Aufnahme gefunden, so daB heute eine 
zweite Auflage notig war. Wir haben uns im Einvernehmen mit dem 
Verlag entschlossen, diese Neuauflage zusammen mit einer gleichartigen 
Arbeit iiber Puder, Schiittelmixturen Ole, und Waschmittel in Form eines 
zweibandigen Werkes herauszubringen. Grund hierfiir war vor allem 
die innige Verflechtung der einzelnen dermatologisch gebrauchten 
Arzneimittel. In der Therapie folgt die Anwendung von Pudern, Schiittel
mixturen und Salben aufeinander, medikamentose Seifen werden zur 
Erganzung der Behandlung herarigezogen. Man kann Salben durch Puder 
und Schiittelmixturen in vielen Fallen ersetzen, ein Umstand, der ge
rade in der Kriegszeit Bedeutung besitzt. Ein Buch iiber Salben kann 
diese Ausweichmoglichkeiten naturgemaB nicht voll beriicksichtigen. 

Seit Erscheinen der ersten Auflage ist auBerdem sehr viel iiber Salben 
gearbeitet worden. Die Ersatzstoffe wurden eingehend behandelt, die 
Gewerbehygiene brachte neue Gesichtspunkte. Es war daher notig, auch 
den Text der vorliegenden Arbeit grundlegend abzuandern und zu er
ganzen. Die Anregungen der Kritiker des Buches iiber "Salben und 
Salbengrundlagen" wurden soweit wie moglich beriicksichtigt. Aller
dings war dies nicht in allen Fallen moglich, denn der eine Kritiker 
z. B. bedauerte, daB die Spezialpraparate nicht alle erwahnt sind, so 
daB das Buch als Nachschlagewerk nicht brauchbar ist, der andere 
wieder war der Ansicht, es seien deren zu viele erwahnt, so daB die 
Dbersichtlichkeit leide. Der eine fand, daB manche Produkte zu streng 
kritisiert seien, der andere beanstandete zu roilde Beurteilung. Eine 
Besprechung wiinschte unsere Stellungnahme in Zweifelsfallen, diesem 
Wunsche wurde nach Moglichkeit Rechnung getragen. 

Die im Vorwort der ersten Auflage angedeuteten Richtlinien wurden 
auch in dem neuen Werk in beiden Banden beriicksichtigt. Es wurde 
auch hier durch enge Zusammenarbeit von chemischer und medizi
nischer Seite aus versucht, auf Grund aller Literaturangaben und eigener 
Ergebnisse die vorhandenen Liicken zu schlieBen. Auch hier wurde die 
Simultanbehandlung an gleichartig erkrankten symmetrischen Korper
stellen zur Priifung herangezogen. Die klinischen Priifungen fiihrte wie
der F. SCHMIDT-LA BAUME durch, alle anderen Arbeiten H. v. CZETSCH
LINDENWALD. 

Ludwigshafen a. Rh., Mannheim und Frankfurt a. M., 
im Oktober 1944. 

Die Verfasser. 



Vorwort der ersten Auflage. 
Die vorliegende Arbeit iiber Salben solI fiir den Arzt, der Haut

therapie treiben will oder auf percutanem Weg Heilmittel anzuwenden 
pflegt, sowie fUr den Apotheker unter Beriicksichtigung der neueren 
Forschungsergebnisse ein Leitfaden sein. Es wurde durch enge Zu
sammenarbeit von chemischer und medizinischer Seite aus versucht, 
Liicken zu schlieBen, die bisher in den Lehrbiichern iiber Hauttherapie 
bestanden, und es sollen neue therapeutische Moglichkeiten gezeigt 
werden. Dabei solI in iibersichtlicher Form das Wissenswerte iiber die 
~chtigsten Salbengrundlagen und gebrauchlichsten Salbenwirkstoffe 
iibermittelt und an klinischen Beispielen erortert werden. Doch muB 
eingangs schon betont werden, daB die klinische Beurteilung von Salben
grundlagen gewissen Schwierigkeiten unterliegt. Es war absolut not
wendig, die sog. Simultanbehandlung an gleichartig erkrankten und sym
metrischen Korperstellen heranzuziehen, urn lokale Verschiedenheiten, 
Spontanheilungen, die Capillar- und Hautdriisenbeschaffenheit nicht 
auBer acht zu lassen. Es ist verstandlich, daB die im Modellversuch ge
fundenen Ergebnisse oft mit den klinischen Ergebnissen unerwartete 
Differenzen zeigen. Die verschiedene Reizempfindlichkeit nichtsymme
trischer KOrperstellen, ferner U nterschiede in' der Salbenvertraglichkeit 
der verschiedenen Lebensalter, fehlerhafte Verbandtechnik, unzweck· 
maBiges Verhalten der Kranken, AuBerachtlassung des Schmelz
punktes der Salben und der dadurch bedingten "Schicht- oder Docht
wirkung" sind Faktoren, die den klinischen Erfolg bei Reihenversuchen 
im voraus in Frage stellen und daher zu beriicksichtigen waren. 

Aus diesen vielen Fehlerquellen, die eine kritische klinische Priifung 
erschweren, ist es wohl verstandlich, daB die richtungweisenden Ar
beiten von MONCORPS und PERUTZ bisher in der Praxis nicht den ver
dienten Widerhall gefunden haben. 

Es kann im Hinblick auf die Fortschritte und Erkenntnisse der Der
matologie im letzten Jahrzehnt nicht geleugnet werden, daB die Salben
grundlagen, ihre Beziehung zur Resorption oder Diffusion von Wirk
stoffen, urn nur einiges hier zu nennen, ein Problem darstellen, mit 
dem sich fast aIle Disziplinen der Medizin neben der Dermatologie und 
Kosmetik befassen sollten. 

Die Anwendung fertiger Salben mit oft uniibersehbaren Kompo
sitionen oder Parfiimierung kann nicht als Losung bezeichnet werden. 
Urn so mehr muB aber die Herstellung einwandfreier Salbengrundlagen, 
wie haltbarer Fette oder Kohlenwasserstoffe, von besonderer Reinheit 
mit bestimmtem Schmelzpunkt gefordert werden. Dann wird es sich 
auch bewerkstelligen lassen, daB durch Zusammenarbeit zwischen Arzt 
und Apotheker unter Verwendung von Salbenmaschinen die feststehen-



Vorwort der ersten .Auflage. v 
den Salben des DAB iiberall in gleicher Giite und mit gleicher Wirkung 
geliefert werden. 

Dem Apotheker solI die Schrift die Auswahl der einzelnen ~alben
grundlagen erleichtern und verstandlich machen. Sie solI ihm all die 
Grenzgebiete naherbringen, in denen sich Pharmakognosie und Pharma
kologie, Kolloidwissenschaft und Pharmazie begegnen, solI Themen be
sprechen, die iiberall gestreift, aber nirgends bearbeitet worden sind. 
Sie solI vor allem eine Briicke zwischen Arzt und Apotheker schlagen 
und jedem der beiden den Standpunkt und das Trachten des anderen 
verstandlich machen. Sie solI dem Apotheker zeigen, warum der Derma
tologe diese oder jene Forderung stellt und umgekehrt. Sie solI aber das 
altbekannte Wissen nicht wiederholen, wohl aber die Lehren der Kos
metik insoweit beriicksichtigen, als notig ist. 

Da.s Buch soll und kann naturgemaB kein Spezialitatenlexikon sein 
und darf daher auch nicht als vollstandige Liste fiir aIle Neuigkeiten der 
Industrie gelten. Es greift vielmehr nur Typen aus dem Angebotenen 
heraus und will dem Leser an ihrem Beispiel das Verhalten der Wirk
stoffe in verschiedenen :L\1edien vor Augen fiihren. 

Die Literatur der Dermatologen, Apotheker und Kosmetiker der 
letzten Jahre bis zum Beginn des Jahres 1939 (nunmehr bis 1944 er
ganzt) sowie die alteren Arbeiten wurden beriicksichtigt, ferner inter
essante Patente und Patentanmeldungen des In- und Auslandes. Es solI 
dadurch dem Leser die Moglichkeit gegeben werden, mit dem Erfinder 
in Verbindung zu treten. Die groBen Fett- und Vaselinmengen, die :wir 
zu den Versuchen benotigten, wurden uns von der 1. G. Farben
industrie A.G. Werk Oppau zur Verfiigung gestellt. Ein Teil der 
Salben, die klinisch verwendet wurden, ist, in der Apotheke des Stadt. 
Krankenhauses Mannheim hergestellt worden; wir danken Rerrn Ober
apotheker VOLLM und seinen Mitarbeitern fiir diese Unterstiitzung. 

Ludwigshafen a. Rh., Mannheim und Frankfurt a. M., 
im Juni 1939. 

Die V erfasser. 
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I. Salbenbehandlnng. 
Allgemeiner Teil. 

a) Historischer "Uberblick. 
So alt wie die hoheren Lebewesen sind die Hautkrankheiten, und 

ihre Bekampfung ist so alt wie ·die Menschheit. Die altesten Literatur
stellen, die Dermatologica behandeln, sind agyptische Papyri. Auch die 
Hellenen wuBten schon, daB ein Bad die Haut verandert und empfind
licher macht; man schiitzte sie durch Ersatz des beim Waschen emul
gierten und abgelOsten Hautfettes und begann so mit der kosmetischen 
Verwendung von Salben und Olen. Der priesterliche Arzt des Orients 
wuBte die Salben aus Olen, Fetten, Harzen und Wachsen zu bereiten; 
sie fanden hochste Anerkennung in der Medizin, bei symbolischen und 
kultischen Handlungen wie bei Konigskronungen. 

Der Arzt und der Apotheker des Mittelalters, sie alle verwendeten 
noch dieselben Grundstoffe zur Salbenherstellung. In alten V orschrifts
biichern und Taxen finden wir das Fett aller Tiere: Bar, Gans, Ente, 
Huhn, Kapaun, Murmeltier, Dachs, Schlange, Hund und Schwein 
lieferten Salbengrundlagen: Hieran anderte sich bis ins spate 19. Jahr
hundert wenig. Erst dann brachten das Vaselin, das gereinigte Wollfett, 
die geharteten Trane und Ole, die iiberseeischen Pflanzenfette sowie die 
Kenntnis der Emulsionen eine neue Epoche, und damit setzten die 
Schwierigkeiten der Wahl ein. Heute steht uns eine groBe Menge von 
Salbengrundlagen zur Verfiigung, doch wann und wo wir diese oder 
jene am zweckmaBigsten anwenden, wie wir die verschiedenen Eigen
schaften der Salbengrundlagen und des i:i1korporierten Arzneimittels 
zur Heilung am besten heranziehen und wie wir MiBerfolge verhindern, 
das wissen wir bei weitem nicht immer. 

Die Dermatologie hat alte empirisch gefundene Rezepte. Sind diese 
Vorschriften das Optimum 1 Kann man sie durch Andern der Grundlage 
verbessern 1 Bei der Borsalbe wurde das Schweinefett durch Vaselin 
ersetzt. Kommt dieser neuen Mischung noch die alte Wirkung zu 1 
Lanolin-Vaselin-Gemische geben manche zugesetzten Medikamente 
schwerer ab als pflanzliche oder tierische Fette (JAGER!). Beriick
sichtigen wir dies 1 Viele solche Fragen lassen sich aufstellen und be
arbeiten. Wir miissen uns aber zuerst'iiber die Grundlagen und deren 
chemisch-physikalische Konstanten ein Bild machen, das Bekannte 
voriiberziehen lassen und zuletzt die noch fehlenden Punkte zu klaren 
trachten. Dann solI der Versuch gemacht werden, fiir die wichtigsten 

1 JAGER: Hippokrates 8, 449 (1937). 

v, Czetsch-Lindenwald und Schmidt-La :Baume, Salben I, 2. Aufl. 1 



2 Salbenbehandlung. 

Arzneimittel die optimal wirksamen Grundlagen fiir die verschiedenen 
Indikationen zu finden und ungeeignete in einzelnen Fallen auszuschlie
Ben. Wir wuBten ja nur in Ausnahmen, wie sich die inkorporierten Medi
kamente z. B. in der Salbe verhielten. Wir haben keine prazisen An
gaben, fur welches Medikament die eine, fiir welches die andere Salben
grundlage die beste ist (BRANDRup1). Wir mussen aber damber Bescheid 
wissen, denn es geht nicht an, daB wir die Tatsache, daB Vaselin nur 
1/40 der Salicylsaure gegenuber einer Ol-in-Wasser-Emulsion abgibt, 
vernachlassigen oder nicht bemcksichtigen. 

Um uber aIle diese Fragen Bescheid geben zu konnen, mussen wir 
uns zuerst uber die Rohstoffe der dermatologischen Heilmittel klar
werden. 

b) Die Rohstoffe der dermatologischen Arzneimittel, 
insbesondere der Salben. 

Wir konnen die uns zur Verfiigung stehenden Rohstoffe nach den 
verschiedensten Gesichtspunkten ordnen. Man kann z. B. in minera
lische, pflanzliche, tierische und synthetische Produkte unterteilen und 
hat bei diesem Verfahren bereits erhebliche Schwierigkeiten zu uber
winden, denn die gereinigten oder abgewandelten Naturstoffe konnen 
nach Belieben dieser oder jener Gruppe zugezahlt werden. 

Schweinefett ist sicher ein Naturprodukt; trifft dies auch beim 
hydrierten Fett noch zu 1 Welcher Unterschied besteht zwischen natiir
lichem und kiinstlichem Adrenalin 1 Wir kommen mit dieser Einteilung 
also uber gewisse Mangel nicht hinaus. Trotzdem wird sie qen Her
stellern von "Naturprodukten" erwiinsch't sein, denn man kann in 
vielen Fallen meist fern jeder Kritik werbetechnisch operieren und dem, 
der es horen will, von vitalen Kraften der Naturstoffe und den Giften 
der Syntheseprodukte vielerlei erzahlen. 

Eine andere, wenn auch wenig gebrauchliche Einteilung in einfache 
und zusammengesetzte Rohstoffe, aus denen ihrerseits wieder kombi
nie;rte Arzneimittel entstehen, ist vorteilhafter. Einfache, also chemisch 
ohne tiefgreifende Reaktion verwendbare Arzneimittelrohstoffe sind 
z. B. das Wasser, der Alkohol, ein Alkaloidsalz. Pflanzliche Totalaus
zuge hingegen, Fette und Kohlenwasserstoffe sind zusammengesetzte 
Rohstoffe, denn sie lassen sich durch chemische Reaktionen oder physi
kalische MaBnahmen, z. B. durch fraktionierte Destillation, in einfache 
Rohstoffe teilen. Dieser Versuch, in 2 Gruppen zu unterteilen, hat den 
Nachteil, daB zu groBe Abteilungen entstehen und daB in vielen Fallen 
die einfachen Bestandteile sich von den zusammengesetzten nicht 
wesentlich unterscheiden. 

Wir konnen vom Gesichtspunkt der Medizin aus unterteilen und die 
Dermatologica in Adstringentia, Reduktionsmittel, Oxydationsmittel 
usw. einteilen, Desinfizientia und Antiseptica, Lokalanaesthetica von

,einander abtrennen. Diese Einteilung ist die bekannteste; die Lehr
bucher folgen ihr vielfach, doch auch' hier treten Schwierigkeiten auf, 

1 BRANDRUP: Pharmaz. Z.halle Dtschld 75, 589 (1934). 



Die Rohstoffe der delmatologi~chen Arzneimittel, insbesondere der Salben. 3 

da oft mehrere Mittel in einigen Gruppen gleichzeitig gefiihrt werden 
miissen. 

Die exakteste Unterteilung liefert uns wohl die Chemie. Sie teilt die 
Produkte wie folgt ein: 

Dermatologisch verwendete Arzneimittelrohstoffe. 

organische anorganische 

--------------- ~I-------------Sauren Salze Langen aromatische aIiphatische 
Kerper Kerper 

~ ~ /"" 
/ '" gesattigte ungesattigte gesattigte ungesattigte liisliche unIosliche 

Die Unterteilung der anorganischen Rohstoffe ist so einfach und 
iibersichtlich, daB ihr nichts hinzuzufiigen ist. Die wichtigsten organi
schen Mittel konnen aber auch in anderer vielleicht besserer Gruppi~
rung gebracht werden. 

Organische Arzneimittel. 
(Aliphatische und Aromaten.) -------1----------Kohlenwasser- .Alkohole /_ -Sauren 

stoffe .. ~ ~ ----- I 
.Ather Ketone Ester Salze 

/"~ 
.Amine Seifen 
.Amide 

Diese Einteilung nach chemischen Gesichtspunkten bedarf natiirlich 
der Erganzung. Man muB wissen, daB alle diese Stoffe, sowohl die alipha
tischen als auch die aromatischen Substanzen, gesattigt und ungesattigt, 
viele verzweigt sein konnen, daB die niederstmolekularen Stoffe oft Gase 
sind, die nachsthoheren Fliissigkeiten und die weiteren feste Substanzen. 

1m AnschluB an diese Einteilung sollen die einzelnen Gruppen, so
fern sie Salbenbestandteile darstellen, kurz besprochen werden. 

Kohlenwasserstoffe sind Substanzen, die nur aus Wasserstoff und 
Kohlenstoff bestehen. Die aromatischen Kohlenwasserstoffe, die einen 
oder mehrere Benzolringe enthalten, und die aliphatischen mit geraden 
(Paraffine) oder verzweigten Ketten (lsoparaffine, z. B. Vaselin) sind, 
wie schon oben angedeutet, gasformig (Menthan CH4), diinn oder dick
fliissig, schmalzig oder fest. Petrolather, Benzin, ParaffinOl, Paraffin 
sind die wichtigsten therapeutisch verwendeten Kohlenwasserstoffge
mische der Paraffinreihe, Vaselin ist chemisch ein Gemisch von ver
zweigtkettigen lsoparaffinen, Naphtenen und Aromaten. 

Alkohole sind kurzkettig Losungsmittel, langkettig feste Sub
stanzen. Der Methylalkohol mit einem C-Atom CHaOR zeigt in seiner 
Formel die fUr aHe Alkohole charakteristische OR-Gruppe. Von den 

1* 
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gesattigten Alkoholen ist der Athylalkohol C2H 50H mit 2 C-Atomen als 
Losungsmittel wichtig. !hm folgen der Propyl- und Isopropylalkohol. 
Der Isopropylalkohol ist mit dem Propylalkohol isomer, das heillt: es 
gibt in diesem Fall zwei Alkohole gleicher Summenformel mit verschie
denem Molekiilaufbau. Man kennt verschiedene Arten von Isomerie, auf 
die einzugehen hier zu weit fiihren wiirde. Je komplizierter die Formel, 
um so mehr Isomere sind theoretisch denkbar und meist auch praktisch 
herstellbar. Alkohole mit groBerer Kettenlange, wie mit 12, 14, 16 und 
18 C-Atomen, insbesondere die letzten 3, der Miristyl-, der Cetyl- und 
der Stearylalkohol, sind als Salbenbestandteile von Bedeutung. Noch 
kettenlangere Alkohole sind schwer rein zu beschaffen und stehen auch 
infolge ihres hohen Schmelzpunktes kaum in Verwendung. 

Ungesii.ttigte aliphatische Alkohole, also solche, die eine oder mehrere 
Doppelbindungen C=C oder dreifache Bindungen C-C aufweisen, be
sit zen hier geringeres Interesse. Der Allylalkohol ist ein Losungsmittel, 
das gewerbehygienisch interessant ist, und der Oleylalkohol hie und da 
Bestandteil von Salben. Durch die Doppelbindungen konnen sich die 
ungesattigten Verbindungen zu Polymeren aneinanderreihen. Derartige 
Verbindungen sind gummi- oder schleimartig und Bestandteile von 
Pflaster- oder Trockensalben. Neben diesen sog. einwertigen Alkoholen 
gibt es auch zwei-, drei- und mehrwertige. 

OOsOH einwertiger Alkohol (Methylalkohol), 

::g~ } zweiwertiger Alkohol (Glykol), 

eHsOH} 
CHOH dreiwertiger Alkohol (Glycerin). 
OO20H 

Wie schon die Beispiele zeigen, sind die mehrwertigen Alkohole 
von" erhohter Wichtigkeit. Insbesondere dem Glycerin begegnen wir in 
Salben und Schiittelpinselungen. Steht es nicht zur Verfiigung, so greift 
man vielfach zu "Ersatzmitteln", wie den Glykolen, vier-, fiinf- und 
sechswertigen Alkoholen oder deren Mischungen, wie sie z. B. aus 
Zuckern gewonnen werden konnen. 

Aromatische Alkohole sind vielfach Bestandteile von Desinfizien
zien, atherischen Olen. Die Sterine sind aromatische Alkohole kompli
zierter Zusammensetzung. 

Ather. Zwei Alkylgruppen (wie CHa) , durch Sauerstoff verbunden, 
geben einen Ather, eine Substanz, die aus den Alkoholen gewonnen wer
den kanil. Der gewohnliche Ather C2H 50C2H5 ist Losungs- und Nar
kosemittel. Weitere Ather spielen zur Zeit noch keine Rolle; es ist aber 
nur eine Frage der Zeit, daB die Ather der C12-C16-Alkohole als Salben
bestandteile (OlfWasser-Emulgatoren) in die Therapie eingefiihrt werden. 

Ester. Eine organische Saure ist durch die Gruppe COOH charak
terisiert. Bindet man nun chemisch unter Wasseraustritt an diese Gruppe 
einen Alkohol, so erhalt man einen Ester: 

-COOR + ORCHa = -COOOO3 • 

Da wir nun die verschiedensten Alkohole und Sauren zur Verfiigung 
haben, sind auch eine Unmenge Ester bekannt und in Verwendung. Ge-
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sattigte kurzkettige Ester, wie die Losungsmittel "Essigester" sowie 
Amylacetat und die Fette sind Ester. AIle Fette enthalten den drei
wertigen Alkohol Glycerin und als Sauren meist gesattigte oder unge
sattigte Fettsauren mit einer Kettenlange von 8-24 C-Atomen. Da 
das Glycerin 3 Fettsauren 

CH20H 
CHOH 
CH20H 

verestern kann, erhalt man die verschiedensten Produkte. Bleiben zwei 
OH-Gruppen unverandert und wird nur eine verestert, so erhalt man 
Monoglyceride, die wie die analog gebauten Diglyceride Emulgatoren 
darstellen. Verestert man aIle drei OH-Gruppen, so entstehen andere 
Produkte, je nachdem an Stelle der drei OH-Gruppen dieselben oder 
verschiedene Fettsauren oder ein Phosphorsaurerest und Fettsauren 
treten (Lipoide). 

Aromatischen Estern, wie denen der Salicyl- und Benzoesaure, be
gegnen wir unter den Desinfektionsmitteln. Fettsaureester einwertiger, 
meist langkettiger Alkohole nennt man Wachse. 

Ketone sind Substanzen, die den Xthern auBerlich ahnlich gebaut 
sind, nur enthalten sie keine -0-, sondern eine -CO-Gruppe. Das 
einfachste Keton Aceton, CH3-CO-CH3 , ist als Losungsmittel bekannt. 
Weitere Ketone sind vielfachdie Trager des Geruchs in ranzigen Fetten 
oder Duftstof~en. Ihnen und den ahnlich gebauten Aldehyden kommt 
hier nur beschrankte Bedeutung zu. 

Sauren. Bei der Besprechung der Ester muBte schon angedeutet 
werden, daB organisc:\J.e Sauren durch die Gruppe COOH charakterisiert 
sind. Die wichtigsten Sauren sind in unserem FaIle die Fettsauren, deren 
Reihe mit der Ameisensaure beginnt ; es folgt die Essigsaure, CH3COOH, 
die nachsthoheren Homologen haben geringere Bedeutung, urn so wich
tiger sind die Fettsauren mit 10-18 C-Atomen, die sog. Seifenfettsauren, 
deren Saize die Seifen, deren Glycerinester die Speisefette bilden. Es 
gibt gesattigte (Palmitin- und Stearinsaure) und ungesattigte Fett
sauren (LinoI- und Olsaure); cyclische Sauren (Chaulmograsaure). Sie 
aIle besitzen pharmazeutisch und chemisch Bedeutung. Neben den Mono
carbonsauren gibt es auch Dicarbonsauren, deren Bau analog dem der 
zweiwertigen Aikohole ist. Dicarbonsauren sind z. B. die Oxalsaure 
und die Adipinsaure. 

Durch Substitution des Wasserstoffes der COOH-Gruppe, durch 
ein Metallion erhalt man ein Salz, aus Fettsauren z. B. die Seifen, die 
chemisch gesehen Salze sind. Die Bedeutung der verschiedenen SaIze, 
die haufig therapeutisch wirksam sind, muB nicht eigens betont werden. 
An Stelle des Metalls k6nnen auch stickstoffhaitige Verbindungen treten. 
Man erhalt dadurch Amine oder Amide, die z. B. Emulgatoren oder 
Chemotherapeutica sein k6nnen. 

Wir sind uns bewuBt, daB dieser GrundriB der chemischen Zusammen
hange nicht erschopfend ist. Er kann unmoglich einen Dberblick iiber die 
gesamte Chemie geben. Sein>Zweck ist daher nur, die Zusammenhange 
in Erinnerung zuriickzufiihren. Einzelheiten sollen jeweils unter den 
entsprechenden Abschnitten besprochen werden. 
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c) Salben und Salbengrundlagen. 
a) Einteilung der Salben nach den Bestandteilen 

der Grundlagen. 

Zunachst sei eine Klassifikation der vorhandenen Salbengrundstoffe 
gegeben: 

1. Fette (Fettsaureglyoorinester). 
a) Ole: Glyceride meist pflanzlichen Ursprungs, und zwar vom nicJ1ttrocknenden 

Olivenoltyp und dem trocknenden, hochungesattigten Leinoltyp, trbergange zwi
schen den beiden Arten. 

b) Schmalze, meist tierischen Ursprungs, aber auch Pflanzenfette. Beispiel: 
Schweinefett, gehartetes ErdnuBoi. . 

c) Talge, tierischen und pflanzlichen Ursprungs. Beispiel: Hammel- und 
Rindertalg. 

2. Paraffinkohlenwasserstoffe: 
a) fl iissig: Paraffinol; 
b) schmalzartig: Vaselin gebleicht und ungebleicht; 
c) fest: Paraffine im engeren Sinne, Ceresin. 
3. Wa8ser-in-Ol-Emulsionen: Wassertropfen in Fetten oder Kohlenwasser

stoffen als auBere Phase suspendiert. Typ: Cholesterinemulsionen, Hautfett. 
4. Ol-in- Wa8ser-Emulsionen: Oltropfen in waBriger auBerer Phase. Typ: 

Sahne, Lecithin, Triathanola:(Ilin-Emulsionen und fetthaltige Pflanzenschleim
salben. 

5. WasserlOsliche Salben: Trockensalben; fettfreie Salben. Beispiel: Ungt. 
Glycerini, Gelatinesalben. 

6. Wachse, tierischen und pflanzlichen Ursprungs: Fettsaureester, aber nicht 
des Glycerins, sondern mit anderen Alkoholen wie Myticylalkohol, Cholesterin. 
Beispiel: Wollfett, Bienenwachs. 

Alkohole. Beispiel: Cetylalkohol, Cholesterin. 
7. Seifenhaltige Salben. Beispiel: Naphthalan. 

Aile diese Grundsubstanzen werden in groBten Mengen verwendet; 
man schatzt den Verbrauch der pharmazeutischen Industrie und der 
Apotheken Deutschiands auf 9000 Tonnen jahrIich, so daB z. B. die 
Auffindung von Austauschstoffen wirtscha:ftlich eine bedeutende Rolle 
spielen kann. 

(i) Biichernach weis. 

Die nun folgende zusammenfassende Besprechung der einzelnen 
Gruppen von Salbengrundlagen umfaBt die wichtigsten in der neueren 
Literatur beschriebenen Praparate und deren Beurteilung. Sie soIl nur 
orientieren, kann aber nicht die durchgearbeiteten Spezialwerke voil
inhaltlich referieren und will vor allem keine Indikationstabelle dar
stellen. Wenn man sich eingehender informieren will, so sind folgende 
Werke zu empfehlen: 
Deutsches Arzneibuch, 6. Ausg., sowie die Arzneibiicher des Auslandes. 
EICHHOLTZ: Lehrl;JUch der Pharmakologie. 3. u. 4. Auf I. Berlin: Springer 1944. 
FURST: GrundriB der Arzneimittellehre fiir die Behandlung von Hautkrankheiten 

Leipzig: Verlag Thieme. 
HAGERS Handbuch der pharmazeutischen Praxis. 4. Auf I. Berlin: Springer. 
HEFFTER, SCHONFELD: Chemie und Technologie der Fette und Fettprodukte. 

Wien: Springer 1939. 
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Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Bd. V. 1. Pharmakologie cler 
Haut, Arzneimittel. Allgemeine Therapie (PERUTZ, SIEBERT, WINTERNITZ). 
Berlin: Springer 1930 . 

. JANISTYN: Kosmetisches Praktikum II. Augsburg: Ziolkowsky 1937. 
KERN: Angewandte Pharmazie. Deutscher Apotheker-Verlag. 
LANGE: Die Technik der Emulsionen. Berlin: Springer 1929. 
LWHTWITz, LIESEGANG, SPIRo: Medizinische Kolloidlehre. Dresden-Blasewitz: 

Steinkopff. 
MANN, H.: Die moderne Parfiimerie (bearbeitet von WINTER). 4. Aufl. Wien: 

Springer 1932. 
MEYER, GOTTLIEB: Die experimentelle Pharmakologie als Grundlage der Arznei-

behandlung. Berlin: Url?an & Schwarzenberg. 
PASCHKIS: Kosmetik fiir Arzte. Wien: Holder, Pichler, Tempsky 1923. 
POUCHER, W.: Perfumes, Cosmetics, Soaps. London: Chapman and Hall 1938. 
POULSSON: Lehrbuch der Pharmakologie. Leipzig: Hirzel. 
RAPP: Wissenschaftliche Rezeptur und Defektur. 2. Auf I. Berlin: Springer. 
SCHAFFER, ZIELER, SIEBERT: Behandlung der Haut- und Geschlechtskrankheiten. 

Berlin: Urban & Schwarzenberg 1940. 
SCHRAUTH: Die medikamentosen Seifen. Berlin: Springer 1914. 
SlDO: Neues Manual fiir praktische Pharmazie. 2. Auf I. Berlin: Springer. 
'l'RUTTWIN: Handbuch der kosmetischen Chemie. 2. Auf I. Leipzig: J. A. Barth 1924. 
TRUTTWIN: Handbuch der Kosmetik. Leipzig: .T. A. Barth. 
TRUTTWIN: GrundriB der kosmetischen Chemie. Braunschweig: Vieweg. 
WAGNER, A.: Die Herstellung von Hautcremen in der Praxis. Verlag fiir Chemische 

Industrie 1939. 
WEWHHERZ-SCHRODER: Fabrikationsmethoden fiir galenische Arzneimittel und 

Arzneiformen. Wien: Springer 1930. 
WINTER: Handbuch der gesamten Parfiimerie und Kosmetik. 2. Auf I. Berlin: 

Springer 1932. 
WINTER, FRED: Handbuch der gesamten Parfiimerie und Kosmetik. S.Aufi. Wien: 

Springer 1942. 
WOJAHN: Kurze Einfiihrung in die galenische Pharmazie. Dresden-Blasewitz: 

Steinkopff. 

1. Fette. 
Unter dieser Gruppe wollen wir, dem Chemiker folgend, aIle, also 

feste, flussige und schmalzige Fettsaureglycerinester verstehen. Die 
Klassifikation ermoglicht auf den erst en Blick eine Beurteilung der 
chemischen Eigenschaften und ist klarer als eine Einteilung nach Kon
sistenz und Unterteilung nach dem Ursprung. Gerade die Hervorhebung 
des Ursprunges statt der chemischen Eigenschaften hat den minerali
schen Produkten Eingang in die Pharmazie auch dort gewahrt, wo sie 
nicht am Platze sind. Man sprach von Mineralfetten, lieD arglos, der 
Unterschiebung Vorschub leistend, das den Ursprung anzeigende 
Wort Mineral weg, und auf einmal war Vaselin ein Fettstoff, ja sogar 
ein hautaffines Hautnahrmittel. 

a) Schweineschmalz. 

Urn auf die Fette zuruckzukommen, wollen wir uns vorwiegend mit 
den wichtigsten, den schmalzigen Produkten beschaftigen, besonders 
mit ihrem klassischen Vertreter, dem Schweineschmalz, denn andere 
Fette, wie Medulla bovinum, Rinderknochenmark, haben an Bedeutung 
schon lange verloren. Murmeltier-, Hunde-, Dachs-, Ganse-, Hasen- und 
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andere "Schmalze" hingegen sind nur mehr in der Volksheilkunde in 
Verwendung. Sie wurden wie das Hundefett zum Teil per os als Heil
mittel gegeben, und zwar vielfach aus Griinden der Signaturlehre. Der 
Hund hat eine ausdauernde Lunge, also muS sein Fett bei Lungen
krankheiten gut sein. Schweinefett war bis zur Einfiihrung des Vaselins 
die verbreitetste Salbengrundlage. Infolge seiner begrenzten Haltbarkeit 
wurde es aber seither immer mehr in den Hintergrund gedrangt. Trotz 
seiner Nachteile wird es nach ZUMBUSCH (zitiert bei RAPP) immer 
seinen Platz in der Therapie behalten, da es am besten schmiert, reizlos 
ist, mit Seife leicht abgewaschen werden kann und von den meisten 
Ekzemhauten vertragen wird. Die Medikamentenabgabe aus Adeps' 
suillus ist gut. Man vergleiche nach ATMAl nur die Heilwirkung einer 
Schweineschmalzsalbe mit der einer Stearatcreme. 

Um das Schweinefett in der Therapie wieder auf den verdienten 
Platz zu setzen, sind Versuche gemacht worden, ihm die unerwiinschten 
Eigenschaften zu nehmen. Die alteste MaSnahme ist die Entwasserung 
und der von E. WILSON vorgeschlagene Zusatz von Benzoeharz, in dem 
nach HUSA2 das Koniferylbenzoat wirksam ist und der Neigung zum 
Ranzigwerden mit einem gewissen Erfolg entgegenwirkt. Wie weit 
dies zutrifft, sollen einige Zahlen aus unseren Protokollen zeigen. 

In einer Apotheke wurde aus einer Portion Schweinefett ein Teil 
ohne Benzoe aufbewahrt, ein anderer wurde zu Adeps suil. benz. ver
arbeitet. Wir kauften von beiden Partien und erhielten folgende Daten: 

I ~EA-Zahl 

Schweinefett. . . .. 62,6 
Adeps benzoatus, ver

schlossen aufbewahrt 1,96 

Tabelle 1. 

Kreis
Reaktion 

++ 
+ 

gerade 
erkennbar I 

FELLENBERG- TXUFEL- I 
THALER-

Reaktion Reaktion 

++++++1 + 
++++ 

STAJDf
KORPAOZY
Reaktion 

++++ 
++ 

Beide Proben wurden nun 14 Tage lang unter Licht- und Luftzutritt 
aufbewahrt. Die Reaktionen hatten sich wie folgt verschoben: 

Schweinefett ..... 1200 1 +++ 1++++++1 ++ 1++++++ 
Adeps benzoatus . .. 12,5 + ++++++ - I ++++ 

Die einzelnen Reaktionen kennzeichnen folgendes: 
1. LEA-Zahl = Menge Peroxyd (Einleitung zum Ranzigwerden). 
2. FELLENEERG-Reaktion = Aldehydranzigkeit. 
3. Kreisreaktion = Vorhandensein von Epihydrlnaldehyd (aus der Olsaure

spaltung, daher nur bei ungesattigten Fetten, z. B. Naturfetten). 
4. TXUFEL-THALER-Reaktion = Methylketone (Parfiimranzigkeit). 
5. STAMM-KoRPACZy-Reaktion = Mechanismus nicht geklart, vermutlich Oxy

sauren. 

1 ATMA: Dtsch. med. Wschr. 1926, 5. 
8 HUSA: Dtsch. Apoth.-Ztg 49, 1538 (1934). 
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KurvenmaBig ergibt die LEA-Zahl folgendes Bild: 
Es zeigt sich also eine gewisse 

Hemmung, aber keineswegs eine Ver
hinderung der Ranziditatsneigung 
durch die Benzoinierung. Dazu 
kommt noch, daB, wie schon 
SCHMATOLLA1 festgestellt hat, vom 
Benzoeharz nur wenige Prozent im 
Adeps zur L6sung und mithin zur 
Wirkunggelangen. Die Saurereagiert 
auBerdem mit manchen zugesetzten 
Wirkstoffen, so mit Alkaloiden, mit 
denen sie braune Reaktionspro
dukte bildet (FERRARIS2). Man soUte 
daher, und um eventuell eintretende 
ldiosynkrasien zu vermeiden, das 
Benzoeharz durch ein modernes 
Desinfiziens, etwa vom Nipagintyp, 
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Abp. 1. --- An stieg der LEA-Zah! des 
Adeps suillus, ...... Anstieg der LEA-Zah! 
des Adeps suillus benzoatus, - - - Au
stieg der LEA-Zahl eines hydrierten syn-

thetischen Fettes. Text hieriiber S. 3. 

ersetzen. Die Kosmetik bedient sich dieser Mittel langst. Alle ihre 
Ol-in-Wasser-Emulsionen, viele Tragant- und Fettcremes waren sonst 
nicht haltbar. Andere Produkte, wie Thymol, Vanillin, a-Jonon, be
wahren sich, wie FIEDLER3 referiert,'neben der Desinfektionswirkung 
im selben Sinne. Aussichtsreich erscheint ferner der Zusatz von Malein
saure in der Verdunnung 1:10000, die als indifferent bezeichnet wer
den kann. Ferner sollen nach TXUFEL4 das Vitamin E und nach zahl
reichen anderen Autoren differente Substanien; wie Pyrogallol, anti
oxydativ wirken. Den Stoffen kommt aber in der Salbentherapie nur 
beschrankte Bedeutung zu, da sie mit den Wirkstoffen reagieren k6nnen. 

Einen anderen Weg zur Ausschaltung der Nachteile des Schweine
fettes schlagt BRANDRup5 vor, indem er den Zusatz von 5% Cetyl
alkohol empfiehlt. Durch die Zugabe wird die Ranziditatsneigung 
herabgesetzt, es entsteht eine Salbengrundlage, die halt bar ist und sich 
mit Wasser gut emulgiert. Die Vorschlage fUr die Austriaca IX haben 
deshalb auch als Ungt. simplex eine Salbe gebracht, die 10% Cetyl
alkohol in 90% Schweinefett enthalten sollte. Weiter sollte nach 
HUMMER6 ein durch Zusatz von Walrat harter gemachtes Schweinefett 
fiir Kiihlsalben und Wundsalben in Betracht gezogen werden: Vaselin 
soUte nur zur Herstellung von Decksalben zur Anwendung kommen. 

Schweinefett wird leicht k6rnig; um dies zu verhindern, laBt man 
geschmolzenes Fett auf Eis erstarren. 

Um die Neigung zum Ranzigwerden herabzusetzen, kann man das ge
schmolzene Schweineschmalz durch Einarbeiten von 3 % wasserfreiem, 

1 SCHMATOLLA: Pharmaz. Ztg 56, 727 (1932). 
2 FERRARIS: Boll. chirnic. farrnac. 78, 4 (1939). 
3 FIEDLER: Klin. Wschr. 19, 10 (1940). 
4 TAUFEL: Chern. Ind. 65, 10/11, Nr 1 (1942). .. 
5 BRANDRUP: Vortrag auf der deutschen Naturforscher- und Arztetagung 1934. 
6 HUMMER: Vortrag, zit. im Parfurneur 40, 726 (1933). 
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fein gepulvertem Natriumsulfat trocknen, dieses abfiltrieren und das 
Fett in vollen Flaschen v'or Licht geschfitzt aufbewahren. Nach dieser 
Vorbehandlung halt es sich nach HORKHEIMlm1 ohne Zusiitze mindestens 
3 Monate. Die Bedeutung der richtigen Lagerung, die das Ranzigwerden 
verzogert, hebt Smo2 hervor. Er wendet sich gegen lichtdurchlassige 
01- und SalbengefaBe. 

Die Eigenschaft des Schweinefettes, leicht ranzig zu werden, hat 
auch schon propagandistische Verwertung gefunden. So wird bei einer 
auslandischen Salbe das Fehlen jeder tierischen. Fettkomponente be
sonders hervorgehoben. 

Auch der Geruch des reinen Adeps·suil. wird bisweilen beanstandet. 
Industrial Chem.3 empfiehlt daher auf eine Anfrage hin hydriertes 
Wollfett. Aber auch geringes Hydrieren des Schweinefettes fiihre zu 
einem haltbaren, geruchlosen und nur wenig gefarbten Produkt. 

Sow~it die Versuche, die Haltbarkeit des Schweineschmalzes zu ver
bessern. VESTERLING4 ging weiter, er hat fiir das DAB 6 die Streichung 
des Schweineschmalzes angeregt. Zu seiner Priifung sei die Beschaffung 
eines Refraktometers notig. Da ein solcher Apparat fiir den Apotheker 
untragbar sei, solI das Fett durch Adeps lanae, Ungt. adipis lanae und 
das Ungt. neutrale des ersten Weltkrieges (Wollfett und Paraffinsalbe) 
ersetzt werden. Ein solcher Vorschlag beriicksichtigt die Erfahrungen 
der Dermatologen zu wenig. 

In der Kosmetik spielt das Schweineschmalz ebenfalls eine Rolle. 
Nach HUBSCHER5 bestehendie "Elise Bock"-Praparate im wesentlichen 
daraus, etwa 13% Unverseifbarem und 15% ZinkoXyd. 

Nachst der schlecht err Halt barkeit ist die niedrige Wasserzahl von 
7,5 ein Nachteil des Schweinefettes, wobei unter Wasserzahl (abgekiirzt 
WZ.) nach CASPARIS und MEYER6 die Hochstmenge Wasser in Gramm, 
die 1(')0 g fliner wasserfreien Salbengrundlage bei Zimmertemperatur 
dauernd festhalten konnen, zu verstehen ist. Diese Wasserzahl sagt 
nichts fiber die Menge aus, die die Salbe an Salzlosungen aufnimmt. 
Diese Menge muB bei den verschiedenen Konzentrationen jeweils empi
risch festgelegt werden (MUHLEMANN7). Der Zusatz von 2% Cetylalkohol 
laBt die WZ. bereits auf 240 hinaufschnellen (heiB einarbeiten und bis 
zum Erkalten riihren). Wollfett in Mengen von 15% zugesetzt, erhoht 
die WZ. auf 70. Wachs laBt die Zahl bei 10% Zusatz nur auf 26 hinauf
steigen (MEYERS). 

b) Synthetische und andere Fette. 

Aussichtsreicher als die Bemiihungen, Schweinefett zu konservieren, 
erscheinen die Versuche, es durch vollwertige Glyceride ahnlicher Kon-

1 HORKHEIMER: Pharmaz. Ztg 0, 60 (1934). 
2 8IDO: Pharmaz. Ztg 0, 60 (1934). 
3 Ind. Chern. 16, Nr 181, 79 (1941). 
4 VESTERLING: Pharrnaz. Z.halle Dtschld 12, 143 (1923). 
5 HihlSCHER: Parfurneur 1940, Nr 51. 
6 CASPARIS u. MEYER: Pharm. acta helvetica 1936, 1. 
7 MihILEMANN: Pharrn. acta helvetica 1940, 1, 30. 
8 MEYER: Diss. Bern 1936. 
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sistenz zu ersetzen. Das Schweizer Arzneibuch, 5. Ausgabe, hat partiell 
hydriertes ErdnuBol mit einer J odzahl zwischen 63 und 75, dem Schmelz
punkt zwischen 38 und 41° und der Verseifungszahl von etwa 190 ein
gefiihrt. Es ging damit als modernstes Arzneibuch als erstes bewuBt den 
Weg, der vom Vaselin weg zu einem vollwertigen Ersatz des Schweine
fettes fiihrt. Das in seiner ll. Ausgabe neu herausgekommene Arznei
buch der USA. ging auch vom Schweinefett ab, seine Salbengrund
lagen wurden aber unphysiologischer, da als Ungt. simplex ein Ge
misch von je 5 Teilen Wachs und Wollfett und 90 Teilen Vaselin ange
geben wird. 

Das in der Schweiz verwendete Fett wird von den Astra-Ol- und 
Fettwerken Steffisburg hergestellt und hat ohne Zusatz von frem
den Emulgatoren bereits eine WZ. von 75. Seine wasserbindenden Eigen
schaften, die durch Wollfettzusatz nicht verbessert werden, beruhen 
nach MEYERl und SCHENK2 auf dem Mono- und Diglyceridgehalt des 
Produktes. Diese nur teilweise veresterten Glyceride entstehen bei der 
Rydrierung, werden also nicht zugesetzt und sind nicht in optimaler 
Konzentration vorhanden (MihILEMANN3). Ihre emulgierende Wirkung 
ist bekannt und z. B. im Amer. P. 926369, das Monoglyceridzusatz als 
Emulgator fUr Speisezwecke schiitzt, beschrieben worden. Eingehende 
Versuche zu diesem Thema hat MihILEMANN4 angestellt. Er zeigte, daB 
die Partialglyceride, die ja auch im Tegin Trager der Wirkung sind, 
jedoch - fiir sich allein zugefiigt, Wasser-Ol-Emulsionen ergeben -
je nach ihrer Zusammensetzung und dem Fettkorper, den sie emulgieren 
sollen, gute oder schlechte Emulgatoren darstellen. Am besten schneiden 
die ungesattigten Monoglyceride ab; die gesattigten Diglyceride wirken 
kaum mehr emulgierend. 

Nach FEDOROVAo haben die Russen ebenfalls gehartete Fette in 
die Dermatologie eingefiihrt. SCHAMUILOW, BATKINA und BENJAMO
WlTSCH6 empfehlen insbesondere das hydrierte Sonnenblumenol, ein 
salbenartiges, auf der Raut schmelzendes Produkt, das indifferent ist 
und die Raut entspannt. FIER07 wiederum empfiehlt hydriertes Ricinusol 
vom Fp.42 bzw. 82° als weiche bzw. harte Salbengrundlage. Das 
Produkt wird schwer ranzig, ·nimmt viel Wasser auf und mischt sich 
mit Alkohol. Derselbe Autor hat nun in Fortsetzung seiner Versuche 
auch die Sulfonate des Ricinusols und deren Metallsalze gepriift. Er er
halt dadurch keine Salbengrundlagen, sondern vielmehr altbekannte 
gute Ol-Wasser-Emulgatoren. Eine Mischung von Oxystearinsaure (aus 
gehartetem Ricinusol) und Paraffin oder Glyceriden gibt gallertige 
Salben, die auf der Raut schmelzen. 

1 MEYER: Diss. Bern 1936. 
2 SCHENK: Diss. Bern 1938. 
3 MUHLEMANN: Pharm. acta helvetica 15/1940, 1, 2, .3. 
4 MUHLE:MANN: Pharm. acta helvetica 15/1940, l. 
5 FEDOROVA: Vestn. Yen. i Derm. 1938, 19. 
6 SCHAMUILOW, BATKINA u. BENJAMOWITSCH: Vestn. Yen. i Derm. 2, 194 

(1937). 
7 FIERO: J. amer. pharmaceut. Assoc. 20, 862 (1936); 28, 100 (1939); 29, 502 

(1940). 
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Das Jap. P.4475/35 schutzt ein Verfahren zur Herstellung von 
Salben aus Sojaol. Das hydrierte 01 wird als Salbengrundlage im 
Jap. P.2077/35 beschrieben. Eine ungarische chemische Fabrik, die 
Neovasol Vegyipari KFT, hat sich gehartete Ole wie Kurbiskernol, 
Sojaol, Ricinusol und Lebertran als Salbengrundlagen schutzen lassen. 
Um die sonst von selbst eintretende Weiterhartung zu verhindern, 
setzt man 5-50% Paraffinkohlenwasserstoffe oder ahnliche Substanzen, 
die das Fortschreiten der Reaktion verhindern, zu. Da die WZ. dieser 
Produkte kleiner als 2 ist, mussen im Bedarfsfalle Emulgatoren zugesetzt 
werden. Als Konservierungsmittel werden Benzoate und Salicylsaure 
empfohlen. Auch gehartetes Walfett, fUr sich allein oder mit Emulgator
zusatzen, ist brauchbar und wurde von KAUFMANN, MEMMESHEIMER, 
MULZER, SCHMALFUSS und LOTTERMOSER in einer Gemeinschaftsarbeit 
auf seine Brauchbarkeit geprUft1. 

GOLLNICK2 berichtet als erster uber Versuche mit dieser Grundlage 
am Krankenbett und nennt das Walfett eine gute, medikamenten
abgebende Grundlage, die infolge ihrer Lagerfahigkeit empfQhlen wer
den kann. WILDE3 beanstandet den Geruch des ihm zur Verfiigung 
stehenden Versuchspraparates. Jedenfalls wird das Walfett, sobald 
die technischen Schwierigkeiten behoben sein werden, eine brauchbare 
Grundlage vom Typ des Schweinefettes darstellen. BORNHARDT4, ein 
Mitarbeiter KAUFMANNS, hat die verschieden stark hydrierten Walole 
systematisch untersucht und festgestellt, daB sie das Schweinefett voll 
ersetzen konnen. Sie sind haltbarer und nehmen gut Wasser auf, ja die 
hoher hydrierten Partien waren sogar als Suppositoriengrundmasse 
brauchbar. Ester hoherer Fettsauren mit Polyglycerinen sind nach 
einem franz. Patent (840761) als Salbengrundlagen bzw. Emulgatoren 
verwendbar. Nach einer Notiz im Schweizer Industrieblatt vom 25. 7. 
1942 kann man auch Sardinenol zu einer brauchbaren und haltbaren 
Salbengrundlageverarbeiten. Das 01 wird bei 300° uber Nickelkatalysa
toren hydriert und weist einen Schmelzpunkt von 48° auf. Die Ver
suche hat TOMOTARO TSUCIDGA in Japan angestellt. 

Auch Glyceride, die besonders schwer ranzig werden, ohne aber hy
driert zu sein, hat man zur Salbenherstellung herangezogen; so die Fulwe
butter (Fp. 39°). Sie wird in Indien aus dem Samen des Butterbaumes 
gewonnen, haIt sich selbst im tropischen Klima monatelang, ohne sich 
zu verandern, und solI insbesondere fur kosmetische Zwecke sehr ge
eignet seins. Auch aus dem Lebertran konnen Glyceride von Fettsauren, 
die sich zur Herstellung von Salben eignen, durch Tiefkiihlung gewonnen 
werden6• 

Ein weiteres Produkt ist Oetiol, ein nach Angabe des Herstellers 
(Deutsche Hydrierwerke) aus tierischen Fetten gewonnener ver-

1 KAUFMANN, MEMMESHEIMER, MULZER, SCHMALFUSS u. LOTTERMOSER: Fette 
u. Seifen 1938, l. 

2 GOLLNICK: Dermat. Wschr. 1940, Nr 35. 
3 WILDE: Dermat. Wschr. 1940, Nr 35. 
4 BORNHARDT: Diss. Miinster 1940. 
5 Notiz in Seifensieder-Ztg 61, Nr 27. 
6 Madaus D.R.P. 626432. 
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edelter, flfissiger Wachsester, der sehr bestandig ist und nicht ranzig 
wird. Er besteht aus (jlsaureester des Oleylalkohols, verbessert das Aus
sehen der Cremes und dringt leicht in die Haut ein, ohne einen fettigen 
Glanz zu hinterlassen. Naheres fiber Cetiol und ein ahnliches Produkt 
derselben Firma, Ocenol K, teilen JANISTYNl und BAUM.A.NN2 mit. Auf 
die eingehende Broschfire des einen von uns (SCHMIDT-LA BAUME: Die 
(jl-Wasser-Emulsionen. Hirzel-Verlag 1943) solI nur verwiesen werden. 

Artadeps, Chem. Fabrik, Tempelhof, vom Schmelzpunkt 41,5°, 
der WZ. 32,5, der Jodzahl13,5 und dem Sauregrad 0,54, solI Schweine
fett ersetzen, wird sehr schwer ranzig und besteht aus wenig Fettsaure
estern und vielen Kohlenwasserstoffen, hat also nur dem Namen nach 
Fettcharakter. 

Brauchbare Salbengrundlagen sind auch die synthetischen Fettsiiure
glyceride, wie die der I. G. Farbenindustrie A.G., die allerdings noch 
nicht im Handel sind. Diese gesattigten Produkte mit einer Jodzahl von 
0-10, Unverseifbarem um 1 %, einer Saurezahl unter 1, einer Versei
fungszahl um 240 und einer WZ. von fiber 120 ahneln chemisch den voll
kommen hydrierten (jlen. KArSER und DRXXL3 haben eingehend darfiber 
berichtet; da auBerdem im Text noch ofter darauf verwiesen wird, 'soll 
hier nur das Wichtigste erwahnt werden. Sie sind streichbar wie 
Schweinefett und werden nur sehr schwer ranzig. Die Lea-Zahl, die bei 
der Kurve auf S. 9 eingezeichnet ist, zeigt ihr Verhalten gegenfiber 
dem konservierten und naturbelassenen Fett eindeut~. Unsere klini
schen Versuche, die sich eingehend mit den Produktim beschaftigten, 
werden von SCHMIDT4 bestatigt und erganzt. Er fiihrt das gute Losungs
vermogen fUr Salicylsaure an und zeigt die gute Wirkung von Blei- und 
Schwefelsalben, die auf dieser Basis bereitet werden. 

Die Fette, die aus oxydierten Braunkohlenparaffinen und Glycerin 
erzeugt werden, sind in Talg- und Schmalzform herstellbar und enthal
ten keine Kohlenwasserstoffe. 

Hydriertes Palmkernol, das einen Zusatz von 12,5% Paraffinol ent
halt, wird von CALDWELL5 als bestandiger, gut brauchbarer Ersatz ffir 
Schweinefett in den Tropen empfohlen. 

Kokosfett ist trotz seiner guten Haltbarkeit und der schonen Farbe 
nicht brauchbar, da es Reizungen verursacht. Die Fettsaure mit 12 C
Atomen, der Hauptbestandteil, ist ja bekanntlich stark hautreizend. 

Rinderfett findet sich nur selten in Salben. So enthalt nach dem 
Schweizer Patent 203258 eilJ. Lichtschutzmittel dieses Fett und "die 
Konsistenz verbessernde Stoffe, wie Lanolin oder Pflanzenol". Zur 
"Verstarkung" konne man dieser Mischung noch 'Methylumbelliferon 
oder dgl. zusetzen. 

Hammeltalg wird durch Digerieren mit 2% NaHC03 , und 0,15% 
Hydrazinsulfat gereinigt und halt sich in Topfen beiO,5% Thymolzusatz 

1 JANISTYN: Dtsch. Parfiimerie-Ztg 1936, 6. 
2 BAUMANN: Parfumeur 16, 79 (1942). Dtsch. Apoth. Ztg. 59, 3/4 (1944). 
3 KAISER u. DRAXL: Siidd. Apoth.-Ztg 79, 481 (1939). 
4 SCHMIDT: Klin. Wschr. 1940, 889. 
5 CALDWELL: Quart. J. pharm. 12, 689 (1939). 
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gut. Um seine Konsistenz herabzusetzen, gibt man Ricinusol zu 
(v. MlxsAl). 

Humanol (Menschenfett aus Lipomen) soIl sich nach BONDAR
TSOHUCK2 im Gemisch mit Fischtran und mit oder ohne J odoformzusatz 
gut zur Wundheilung eignen. Der Grund hierfiir sei die leichte Resorbier
barkeit. 

Butter sollte im letzten Arzneibuch Osterreichs, das in Vorbereitung 
war, als Salbengrundlage dienen. Butterschmalz ist ebenfalls brauch
bar. E. ROSENBERG sucht um ein Patent an, demzufolge hydriertes 
Milchfett mit einem Tropfpunkt von 36-50° als Salbenbestandteil ge
schiitzt werden soIl. Derartige Salben nehmen fast so viel Wasser auf 
wie Cholesterinsalben. 

Adeps induratus ist von fliissigen Bestandteilen durch Pressen be
freites Schweinefett, das vor allem in den Tropen Verwendung findet. 
Ungt. simplex von UNNA ist eine 2: l-Mischung von benzoiniertem Fett 
und OJ. 

AuBer den schmalzartigen Glyceriden besitzen noch die fest en, wie 
z. B. Kakaobutter, sowie die Ole in der Pharmazie Interesse. 

Kakaobutter, ein Gemisch der Glyceride der Palmitin-, Stearin-, 
Arachin-, Linol- und Olsaure, dient in den Salben zur Regelung des 
Schmelzpunktes sowie, gleich dem Hammel-, Rinder- und Hirschtalg, 
zur Versteifung. Den gegenteiligen Zweck verfolgt der Zusatz von tetten 
Olen, ErdnuBol, von Lein- und Mohnol, die infolge ihres ungesattigten 
Charakters Jod und Schwefel addieren, OlivenOl, Sesamol, Ridnusol, 
Cottonol, Buchenkernol (sehr gut verwendbar). MandelOl ist diinnfliissig, 
hat groBes Eindringungsvermogen, wird aber leicht ranzig. Es ist hier 
nicht der Ort, aIle diese Ole und Fette eingehend zu besprechen, sie 
folgen mehr oder minder dem Schweineschmalz in ihrem Verhalten auf 
der Raut. Ihre pharmazeutischen Eigenschaften wurden schon oft be
schrieoon. Die Untersehiede sind zudem nur graduell, nicht generell 
wie zwischen Fetten und Paraffinkohlenwasserstoffen. Es sei daher nur 
auf die Arzneibiicher, auf HAGERS Randbuch und auf TRUTTWIN ver
wiesen. 

In neuester Zeit ist es moglich geworden, glyceridfettartige Salben 
herzustellen, die anderseits in ihren Eigenschaften, insbesondere infolge 
der BenzinunlOslichkeit, wiederum Parallelen mit Schmierseife besitzen. 
Wir selbst haben mit derartigen Praparaten, die in FettlOsungsmitteln 
unloslich, mit Wasser aber emulgierbar sind, Versuche gemacht. Die 
Praparate bestehen nach dem Schweiz. P. 225456 des einen von uns 
mit WOLFF und SATTLER aus Estern von Dicarbonsauren mit Glykolen 
und dienen in Gewerbeschutzsalben (Arretil L, Blankonin) als lOsungs
mittelresistente Grundlagen. CUJLLERET und GATTEFOSSE3 empfehlen 
fettsaures Triathanolamin und Fettsaureglykolester, da diese Substanzen 
mit Wasser vermischt salbenartig bleiben und bei Ekzemen und Scabies 
gut "resorbiert" wiirden. 

1 v. MIKSA: Ber. ung. pharmaz. Ges. 17, 297 (1941). 
2 BONDARTsCHUCK: Kazan. med. Z. 1937, 182. 
3 CUILLERET u. GATTEFOSSE: Bull. Soc. fran9. Dermat. 46, 3 (1939). 
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c) SolI man nun gesattigte oder ungesiittigte Fette verwendenl 
Die ungesattigten Korper sind, wie wir von den Schlafmitteln her 

schon wissen, wirksamer und aktiver als gesattigte. 1m Granugenol, 
vielleicht auch in den Harz- und Chlorophyllsalben, sind es die un
gesattigten Anteile, die granulierend wirken. Schieferolpraparate ver
lieren ihren Wert, sobald die Doppelbindungen abgesattigt werden. Die 
Multivalsalbe ist auf Grund ihrer ungesattigten Fettsauren wirksam, 
ebenso teilweise der Lebertran. LOHR, UNGER und ZACHER! haben den 
Wert der ungesattigten Anteile nachgewiesen. SEIRING2 befaBte sich 
damit, so daB wir an den Beobachtungen nicht vorbeigehen diirfen, 
wenigstens soweit wir chirurgische Indikationen oder Ulcerationen vor 
uns haben. Es diirfte sich daher empfehlen, bei Salben, deren granu
lationsanregende Wirkung im Vordergrund steht, auf das Vorhanden
sein ungesattigter Anteile zu achten. KAUFMANN3 hat in dieser Richtung 
die ersten Hinweise gebracht. 

Mit Leinol und Maisol hat man in Amerika Versuche bei Ekzemen ge
macht, da bei diesem Krankheitsbild in der Haut weniger ungesattigte 
Fettsauren vorhanden sein sollen als bei Gesunden. Die positiven Er
gebnisse, von denen anfangs berichtet wurde, sind aber umstritten und 
werden von TAUB und ZAKON4 abgelehnt. 

Wir haben dementsprechend bei vielen Salben die vollkommen ge
sattigten synthetischen Fette nicht ausschlieBlich verwendet, sondern 
auch ein Gemisch von 7 Teilen festem Fett, 11/2 Teilen ErdnuBol und 
11/2 Teilen Lebertran gepriift. Das Produkt, das eine Jodzahl von etwa 
30 hatte, war pharmazeutisch als Grundlage befriedigend. 

Dermatologisch waren die Vorteile der ungesattigten Anteile aber 
nicht hervorstechend. Das oben angegebene Gemisch wirkte z. B. in 
Form einer Borsalbe bei Vergleichsversuchen am Menschen bei einem 
Pemphigus nicht anders als die Fette allein. Es ist moglich, daB nur 
gewisse ungesattigte Fettsauren, z. B. die des Lebertrans, wenn sie 
einen bestimmten Prozentsatz iiberschreiten, wirksam sind. 

Die Fette und. Ole werden fiir sich allein oder als Bestandteil der 
Emulsionen beider Typen verabreicht und stellen gut eindringende 
Medikamententrager dar. J edes Fett besitzt fiir sich allein auch ohne 
Zusatz von Emulgatoren eine gewisse Wasseraufnahmefahigkeit. Diese 
Eigenschaft der Fette steht nur in scheinbarem Widerspruch zu der Tat
sache, daB es ohne Emulgatoren keine Emulsionsbildung gibt. Denn 
die Fette enthalten eben schon von Natur aus geringe Prozentsatze an 
Emulgatoren: Naturfette z. B. Sterine, gehartetes ErdnuBol und die 
synthetischen Produkte vermutlich Mono- und Diglyceride, oder sie 
bilden keine echten, sondern nur Pseudoemulsionen, in denen die Ver
teilung des Wassers nur durch die Zahigkeit der Materie erhalten bleibt. 

Die Fette, Ole und Talge sind infolge ihrer guten Vertraglichkeit, 
ihrer "Hautaffinitat" und ihrer Eigenschaft, viele eingearbeitete Medi-

1 LOHR, UNGER u. ZACHER: Miinch. med. Wschr. 1937, 47. 
2 SEIRING: Munch. med. Wschr. 1936, 40. 
3 KAUFMANN: Arch. Pharmaz. 267, 232 (1929). 
4 TAUB u. ZAKON: J. Amer. med . .Assoc. 1935, 105. 



16 Fette. 

kamente gut zur lokalen Wirkung und Resorption zu bringen, wichtige 
Salbengrundlagen. Die Nachteile, deren Auftreten die Bedeutung der 
Fette zuriickgedrangt hatte, sind korrigierbar. Es gibt Glyceride, in 
denen sie bereits behoben sind. In manchen Fallen miissen wir, um 
wirksame Salben zu erzielen, teilweise ungesattigte Fette verwenden 
(s. Jodsalben). Auch zur Wundheilung scheinen bestimmte ungesattigte 
Anteile besser zu sein, so daB vollkommen hydrierte Fette mit einem 
Zusatz von Ole:p., die freie Doppelbindungen enthalten, wie Lebertran, 
"aktiviert" werden konnen. Wir wissen allerdings nicht, welchen Un
gesattigten besondere Heilwirkung zukommt. In der Literatur wird nur 
immer von "bestimmten" oder "gewissen" Korpern gesprochen. Defi
niert wurden sie noch nicht. Die Olsaure, die Linol- und Linolensaure 
besitzen weder im freien noch im gebundenen Zustand eine sicher be
wiesene Epithelisierungskraft. 

Parallelen scheint diese auBerliche Therapie auch in der inneren 
Medizin aufzuweisen, auch bei der oralen Darreichung s~heinen "ge
wisse" ungesattigte Fettsauren notig zu sein. Man kann sie auch hier 
Vitamin F nennen und wird damit Gegner auf den Plan ziehen, die die 
Vitaminwirkung leugnen. 

Wie unsicher wir auf dem ganzen Gebiet noch sind, zeigt eine Arbeit 
von SOMEKAVA und SUZUKI, die genau das Gegenteil von den anderen 
Autoren behaupten. Ihnen zufolge ist die schadliche, per os beobachtete 
Wirkung des Waltrans auf die ungesattigten Anteile zuriickzufiihren 
und kann durch Hydrierung entfernt werden. 

Jedenfalls haben die Fette mit manchen ungesattigten Saurekompo
nenten einen zusatzlichen hautpflegenden Wert (Leinol, Sojaol, Weizen
keimol, Lebertran). Ihr Zusatz hat daher auch schon zu verschiedenen 
Patenten, wie des franz. P. 880748, der Vasenolwerke gefiihrt. 

Eine gewisse Parallele finden wir hierfiir auch in der Arbeit von 
Buu HOI und RATSUMANANGA\ die feststellten, daB Chaulmograol durch 
Hydrierung zwar wirksam bleibt, aber ungiftig wird. 

Dis bisher besprochenen Triglyceride besitzen, im groBen gesehen, 
aIle recht ahnliche Eigenschaften, ob sie nun fest oder fliissig oder salben
artig sind. Sie sind in gleicher Weise verseifbar und emulgierbar, aber 
selbst keine Emulgatoren. Die Mono- und Diglyceride hingegen sind 
selbst Emulgatoren und werden daher an anderer Stelle besprochen. 

Die Ester der hoheren Fettsauren mit niederen einwertigen Alkoholen, 
etwa Athyl- oder Isopropylalkohol, wiederum haben mehr Losungs
mittelcharakter und sind in der Lage, Wollfett zu losen und es in an
genehmer Form, etwa als "Hautfunktionsol", zur Wirkung zu bringen. 
Butylstearat wiederum, ein alter Bestandteil der Kosmetik, wird in 
kleinen Mengen zugefiigt, um Salben weicher zu machen. 

d) Hautfett. 
Immer wieder lesen wir, daB eine Salbe, eine Hautcreme, hautaffine 

Bestandteile enthalt, daB sie dem Hautfett ahnlich zusammengesetzt 

1 Buu HOI u. RATSUMANANGA: Bull. Soc. Chim. bioI. Paris 1941, 459. 
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ist. Der ideale Zustand ware es ja auch, wenn wir mit einer Hautcreme 
oder Salbe die Substanzen der Haut zufiihren konnten, die ihr fehlen, 
also das Hautfett, das durch Wasch- und Emulgierungsmittel, Losungs
mittel, durch mechanischen Abrieb der Haut entzogen wird. Zwei 
Schwierigkeiten stehen dem entgegen. Zunachst kommt das Hautfett 
von innen heraus und durchdringt also nicht nur die obersten, sondern 
auch die tieferen Partien der Haut, die ihrerseits in noch tieferen Schich
ten mit anders zusammengesetzten Depotfetten emulgiert ist. Zum 
andern ist aber die Zusammensetzung dieses Oberhautfettes eines Ge
misches aus Talgdriisenfett, Hornschichtfett, aus niederen Fettsauren 
des SchweiBes und dem Niederschlag der Umwelt (Hautcreme-, Seife
und Waschmittelreste) recht unterschiedlich. Es wurde deshalb bisher 
auch so gut wie nie untersucht, und insbesondere das Fett der Hande, 
der Arme und des Gesichtes, also der Partien, die gecremt und gesalbt 
werden mussen, ist uns recht unbekannt. Das Ziel der Analytiker war 
bisher meist das Lipomfett, Bauchfett, die Fette der subcutanen Ge
webe, die, wenn sie auch von der Ernahrung in geringfugiger Weise be
einfluBt werden, doch im wesentlichen immer weitgehend ahnliche Kon
stanten aufweisen. 

In den alteren Arbeiten finden wir Hinweise auf die Zusammen
setzung in der Habilitationsschrift LINSERSl. Er zeigt, daB der Haut
talg ein Gemenge von Alkoholestern, Olsaureverbindungen und AI
koholen darstellt. UNNA2 unterteilt das Fett in ein Talgfett und ein 
Hornschichtfett und stellt fest, daB das Epidermisfett 120% Wasser 
aufnehmen kann. FREUND3 erwahnt, daB das Zellfett 1,4--2,8% Chole
sterin, das Hornschichtfett 16-19% Cholesterin enthalte. Das Horn
schichtfett enthalt bis 83% Neutralfett (besser ausgedruckt Wachse) 
und bis 36% Unverseifbares. 

Wir haben nun.eingehende Versuche durchgefuhrt, die die Konstan
ten des Fettes klaren sollten, das durch Losungsmittel von den Handen, 
den Armen und dem Gesicht herabgelost; werden kann. Zu Versuchs
personen wurden 12 teils mannliche, teils weibliche gesunde Personen 
zwischen 20 und 40 Jahren herangezogen. Ihnen wurde taglich friih
morgens durch Petrolather Hautfett an den erwahnten Stellen ent
zogen und die gewonnenen Fettmengen, die zwischen 0,1-0,6 g wogen 
(nach mehrmonatigem Sammeln) analysiert. Die Saurezahl des Fettes 
lag zwischen 39 und 62, die Verseifungszahl zwischen 158 und 207, der 
Prozentgehalt an Unverseifbarem zwischen 9 und 35 und die Jodzahl 
der Rohsauren (Bestimmung nach KAUFMANN) zwischen 21 und 36. 1m 
Durchschnitt war die Saurezahl 50, die Verseifungszahl 181, das Un
verseifbare 19,4 und die Jodzahl 28,7. Die groBen Schwankungen sind 
wahrscheinlich hauptsachlich auf auBere Umstande zurUckzufiihren. 
Mehrere der Versuchspersonen wuschen sich mit Seife, eine Person, 
deren Fett eine groBe Jodzahl aufwies, wusch sich das Gesicht taglich 
mit Kolnisch Wasser ab, dessen hochungesattigte atherische Ole die 

1 LINSER: Habil.-Schr. Naumburg 1904; Arch. klin. Med. SO, 201 (1904). 
2 UNNA: Mschr. f. prakt. Dermat. 1907, Nr 8. 
3 FREUND: in TRUTTWIN: Handbuch der Kosmetischen Chemie. 

v. Czetsch·Lindenwald und Schmidt·La Baume, Salben I, 2. Auf!. 2 
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Konstanten sehr wohl beeinflussen konnen, andere wuschen sich mit 
Satina, Praecutan oder cremten sich. Irgendein besonderer EinfluB war 
aber nicht festzustelIen und in dem gesammelten Hautfett waren weder 
besondere Waschmittel- noch Creme-Bestandteile wiederzufinden. Es 
Behlen vielmehr so zu sein, daB z. B. ein Sulfonat zum Teil auf die 
Haut aufzieht, anderseits aber wieder leicht emulgierbare Anteile des 
Hautfettes abemulgiert und entfernt. 

1m AnschluB an diese Versuche wurden aIle Reste des Hautfettes zu 
einer Salbe vereinigt und deren Wasserzahl, welche die abnorme Hohe 
von 548 zeigte, bestimmt. 

Daran anschlieBend wurde ein kunstliches Hautfett aus Olsaure
cholesterinester, Stearylalkohol und Fettsaureglyceriden bergestelIt. 
Dieses Fett hatte eine Wasserzahl von 260, war zum Unterschied yom 
naturlichen Hautfett etwas fester und lieB sich wie dieses sehr leicht in 
die Haut einreiben. 

Weder das natiirliche als Creme aufgestrichene noch das kunst
liche Hautfett haftete aber fester als eine gute Hautcreme. Dies scheiDt 
auch gar nicht notwendig zu sein, denn auch die zahlreicben Hautcremes, 
die keine oder nur wenige Prozente der Inhaltsstofie, die im Hautfett 
vorkommen, enthalten, erfullen ihren Zweck genau so, so daB der Ge
danke naheliegt, daB eine Hautcreme nicht etwa dem Hautfett iiquivalent 
zusammengesetzt sein, sondern nur mit der Haut eine Emulsion bilden 
mu(3. Diese Emulgierung gestattet das Eindringen in die oberen Zell
schichten, die Creme ist auf der Haut eine Fett-in-Haut-Emulsion 
und hat Tiefenwirkung. 

Diese Theorie, daB die Haut eine Emulsion sei, hat viel fiir sich. 
GOODMAN! baut sie alIerdings so weit aus, daB er die gesamte Haut
therapie in seine Ideen einspannt. Ihm zufolge wird die Haut in zwei 
Haupttypen eingeteilt. Der erste ist der Ol-in-Wasser-Emulsionstyp. 
1st nun die Haut eines IndividuuIns von demselben Emulsionstyp 
wie die Seife, so kann die Haut der Seifenemulsion wiederstehen. Viele 
Personen, die die Seife vom Ol-in-Wasser-Emulsionstyp vertragen, rea
gieren auf die unloslichen fettsauren Salze. Der Reiz kann durch 
die physikalischen oder chemischen Eigenschaften der unloslichen Seife 
verursacht werden. 

Als zweiter Hauttyp wird der Wasser-in-Ol-Emulsionstyp angesehen. 
Er vertragt die Ol-in-Wasser-Seifen-Emulsion nicht. Der Ersatz einer 
Ol-in-Wasser-Emulsionsseife durch eine andere Ol-in-Wasser-Emulsions
seife hilft der gereizten Haut nichts. Viele Cremes, die als Ersatz fiir 
Seife dem Ol-in-Wasser-Emulsionstyp angeboten werden, sind eigent
lich nichts anderes als dieselbe Seife in Cremeform. Es ist selbstverstand
lich, daB in solchen Fallen zur Behandlung der umgekehrte Typ heran
gezogen werden muB. 

Der fur den Patient en mit einer Hautkrankheit rezeptierende Arzt 
solI also die Phase der Haut in Betracht ziehen. GOODMAN behauptet 
sogar, daB das Vehikel von groBerer Wichtigkeit sein kann als der 

1 GOODMANN: J. amer. med. Assoc. 1940, 1005. 
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verschriebene aktive Bestandteil. Wenn die fur die Raut verordnete 
Applikation zur Zeit der Anwendung von gleicher Phase wie die Rant 
ist, so kommt es zu keiner Schadigung. Eine Raut in der Ol-in-Wasser
Phase kann z. B. geheilt werden, wenn die Medizinalsalbe in der gleichen 
Phase liegt. Wenn es sich aber ergibt, daB das verordnete Vehikel 
in der der Raut im Zeitpunkt der Anwendung entgegengesetz
ten Phase liegt, so ergeben sich weitere Schwierigkeiten. Lanolin
emulsionen stellen den Wasser-in-Ol-Typ vor. Patienten, die Lanolin 
nicht gut vertragen, soUten fur ihre kranke Raut Ol-in-Wasser-Emul
sionen anwenden, die auf Starkegelen oder Schleimen aufgehaut sind. 
Diese sind mit den Emulsionen der gegenteiligen Phase aquivalent, 
wenn sie mit dem Fett der angegriffenen Rautoberflache in Beruhrung 
treten. 

Diese Theorie verbliifft beim ersten noch unkritischen Lesen und hat 
in ihrer Plastizitat etwas Bestechendes. Rei genauerer Durcharbeit der 
Idee finden wir aber in ihr einen alten Bekannten wieder, allerdings in 
neuem Gewande. Der Ol-in-Wasser-Typ ist nichts anderes als der 
Sebostatiker, der Wasser-Ol-Typ der altbekannte Seborrhoiker. 

Wie dem nun auch sein mag, wie die Worte und Definitionen auch 
gewahlt seien, aIle Salben- und Cremefabriken mochten eine hautfett
artige Masse hersteUen und such en, schon aus werbetechnischen Grunden, 
den Nachweis zu erbringen, daB gerade ihr Produkt hautaffin, ein kunst
liches Rautfett sei. Chemisch ist dies nicht der Fall. Physikalisch, und 
dies scheint das Ausschlaggebende. zu sein, mag es sehr wohl gelingen, 
hautfettartige Produkte zu bereiten. Sie mussen ja nur im Schmelz
pUnkt und in den Emulgatoreigenschaften dem Hautfett ahnlich sein. 
Chemisch dem Rautfett nahe zu kommen, wurde im Vasenol versucht, 
eine Substanz, die allerdings nicht als Salbenkomponente, sondern als 
Bestandteil von Pudern und fertigen Produkten geliefert wird. Es 
schmilzt bei 35°, reizt nicht und wirdnichtranzig. Es besteht aus chole
sterinreichen Wachsalkoholen, die mit Fettsaureestern und Phosphatiden 
versetzt sind. Mit Vaselin bildet Vasenol eine Grundlage, deren WZ. 500 
betragt. 

2. Paraffinkohlenwasserstoffe. 
Unter diesem Kapitel sind olartige, geschmeidig streich bare und feste, 

in der unbelebten Natur vorkommende oder aus ihren Rohstoffen ge
winnbare Produkte zu verstehen. 

1. Olartige Substanzen: 
a) Petroleum, das bekannte Erdoldestillationsprodukt. 
b) Paraffinol, Paraffinum liquidum, aus den iiber 3600 siedenden Anteilen 

des Erdols ·oder der Braunkohlenparaffine durch Destillation und Raffination ge
winnbar. Auch aus Steinkohle kann man ahnliche Produkte gewinnen. 

c) Vaselinol wird aus Rohparaffinen ausgepreBt, es wird in den meisten Biichern 
mit Paraffinol identifiziert, ist aber davon, da es ausschlieBlich ein Erdolprodukt 
darstellt, durch die Helkunft zu unterscheiden. 

2. Salbig geschmeidig streichbare Substanzen: 
a) Vaselinum flavum wird aus den Riickstanden der Petroleumraffination 

gewonnen. 
2* 
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b) Vaselinum album wird aus dem gelben Vaselin durch Entfarben hergestellt. 
c) Ungt. paraffini wird durch Zusammenschmelzen von Paraffinol und festem 

Paraffin, gegebenenfalls unter Zusatz von Wollfett, hergestellt; eine Abart stellt 
das Ungt. durum, das ebenfalls aus festem und fliissigem Paraffin besteht, dar. 

d) Kunstliches Vaselin kann praktisch mit Ungt. paraffini gleichgesetzt werden. 
e) Synthetisches Vaselin wird aus Braunkohlenparaffinen durch Hydrierung 

erzeugt. 
3. Feste Korper: 
a) Paraffinum solidum wird aus Erdolriickstanden oder bei der Braunkohlen 

schwelung und Benzinsynthese gewonnen. 
b) Ceresin ist besonders gereinigter Ozokerit (Erdwachs). 

Petroleum ist ein gutes Mittel gegen tierische Parasiten. VEYRIERES1 

empfiehlt es, gegebenenfalls mit Cumarin parfiimiert, in einer Salbe, 
die 2 Teile mit je I Teil Adeps Lanae und Wachs enthalt. 

ParaHinum liquid. ist ein haufiger Bestandteil der Salben. Der 
Zusatz hat den Zweck, die Praparate geschmeidiger zu machen; auBer
dem wirkt er sich giinstig auf den Preis aus. Ais Tragersubstanz fiir 
Nasenol u. dgl. empfiehlt es sich nicht, da es gelegentlich aspiriert 
werden kann und so bisweilen zu Paraffinpneumonien fiihrt (EIOH
HOLTZ)2. 

GROSSMANN und SIMONS empfehlen Paraffinum liquid. als Zusatz 
zu wasserfreien weichen Salben, die z. B. zur Behandlung von Yer
brennungen dienen sollen, da es nicht ranzig wird. AuBerdem habe es 
epithelisierende Eigenschaften, wie sie das Granugenol Knoll besitze. 
Dazu ist jedoch zu sagen, daB Granugenol kein Paraffinol ist, sondern 
aus besonderen Chargen bestimmter petroleumartiger Erdolfraktionen 
ausgewahlt wird. Es unterscheidet sich prinzipiell vom Paraffinum 
liquid. durch den Besitz von Doppelbindungen, die hier Trager der gra
nulationsanregenden Eigenschaften sind. Paraffinum liquid. solI keine 
Doppelbindungen besitzen, ihm fehlt auch die Heilwirkung. Granu
genol ist ein Medikament, aber keine Salbengrundlage. Paraffinol ist 
eine Salbengrundlage; es ware verfehlt, es irrtiimlich zum heilenden 
Medikament machen zu wollen und damit z. B. eine Granugenpaste 
nachzuahmen. 

VaselinOi steht dem Paraffinum liquid. konsistenzmaBig nahe, ist 
aber diinnfliissiger und nicht so gereinigt wie dieses. SIEBERT4 warnt 
daher, es als Ersatz des Paraff. liquid. zu gebrauchen, zumal es auf der 
Haut und auch subcutan zu Reizungen fiihren kann. 

Paraffine sind geradkettig, die schrnalzigen Parattinkohlenwasserstojje, 
die in den letzten 50 Jahren die wichtigsten Salbengrundlagen geworden 
sind, insbesondere das Yaselin, das sich durch seine groBe Indifferenz 
und praktisch unbeschrankte Haltbarkeit auszeichnet, weisen ver
zweigte Ketten und ringformige Molekiile auf. 

Vaselin wird aus den Erdol~n nach dem Abdunsten der leichtfliich-
tigen Anteile durch Einblasen warmer Luft und Behandlung des schmalz-

1 VEYRllbRES: Rev. franl}. Dermat. 1921), 1. 
a EICHHOLTZ: Lehrbuch der Pharmakologie. Berlin: Springer 1944. 
3 GROSSMANN u. SIMON: Med. Welt 1981), Nr 22. 
4 SIEBERT: Handbuch der Hant- und Geschlechtskrankheiten. 



Paraffinkohlenwasserstoffe. 21 

artigen Ruckstandes mit Sauren und Bleicherden gewonnen und stellt 
eine je nach der Bleichung weiBe, gelbe oder braunliche Masse dar. 
Die Arzneibucher geben verschiedene Reaktionen an, die Vaselin er
sullen muB. Verseifbare Fette, fremde organische St offe , oxydable Sub
ftanzen und Sauren sollen nicht nachweisbar sein. Der Schmelzpunkt 
von 35----45° wurde ohne Zweifel vorgeschrieben, um Vermischungen 
mit festen und flussigen Paraffinen auszuschalten. Mittlerweile kamen 
nun synthetische Sort en heraus, die um 60° schmelzen und dem DAB
Vaselin gleichwertig sind. KERN und CORDESl schlagen daher mit Recht 
vor, die Limitierung des Schmelzpunktes mit 45° fallen zu lassen. 

Die Bestimmung des Flammpunktes ist nur wissenschaftIich von 
Wert, ebenso ist die Viscositat bei 50,60 und 80° fur die Praxis nur von 
beschrankter Bedeutung. Uns interessiert die Knetfahigkeit bei Zimmer
(Verarbeitungs-) Temperatur, nicht irgendeine Viscositat bei hoheren 
Temperaturen. Wertlos sind diese Messungen trotzdem nicht, denn 
KERN und CORDES, die die Viscositat bei verschiedenen Temperaturen 
verglichen, konnten daraus auf die Zusammensetzung Schlusse ziehen. 

UTZ2 hat den Brechungsindex verschiedener Vaselinen untersucht; 
es gelang ihm nicht, damit Resultate zu erzielen, die auf die Zusammen
setzung schlieBen lieBen. 

KERN und CORDES maBen auch die Dielektrizitatskonstanten ver
schiedener Vaselinsorten. Fur die Pharmazie ist dieser Wert unwichtig, 
um so bedeutender fur die Elektroindustrie. 

Die Vorschrift, daB Vaselin keine kornigen oder grob kristallinen An
teile enthalten darf, soIl ebenfalls Streckungsmittel ausschalten. "Tri
chite", feine Kristallnadeln, deren Enden zugespitzt erscheinen, sind 
charakteristisch fur eine gute zahe Vaselinsorte, denn ihr "Netz" 
bedingt erst die Zugigkeit des Vaselins. Die Trichite orientieren sich 
in Richtung des Zuges, der durch Streich en oder Reiben entsteht, ein 
Grund fUr die Schmierwirkung des Vaselins; ZIEGENSPECK3 hat daruber 
eine interessante Arbeit veroffentlicht, die die Untersuchungen mit dem 
Polarisationsmikroskop zusammenfaBt. Er zeigt darin, daB die Trichite 
beim Erstarren des Vaselins parallel zu den Randern der Oberflache und 
groBerer Luftblasen entstehen, so daB sie eine Art Schutzschicht bilden. 

Vaselin wurde von CHESEBROUGH im Jahre 1871 entdeckt, von 
PIFFARD wurde es im Jahre 1876 in New York und kurz danach von 
KAPOSI4 in Europa in die Dermatologie eingefuhrt. Vaselin hat immer 
mehr Bedeutung erlangt, obgleich sowohl dem Dermatologen, der die 
Salben verbraucht, als auch dem Apotheker, der sie herstellt, die Nach
teile des Praparates wohl bekannt sind, so daB das Suchen nach neuen 
und besseren Grundlagen schon verhaltnismaBig fruh einsetzte. So ist 
ZUMBUSCH (zitiert bei RAPP) unter den Dermatologen als Gegner des 

1 KERN u. CORDES: Arch. Pharmaz. 281, 1, 23; ferner CORDES: Diss. Braun
schweig 1940. 

2 UTZ: Sudd. Apoth.-Ztg 61, 152 (1921). 
3 ZIEGENSPECK: Blatter f. Untersuchungs- u. Forschungsinstrumente 1. 6. 1 

(Emil Busch, Rathenow, Hauszeitung). 
4 KAPOSI: Wien. med. Wschr. 1878, 17. 
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Vaselins aufgetreten. Er fiihrt als Beispiel an, daB das Ungt. Diachylon, 
das nach dem DAB 6 mit Vaselin bereitet wird, dem nach der oster
reichischen Pharmakopoe Nr.8 mit Schweinefett hergestellten Praparat 
unterlegen ist. Vaselin vermag die Krusten bei der Ekzembeharidlung 
nicht zu 16sen und. sei auBerdem iiberhaupt bei Ekzemhauten verpont. 
Die deutsche Arzneibuchvorschrift gestattet es daher nicht mehr, die 
genannte Salbe zur Ekzembehandlung heranzuziehen. RAPP glaubt, 
die groBe Verbreitung des Vaselins auf die pharmazeutische Industrie 
zuriickfiihren zu miissen. Deren Salben miissen besonders halt bar sein 
und wiirden deshalb mit Vaselin bereitet. Es muB jedoch darauf hin
gewiesen werden, daB das deutsche Arzneibuch den mit Vaselin her
gestellten Salben den groBten Raum zubilligt und daB auch die Apotheker 
Vaselin fiir die Herstellung von Hausspezialitaten schatzen. 

Das Vaselin wurde auBerdem auf Antrag von Apothekern in das 
DAB aufgenommen. LEFELDl schreibt: "Ob dieses (Schweinefett) nicht 
ganzlich in dem neuen Arzneibuch fehlen k6nnte, und zwar nicht zum 
Schaden der Pharmazie? Ist es doch ein Fett, das sehr zur Ranziditat 
neigt und, wie wir gesehen haben, recht gut zu ersetzen ist." 

Als Nachteil des Vaselins wird yom Dermatologen angefiihrt, daB 
es bisweilen Reizungen verursacht, und zwar wird immer wieder hervor~ 
gehoben, daB das weiBe Vaselin, also das anscheinend reinere Produkt, 
mehr relzt als das gelbe. Die Ursache hierfiir scheint in den Riickstanden 
aus dem Bleichvorgang zu liegen (s. auch MONCORPS S.81). 

Unerwiinscht ist ferner die Eigenschaft, die Poren zu verstopfen, 
so daB die Perspiratio insensibilis an den mit Vaselin bedeckten Haut
stellen, wie ROTHMANN2 mitteilt, um 40-60% gehemmt wird, wogegen 
Zinkpaste nur eine 20-33proz. Behinderung verursacht. Diese un
erwiinschte Eigenschaft muB beriicksichtigt werden, wenn eine Salbe 
auf groBe K6rperpartien aufgetragen werden soIl. Man wird bier echte 
Fette oder Ole oder Emulsionen verwenden, da durch diese Grundlagen 
der Gasaustausch weniger behindert wird und die Gefahr einer Warme
stauung vermieden werden kann. Auch ist die Hautreinigung ausschlieB
lich mit Vaselin oder ahnlichen Produkten nicht empfehlenswert, da sie 
nach OPPENHEIM wie auch nach MATR.A:S zu Schadigungen fiihren kann3 

(Paraffinwarze). 
Rupp<l meint allerdings, daB aIle diese Reizungen nur auf Verunreini

gungen beruhen, die reinen Kohlenwasserstoffe reizen nicht. Dies ist 
bedingt richtig, sie reizen chemisch nicht, wohl aber durch Verstopfung 
der Haut - physikalisch. Davor schiitzt uns keine Reinheitsprobe. 

MEMMESHEIMER5 beschreibt ein Vaselinoderma, das die Form einer 
RIEHLschen Melanose zeigte und auftrat, weil ein nassender Fleck der 
Wange dauernd mit Vaselin behandelt wurde. 

1 LEFELD: Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 27, 191 (1917). 
3 ROTHMANN: Arch. f. Dermat. 131, 549 (1921). 
3 Zit. im Zbl. Hautkrkh. 04, 226; ferner Wien. med. Wschr. 1936, 14, 18. 
4 RuPP: Dtsch. Apoth.-Ztg 1933, Nr 97. 
5 MEMMESHEIMER: Dermat. Wschr. 1937, 40. 
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SOHOOH1 verwandte 12 Jahre lang taglich vaselinhaltige Tuben
brillantine; es traten auf der Kopfhaut blumenkohlahnliche Gewachse 
auf, die immer wiederkehrten und erst beim Weglassen der Brillantine 
verschwanden. Der Verfasser empfiehlt deshalb, bei der Verwendung von 
Vaselin und Brillantine Vorsicht walten zu lassen. 

Manche Nachteile des Vaselins sind in der schlechten Beschaffenheit 
minderwertiger Sorten, die nicht gereinigt, sondern gebleicht sind, zu 
suchen. Je reiner ein Vaselin ist, um so weniger neigt es zum Vergilben 
im Licht (SOHMATOLLA.2). 

Auch in der Kosmetik, in der Vaselin in verschiedenen Cremes ent
halten ist und als Rautnahrstoff u. dgl. bisweilen empfohlen wird, 
mehren sich die Stimmen gegen dieses Produkt, nicht zuletzt, weil die 
Kosmetiker iiber ldiosynkrasien gegen Vaselin fast noch mehr zu klagen 
haben als die Dermatologen. SIMON3 berichtet, daB Reklamationen 
wegen Unvertraglichkeit des Vaselins auch dann noch auftreten, wenn 
der Forderung von SCHWARZ' entsprechend ausschlieBlich DAB 6-Ware 
verwendet wird. Er fiihrt dies auf den Umstand zuriick, daB Cosmetica 
nicht wie Medikamente gelegentlich, sondern tagaus, tagein verwendet 
werden. SOHWARZ5 weist die Rersteller der Cosmetica darauf hin, daB 
vaselinhaltige Cremes iiberall da nicht geeignet sind, wo der Raut 
verlorengegangenes Fett zugesetzt werden solI oder wo Vaselin als Fett
korper die Resorption von Arzneimitteln gewahrleisten solI. Es werde 
wegen seiner leichten Streichbarkeit zwar vom Laien als ideales Fett
mittel bestaunt, eigne sich aber wohl nur als Abschminkmittel. 

Ein weiterer Nachteil des Vaselins, den der Apotheker bei der Ver
arbeitung spiirt, ist die Eigenschaft, nur wenig Wasser aufzunehmen. 
Nach CASPARIS und MEYER6 zeigen die bekanntesten Sorten folgende 
Wasserzahlen: 

Vaselinum f1. Wilburine. .. WZ.15,6 
Vaselinum alb. Wilburine . . ,,12,35 
Vaselinum fl. Br.. . . . . . ,,10,5 
Vaselinum alb. Br. Wilburine. 8,1 
Vaselinum fl. Chesebrough. . ,,9,3 

Die gebrauchlichsten Sorten nehmen danach zwischen 8 und 15 % 
Wasser auf, eine Eigenschaft, die nicht auf den im Vaselin etwa vor
handenen Emulgatoren, sondern ausschlieBlich auf der Viscositat beruht. 
Es bilden sich nur Pseudoemulsionen, worauf schon das mikroskopische 
Bild der Wasser-Vaselin-Verreibung hinweist, das grobe und ungleich
maBige Dispersion zeigt7 (MEYER). Man sieht dies sofort, wenn man die 
Wasserphase farbt. 

Wir mochten daher vorschlagen, daB die Wasserzahl nur zur Be
wertung von Emulsionen herangezogen wird. Sie soIl unseres Erachtens 

1 SCHOCH: Mschr. Krebsbekpfg. 11, 31 (1943). 
2 SCHMATOLLA: Pharmaz. Ztg 1932, Nr 77. 
3 SIlIION: Parfumeur 1934, 25, 496. 
4 SCHWARZ: Parfumeur 1914, 25, 459. 
5 SCHWARZ: Parfumeur 1937, 25, 455. 
6 CASl'ARIS u. MEYER: Pharm. acta helvetica 1930, 11-12; 1936, 1. 
7 MEYER: Diss. Bern 1936. 
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nur mit blau gefarbtem Wasser bestimmt werden. Diese Anfarbung er
moglicht es auf den ersten Blick, echte und Pseudoemulsionen zu unter
scheiden; sie zeigt vor allem, daB Vaselin iiberhaupt kein Wasser bindet, 
sondern es nur anhaften laBt (Oberflachenspannung und Viscositat sind 
die Ursache dieser Erscheinung). Die Wasseraufnahmefahigkeit der Sal
ben darf nur dann therapeutisch genutzt werden, wenn eine echte oder 
Pseudoemulsion vorliegt. 

Da die verschiedensten Emulgatoren zur VerfUgung stehen, fehlt es 
nicht an Versuchen, mit ihrer Hilfe wasseraufnehmendes "Vaselin her
zustellen. Altbekannt ist das Ungt. molle, das seine Wasseraufnahme 
dem Wollfett verdankt. Alle diese Mischungen mit Wollfett und Wasser 
ergeben echte Emulsionen. So bewirkt bereits ein Zusatz von 5% Adeps 
lanae eine Zunahme der WZ. auf 78. Weitere ErhOhung des Wollfett
anteils steigert die Wasseraufnahme nicht im selben Tempo. 

GORIS und LIOT1 empfehlen den Zusatz von 0,5-1 % Cholesterin. 
Diese Beimischung gestattet die ZufUhrung von 10-20% Wasser oder 
Arzneistofflosungen, mit denen es eine hoinogene Salbe bildet. Der 
Preis werde durch den Cholesterinzusatz nicht wesentlich erhoht. 

Cetylalkoholzusatz verbessert die Wasseraufnahmefahigkeit des 
Vaselins ebenfalls. Die hOchste WZ., die um 50 liegt und je nach der 
Vaselinmarke schwankt, ergibt 5proz. Zusatz. 

Cetylalkohol und Wollfett konnen auch gleichzeitig verwendet wer
den. So hat, um die Wasseraufnahmefahigkeit besonders gunstig zu ge
stalten, das Schweizer Arzneibuch das Ungt. cetylicum aufgenommen. 
Es setzt sich aus 4 Teilen Cetylalkohol, 10 Teilen Wollfett und 86 Teilen 
Vaselin alb. zusammen und ergibt je nach dem verwendeten Vaselin 
eine WZ. von 70-U8 (MEYER2 und CASPARIS und MEYERS). Auch mit 
Schleimen, Tragant u. dgl. kann man Vaselin emulgieren. 

WRATSCHKO hat auf einem anderen Weg den Versuch gemacht, ein 
wasserbindendes Vaselin herzustellen4, indem er Glycerin mit Vaselin 
erhitzte. Hierdurch soIl eine Polymerisation ausgelOst werden, durch 
die das so behandelte Vaselin di{l Fahigkeit erhalt, Wasser im Verhaltnis 
2: 1 aufzunehmen. Das derartig praparierte Vaselin ist etwas dunkler 
als das Naturprodukt. Es wird durch diese Behandlung nicht wesent
lich teurer. Das Praparat war bei seiner pharmakologischen PrUfung 
als reizlose Salbengrundlage bestatigt worden, hat sich jedoch bisher 
nicht allgemein durchgesetzt. 

Auchdurch bloBesErhitzen ohne Zusatze sollnach demD.R.P.193599 
die Emulgierfahigkeit verbessert werden. Ein weiterer Weg ist die Be
handlung des Vaselins mit Chloraten. Die Produkte leiten zu den Vaso
genen iiber. 

Hiermit sind die Eigenschaften des Vaselins bearbeitet und die Ver
suche, die Nachteile auszumerzen, besprochen. Es seien der Vollstandig
keit halber noch 2 Patente angefUhrt, die gerade Vaselin als Salben-

1 GORIS u. LIOT: Rep. de Pharmac. 81, 323 (1925). 
2 MEYER: Diss. Bern 1936. 
3 CASPAltIS u. MEYER: Pharm. acta helvetica 1936, Nr 12. 
4 WRATSCRKO: Pharm. Presse 1932, 229. 
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grundlage angeben. Das erste, das D.R.P. 487315, nimmt Vaselin, das 
mit Wasser sich zersetzende Stoffe umhiillt, zur Verarbeitung mit leuch
tenden Metallsalzen wie Strontium-Bisulfid oder Phosphor!? (blau
leuchtend). Der Erfinder versprach sich von derartigen Leuchtsalben 
neuartige therapeutische Effekte. Das Amer. P. 1919055 HiBt VaseIin 
mit UV.-Licht bestrahlen; es werde dadurch vom Medikamententrager 
zum Medikament, werde bactericid, solI strahlende Energien enthalten, 
Wunden zur Heilung bringen und Brandwunden lindern. 

Das Ungt. paraffini, eine Mischung aus festem und fliissigem Pa
raffin, ist indifferent, in seiner Konsistenz aber nicht so halt bar wie 
Vaselin, da das Paraffin darin zur Kristallisation neigt. Es ist auch nicht 
so ziigig wie VaseIin. Es wurde in den letzten J ahren von vielen Dermato
logen bekampft und ist, in der Therapie zuriickgedrangt, aus dem Arznei
buch verschwunden. Der .Arzt stellt bei den mit dieser Grundlage 
hergestellten Bor- und anderen Salben oft Unvertraglichkeitserschei
nungen fest. Auch der Apotheker schatzt es auf Grund seiner Neigung 
zur Entmischung nicht. 1m iibrigen ist nicht nur das Praparat selbst, 
sondern es sind auch die Salben, deren Grundlage Ungt. paraffini dar
stellt, nicht sehr halt bar. So wird die in der engIischen Pharmakopoe 
erwahnte 3 % Phenol enthaltende Paraffinsalbe nach FRANKLINl nach 
langerer Lagerung durch Ausscheidung des Phenols unbrauchbar. Er
setzt man 5 % der Paraffinsalbe durch Schweineschmalz, so tritt diese 
Ausscheidung nicht mehr ein2• 

WINTERNITZ3 erwahnt, daB nach STRAUB Paraffinsalbe in Prothesen 
giftig wirken konne. Nicht einwandfreies Paraffin bewirkt in der Salbe 
Reizungen und Pigmentierung der Raut (JESSNER). Es wird weder 
durch die Haut hindurch noch im Gewebe z. B. als Prothese resorbiert. 
RAPP, der seine groBen Erfahrungen und die Beobachtungen der Derma
tologischen Klinik in Miinchen in der schon mehrmals zitierten Schrift 
niedergelegt hat, betont ausdriicklich, daB nach ZUMBUSCH das Ungt. 
paraffini mit Abstand die schlechteste aller Salbengrundlagen sei. Als 
Abschminkmittel, ferner als Massagesalbe wird es seinen Platz behalten 
und solI ihn auch behaupten. Als Salbe im dermatologischen Sinne bleibt 
es vollkommen hautfremd und kann der Haut - selbst wenn man es 
durch einen Emulgator eindringbar macht - hochstens mechanisch 
durch Entspannung niitzen. Ein so emulgierfahig "hydrophil" (wie 
man friiher sagte) gemachtes Ungt. paraffini ist daher in manchen Fallen 
als Medikamententrager brauchbar. Einen Ersatz des Hautfettes stellt 
eine derartige Zubereitung aus Paraffinsalbe und 5% Cholesterinen nicht 
dar. UNNA4, der die Mischung als "ein dem Hautfett moglichst adaquates 
sauerstoffhaltiges Fett" als die ideale Salbengrundlage schlechtweg be
zeichnet, geht mit dieser Ansicht zu weit. 

Eine neue Indikation fUr Paraffinsalben ist vor einigen Jahren auf-
getaucht, namlich die Erzeugung von SchweiB oder Hyperamie. Nach 

1 FRANKLIN: Pharm. J. 113, 656 (1924). 
2 Pharmaz. Z.halle Dtschld 66, 374 (1925). 
3 WINTERNITZ: Handbuch del' Haut- und Geschlechtskrankheiten I) (1), 657. 
4 UNNA: TRUTTWIN: Handbuch del' kosmetischen Chemie 2. Auf I., S.159. 
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der engl. Patentanmeldung der Cutasy Laboratories Inc. iiberzieht 
man zur Reilung von ErkaItungen die Raut mit einem Gemisch von 
45-70% Mineralol und 30-55% eines Vaselin-Paraffin-Gemisches. 
Das Gemisch erzeugt auf der Raut einen Film, der infolge geringer 
Viscositat und niedriger Oberflachenspannung die SchweiBtropfchen 
durchlaBt, sich aber sogleich wieder schlieBt. Wird .nun der mit der
artigen Uberziigen versehene Korper einer leicht erhohten Temperatur 
ausgesetzt, die aber normalerweise die SchweiBbildung noch nicht in 
Gang bringt, so tritt, vermutlich durch einen auf die SchweiBdriisen 
ausgeiibten Reiz, eine erhohte SchweiBabsonderung ein. Das Verfahren 
vermeide somit den Gebrauch von schweiBtreibenden Drogen und 
mache den Gebrauch von tiirkischen Badern unnotig. Erwahnt sei 
noch, daB derselbe Effekt, weml er iiberhaupt angestrebt werden solite, 
auch mit einer viscosen hochschmelzenden Vaseline erzielt werden kann. 

In der Dtsch. Apoth.-Ztg 1938, 1541 wird Montanwachs in Mischung 
mit Ceresin und VaseliniH 4:3:13 oder mit Glycerin aa 6, calc. Soda 0,6, 
Wasser 40 und Marseiller Seife 0,25 empfohlen. Die Salben sehen gut 
aus, werden aber bei genauer Priifung kaum besser abschneiden als 
Paraffinsalben, oder sie sind alkalisch, ein Umstand, der nicht immer 
erwiinscht ist. 

In manchen Falien wird Vaselin mit fest em Paraffin gestreckt, um 
die Viscositat und den Schmelzpunkt hinaufzudriicken. Analytisch ist 
solchen Mischungen schwer beizukommen. Anhaltspunkte gibt nach 
KEDVESSyl die Armani-Rodano-Reaktion, derzufolge 1 g der Priif
substanz in einer Mischung von gleichen Mengen absolutem Alkohol und 
Benzol gelost wird. Der Bodensatz ist proportional dem Paraffinanteil. 

Die sog. kiinstlichen Vaselinsorten werden in Friedenszeiten abge
lehnt, da sie immer wieder Reizungen verursachen. Sie sind aber in 
Kriegszeiten notig und haben etwa folgende mehr oder weniger ab
geanderte Zusammensetzung: 

Rp. Ceresin 15-25 Teile 
Vaselinol 75-85 Teile. 

Die Mischungen, die dem Ungt. paraffini nahestehen, sind nicht so 
ziigig und vis cos wie Vaselin, sondern immer mehr oder weniger kurz. 
Vaselinartige Salbengrundlagenerhiilt man nach dem Amer. P.2133412 
aus Wachs oder Paraffin, MineralOl und 5-10 % eines plastischen Iso
butylenpolymerisates. 

Das synthetische Vaselin (D.R.P. 713627), das erstmalig in der ersten 
Auflage beschrieben und in die Versuche einbezogen wurde, darf nicht 
mit dem kiinstlichen Vaselin verwechselt werden. Es unterscheidet sich 
vom Vaselin DAB 6 durch seinen Ursprung, denn es wird nicht aus 
Petroleumriickstanden, sondern aus Produkten der Braunkohlendestilla
tion hergestellt. Es iibertrifft im Erfiillen der Reinheitsforderungen des 
Arzneibuches das beste weiBe Vaselin und ist ihm in bezug auf seine 
Reizlosigkeit nicht nur gleichwertig, sondern sogar iiberlegen. Es hat 
jedoch einen hOheren Schmelzpunkt (Fp. 56-62°). Seine Eigenschaften 

1 KEDVESSY: Ber. ung. pharmaz. Ges. 18, 93 (1942). 
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wurden eingehend von KAISER und DRAXLI beschrieben. Es vergilbt 
an Licht und Luft weitaus langsamer als Vaselinum album und erfiillt 
so nach SCHMA.TOLLA2 ein weiteres Kriterium del' Reinheit. 1m Augen
blick ist das synthetische Vaselin noch kein Randelsprodukt, es kann 
abel' jederzeit ein solches werden, wenn die Disposition del' Rohstoffe 
dieses gestattet. Rochschmelzendes Vaselin, wie das eben beschriebene, 
darf zur Rerstellung offizineller Salben nicht verwendet werden, es sei 
denn im Einverstandnis mit dem Arzt. Auch das Verschneiden mit 
Paraffinol ist unstatthaft. Derartige Produkte sollen sich auf del' Raut 
teilen und geben zu Beanstandungen AnlaB. BRANDRup3 wie auch 
FEIST4 streichen solche Mischungen auf unglasierte Tonteller odeI' Leder 
und schlieBen aus dem Verhalten dieses Aufstriches auf die Qualitat 
del' Vaselinen. KERN und CORDES (loc. cit) wei sen darauf hin, daB auch 
allerbeste Sorten sich teilen konnen, und warnen VOl' Anlegung eines 
iiberstrengen MaBstabes. 

Wir selbst haben bei manchen synthetischen Vaselinsorten, die sich 
zum Unterschied von anderen bei diesen Versuchen zum Teil trennten 
(das Verhalten ist weitgehend vom Ausgangsmaterial abhangig), iill 
klinischen Versuch nie eine nachteiligere Wirkung gesehen. Dies ist ja 
natiirlich, denn nach UNNA solI eine Salbe ja sogar aus hoch und nieder
schmelzenden Anteilen bestehen t 

Epithelan (Orbis-Werk, Braunschweig) ist nach WINTERNITZ5 
ein mit amorphem Kohlenstoff angereichertes Naturvaselin vom Fp. 42°. 
Es dient als Reilmittel bei Verbrennungen. 

Paraffinum solidum und Ceresin dienen vorwiegend zur Versteifung 
allzu fliissiger Salben und zur Erhohung des Schmelzpunktes, da sie 
erst iiber 50° fliissig werden. Fiir sich allein hatte das Paraffin voriiber
gehend eine ziemlich groBe Verwendung in den sog. Paraffinpackungen 
(Ambrine, Parapak u. a.). Man glaubte, damit del' Raut hohe Tem
peraturen zumuten zu konnen, und versuchte, auch medikamentCise Zu
satze aus diesen Packungen in den Korper iibergehen zu lassen. Es hat 
sich abel' durch die Untersuchungen von LAMPERT6 herausgestellt, daB 
das fliissige Paraffin, auf die Raut aufgetragen, auf diesel' schnell eine 
feste warmeisolierende Scbicht bildet. Das Vertragen von 80° und 
mehr ist deshalb nul' scheinbar. An del' Raut sind diese Temperaturen 
nul' kurze Zeit anzutreffen, und die Paraffinpackung wirkt nicht andel'S 
als eine Warmestauung, die man auch auf anderem, oft bequemerem 
Weg erreichen kann. 

Ceresin und Ozokerit k6nnen ebenfalls als Salbengrundlagen ver
wendet werden. KERN7 und SCHMA.TOLLA8 haben sich dafiir schon VOl' 
Jahren eingesetzt. Ceresinfettgemische konnen allerdings zu groBen 

1 KAISER u. DRAXL: sudd. Apoth.-Ztg 1939, 47; 1939, 481. 
2 SCHMATOLLA: Pharmaz. Ztg 1932, 727. 
3 BRANDRUP: Dtsch. Apoth.-Ztg 1930, 54; 1933, 993. 
4 FEIST: Dtsch. Apoth.-Ztg 1937, 303. 
5 WINTERNITZ: in Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
6 LAMPERT: Dtsch. med. Wschr. 1930, 2084. 
7 KERN: Pharmaz. Ztg 82, 28 (1937). 
8 SCHMATOLLA: Pharmaz. Ztg 82 35 (1937). 
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Enttauschungen fiihren, so daB Versuche am Platze sind. Die beiden 
Stoffe sind namlich ineinander nur im fliissigen Zustand loslich; Unter 
seinem Schmelzpunkt erstarrt Ceresin und bildet ein Geriist, in dem das 
Fett ,,"SChwebt". Ein System entsteht, das wie bei Bienenwaben die 
fliissigere Phase tragt; verarbeitet man es, so zerstort man das Geriist, 
und der Bau stiirzt ein. 

Astrolatum wurde von JANISTYN 1 beschrieben. Es ist eine neue 
Vaselinsorte, die bei 61" schmilzt und den Arzneibuchforderungen ent
sprechen solI, eine Feststellung, die beim Fp. nicht zutrifft. Es wird von 
den Ceresinwerken, Weiskirchen/Taunus, hergestellt und ist 
auBerlich ein ziemlich festes, etwas kurzes Vaselin, das in der Kosmetik 
verwendet wird. 

Zusammentassend ist zu sagen, daB die Paraffinkohlenwasserstoffe 
entweder zur Konsistenzanderung der Salben dienen oder selbst Salben
grundlagen sind. Sie sind, wie die Praxis und Versuche zeigten, in ge
wissem Grade geeignet, das durch irgendeine therapeutische MaBnahme 
oder durch Waschen entfernte Hautfett zu ersetzen, he.ften ohne Zusatze 
aber schlecht auf der Haut und geben inkorporierte wasserlOsliche Me
dikamente meist nur schwer abo Ollosliche Praparate werden mittels 
Vaselin durch die gesunde und kranke Haut in geniigender Menge zur 
Resorption gebracht, doch empfiehlt sich die Verwendung der Paraffin
kohlenwasserstoffe in diesen Fallen im allgemeinen nicht immer, da 
durch sie der Gasaustausch der Haut behindert wird, die Poren verklebt 
werden und Reizungen entstehen konnen. 

Das Vaselin und das Ungt. paraffini, das als Massagesalbe sehr ge
schatzt wird, sind billige Salbengrundlagen, insbesondere fiir wasser
haltige Emulsionssalben, die durch Zusatz des gerade empfehlens
wertesten Emulgators jederzeit einfach hergestellt werden konnen. In 
manchen Fallen, in denen der Preis den Ausschlag gibt, insbesondere in 
der billigen Kosmetik, werden sie nicht zu verdrangen sein. In der Der
matologie, wo Kranke behandelt werden, muG das Beste gerade gut genug 
sein. Wir miissen hier in vielen Fallen auf andere Grundlagen zuriick
greifen, seien es hydrierte Ole, synthetische Produkte oder Wachse. 
Dieser vielleicht etwas strenge Standpunkt muB in Kriegs- und Not
zeiten weitgehend gemildert werden, denn in solchen Fallen stehen diese 
Grundlagen gar nicht zur Verfiigung. Da miissen wir uns mit den undefi
niertesten Produkten begniigen und lernen die Haut als ungeheuer re
sistentes Objekt in einem GroBversuch kennen. Uberblickt man die 
zahlreichen Paraffine und Ozokerite und Produkte, die Fett- bzw. Wachs
charakter haben, evtl. aus dunklen Quellen stammen und von Laien, 
ohne daB auch nur die chemischen Konstanten bekannt sind, ohne jede 
klinische Vorpriifung in Cremes - oft noch dazu falsch - eingesetzt 
werden, so kann man den Hautzellen, die das alles oder doch fast alles 
vertragen, nur hochste Bewunderung zollen. Da werden doch von dieser 
oder jener Firma Tausende von Dosen in primitivsten Waschkiichen 
zusammengesotten, anders kann man eine solche Manipulation nicht 

1 JANISTYN: Dtsch. Parfiimerie-Ztg 1933, 5. 
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nennen, verkauft und vom Publikum verwendet. Ja, sie werden sogar, 
wenn nicht gar zu grobe Schnitzer gemacht werden oder Bakterienkultu· 
ren mitverwendet wurden, vertragen und erfiillen ihren Zweck, zu 
fetten. Ja, dariiber hinaus haben ganz primitive Mittel sogar noch 
Heilwirkung. SAINZ DE Aul hat z. B. Schmierole der Autoindustrie 
mit best em Erfolg als Perubalsam- bzw. Granugenolersatz empfohlen. 
In solchen Zeit en muB man derartige Produkte wohl zulassen, sofern sie 
vertraglich sind. Der Unfug, derartige Mischungen zum Patent einzu
reichen, muB aber, als dem Ansehen des D.R.P. abtraglich, von der All
gemeinheit aufs scharfste bekampft werden. 

Erwahnt sei noch, daB nach H. HARTWIG2 Vaselin die Wundheilung 
hemmt. Lanolin hat diese Eigenschaft in geringerem Grad, noch weniger 
Ungt.leniens. Am Kranken verwischten sich die Resultate, so daB bei 
keiner der gepriiften Grundlagen von einer Verzogerung der Heilung ge
sprochen werden kann. 

3. Emulsionen. 
a) Einteilung. 

Reine Fette und Kohlenwasserstoffe nehmen nur wenig Wasser in 
sich auf. Will man wasserhaltige Salben herstellen - sei es, um wasser
lOsliche Medikamente einzuflihren, sei es, um die wasserhaltigen Salben 
selbst als Therapeuticum zu verwenden -, so miissen, wie schon mehr
fach besprochen, Emulgatoren die Wasseraufnahmefahigkeit erhohen; 
man muB Emulsionen von einer der Typen, 

Emulsionen 

--------------QI/Wasser-Mischtypen- Wasser/Ql 

/~ /~ 
Echt.e Unechte Echte Unechte 

die noch getrennt besprochen werden, herstellen. AIle diese Typen sind 
sowohl dem Apotheker als auch dem Kosmetiker bekannt. Insbesondere 
letztere stellen fiir ihre Cremes fast nur Emulsionen her, da sie oft billiger 
und hoheren Temperaturen gegeniiber unempfindlicher sind und leicht 
in die Haut eindringen. So schmilzt z. B. Vaselin bei etwa 40°; eine 
gut verarbeitete Vaselinemulsion kann, wie STAHL3 erwahnt, noch bei 
60° cremeartig sein. MONCORPS sowie BERNHARD und STRAUCH; LIESE
GANG, CLAYTON, LANGMUIR-HARKINS, RAPP u. a. haben fiihrend zur 
Klarung des Emulsionsvorganges beigetragen. Ohne deren Arbeiten 
bestande heute noch keine Klarheit. 

Die Einteilung in Wasser-in-Ol- und OI-in.Wasser-Emulsionen be
friedigt den Apotheker und denArzt, die Trennung in mechanische und 
chemische Emulsionen, die WINTER in seinem Handbuch vornimmt, ist 

1 SAINZ DE AJA: Medicina (Madrid) 9, 205 (1941). 
2 HARTWIG, H.: Diss. Frankfurt a. M. 
3 STAHL: Parfumeur 1934, 31. 
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unklarer, da mehr Vbergange vorhanden sind. Er versteht unter ersteren 
meist Wasser-in-Ol-Emulsionen und unter letzteren Ol-in-Wasser
Verarbeitungen, die unter Zuhilfenahme von Seifen del' emulgierten 
Fette zustande gekommen sind. 

Die Wasser-in-Ol-Emulsion besteht aus Wassertropfchen, die in 01 
suspendiert sind. 01 ist hier die auBere zusammenhangende Phase, man 
kann solche Emulsionen mit 01 verdiinnen. Die Ol-in-Wasser-Emulsion 
besteht aus Oltropfchen im waBrigen Medium,. das Wasser stellt die 
auBere Phase dar; derartige Emulsionen konnen mit Wasser verdiinnt 
werden und dicken durch Verdunstung des Wassers bei unsachgemaBer 
Lagerung ein. 

Welche Emulsion entsteht, hangt vom Emulgator und teilweise von 
der Technik der Herstellung abo 1m allgemeinen kann man als Regel 
(BANCROFT) anfiihren, daB fettlOsliche Emulgatoren Wasser-in-Ol- und 
wasserlosliche Emulgatoren Ol-in-Wasser-Emulsionen liefern (siehe fol
gende Tabelle !). 

Ol-in-Wasser-Emulsionen sind abwaschbar. Wasser-in-Ol-Emulsionen 
verhalten sich beim Waschen so wie die Fette, die ihnen als Grundlage 
dienen. 

Tabelle 2. Emulgatoren, Konzentrate und fertige Emulsionen. 

OZ-in- Wa8ser-Typ 

-1 111 I 
I Lecithin 

-I 
Schleime Polysaccharide 
Physiol Tylose I 

Sterine Tragant Pektine 
Cydonia 
Carraghen 
Gummi 

'--, ----ill ~I ---., 
Cholesterin Wollfett 

I 
EiweiB 

u.dessen 
Abbau

produkte 

("Oxy"-, "Meta"-, (Cholesterin-
"Iso" -) ester) 

Stearate 
Partialglyceride 
Lanettewachs N 
Cefatin 
Emulgade 
Sap amine 
Sulfonate 
Tegin 
Seifen 

-I _I 

Almecerin 
Aquaphil 
Borocerin 
Eucerin 
Eumolloin 
Hydrocerin 
Mitin 

Wasser-in-OZ-Typ 

III 
Alkohole u. Wachse I II ~ 
I I 

Cetylalkohol Reduzierte Oxyamin-
Diole Harze u. a. Konden-

Emulsions- sations-
verbesserer produkte, 

Tegol 

Protegin 
Salbengrundlage Riedel 

b) Erkennungsmoglichkeiten. 

Therapeutisch sind zwischen den einzelnen Emulsionstypen groBe 
Unterschiede festzustellen. Ein wasserlosliches Medikament wird, wenn 
die waBrige Phase von Fett umschlossen ist, ganz andel's wirken, als 
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wenn es in der auBeren Phase enthalten ist, und umgekehrt werden 
andere Effekte beim 6116slichen Medikament zu erzielen sein. Es ist 
daher n6tig, daB man bei der Rerstellung bzw. Verordnung einer Salbe 
tiber das Wesen der Emulsionstypen unterrichtet ist. Bei fertigen Emul
sionen kann die Frage nach dem vorliegenden Typ auftauchen. Man 
bestimmt ihn 

1. durch die Indicatormethode. Man nimmt einen wasser- oder einen 
6lloslichen Farbstoff und legt ihn auf die Oberflache der Emulsion. 
Randelt es sich um eine Wasser-in-Ol-Emulsion, ist also die OIphase 
auBen, so dringt der ollosliche Farbstoff (z. B. Sudan) ein; ist dagegen die 
waBrige Phase auBen, so dringt der wasserlosliche Farbstoff (z. B. 
Methylenblau) ein. 

2. Tropfenverdunnungsmethode. Ein Tropfen der Emulsion, in Was
ser gebracht, breitet sich aus, sofern die auBere Phase der Emulsion 
Wasser war bzw. umgekehrt, er breitet sich in 01 aus, wenn die auBere 
Phase 01 war. Die Methode ist beschrankt anwendbar, sie eignet sich 
meist nur fiir fliissige Praparate. Bei Anwesenheit von Schleimen als 
Emulgatoren, z. B. von Tragant oder Tylose, verwischen sich die Re
sultate besonders bei festeren Salben, da diese der Verdiinnung mit 
Wasser einen Widerstand entgegensetzen. Stearat- und sonstige Seifen
cremes sind seifig; man kann sie sofort erkennen, wenn man sie ZUp:l 

Randewaschen verwendet und damit dieselben Erfolge wie mit einer 
Seife erzielt. 

3. durch die elektrische Leitfiihigkeitsmethode, 1st die auBere Phase 
Wasser, so wird die Leitfahigkeit insbesondere dann erh6ht, wenn 
Elektrolyte zugefiigt werden. 

4. Filterpapiermethode1• Etwa 1 g der zu priifenden Emulsion wird 
auf Filtrierpapier locker aufgestrichen. Eine Ol-in-Wasser-Emulsion 
zeigt nach einigen Stunden einen breiten nassen Rand um die auf
gestrichene Stelle herum, eine Wasser-in-Ol-Emulsion entweder iiber
haupt keinen oder nur einen ganz schmalen feuchten Streifen. 

Mischtypen sind nur im Mikroskop nach vorausgegangener Farbung 
zu erkennen. 

c) Wasser-in-Ol·Emulsionen. 

Die Wasser-in-Ol-Emulsioncn sind in der Therapie und Kosmetik 
weitverbreitet, da sie bedeutende Vorteile, wie groBere Eindringungstiefe, 
vor den Fetten und Kohlenwasserstoffen besitzen. Sie lassen wasser
losliche Medikamente zwar langsam, aber in sehr feiner Verteilung 
zur Wirkung kommen und dringen in die Raut gut ein. Geeignete 
Emulgatoren stehen in groBer Auswahl zur Verfiigung, ihre Verwen
dung ist seit langem bekannt, so daB technisch bedeutende Erfah
rungen vorliegen. Ferner liegt das Rautfett der unteren Schichten 
auch in Form von Wasser-in-Ol-Emulsionen vor; diese Form entspricht 

1 EHRFELD: Diss. Miinchen 1929. 
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daher den physiologischen Bedingungen, die man an eine Hautpflege
salbe stellt, nach JAGER1 am ehesten. 

Die Stabilitat der echten Wasser-in-Ol-Emulsionen ist bedeutend. 
Lanolin ist gegen Entmischung resistenter als z. B. die in einem eigenen 
Kapitel gesondert besprochenen Kiihlsalben, die Pseudoemulsionen dar
stellen. 

Die verbreitetsten Emulgatoren der Wasser-in-Ol-Gruppe sind Sterine, 
insbesondere Cholesterin und dessen Derivate, also Substanzen, deren 
sich die Natur selbst bedient, denn das Hautfett enthalt relativ groBe 
Mengen freien und kleinere Mengen veresterten Cholesterins in der 
Gesamtmenge von 16-19% (UNNA zit. bei STABL2). 

Cholesterin selbst eignet sich als Emulgator zur Herstellung wasser
reicher Salben, ist aber teuer. Ein Zusatz von 10% geniigt, um nach 
SIEDLER3 dem Adeps suillus eine Wasseraufnahmefahigkeit von 218% 
zu verleihen. Ungt. cereum nimmt infolge des Zusatzes 214% Wasser 
auf, und selbst Ungt. paraffini noch 219%. Die ohnehin schon be
deutende Wasseraufnahmefahigkeit des Adeps lanae wird durch Chole
sterinzusatz nicht erhoht, die gut en sonstigen Eigenschaften jedoch 
weiter verbessert. In vielen Fallen wird die Beifiigung von 3% geniigen; 
sie ergibt bei Vaselin eine Salbenbasis, die ihr Gewicht an Wasser auf
nimmt, also eine WZ. von 100. 

Eingehend haben JOHNSTON und LEE4 iiber derartige Salben berich
tet. Sie loben besonders eine Salbe aus 5 g Cholesterin, 20 g Wolliett, 
45 g Vaselin, 25 g Walrat und 5 g Bienenwachs. Man schmilzt diese 
Masse bei 50° und emulgiert sie mit Wasser von gleicher Temperatur. Sie 
nimmt mehrere 100 % Wasser auf und halt es dank des Wachses und 
Walrats auch fest. 

In der Literatur finden sich immer noch Angaben, daB diese oder 
jene Salbe Meta- oder Oxycholesterin enthalte. Nach MORS5 ist das 
erstere nur ein unreines Cholesterin, das zweite Produkt kann ebenso
wenig als ein definierter chemischer Korper erkannt werden. Oxydation 
des Cholesterins wiirde dessen Emulgatoreigenschaften zudem herab
setzen. Isocholesterin ist ein Agnosterin-Lanosterin-Gemisch, das LIF
SCHUTZ Oxycholestenol (D.R.P. 485198) nannte. Es ist kein Emulgator! 
Andere Sterine, insbesondere Phytosterine, die aus dem Tallol isoliert 
werden konnen, wirken ahnlich giinstig und sind in Mengen von 2-3 % 
zugesetzt (Schwed. P. 80941) als Salbenemulgatoren (Wasser-Ol) 
brauchbar. JANISTYN6 hat in einer Reihe von Versuchen zahlreiche 
Sterine geprUft und festgestellt, daB insbesondere diejenigen, die durch 
Digitonin gefallt werden konnen, Emulgatoren sind. !hre Wirkung 
wird durch Zusatz von Alkoholen, wie etwa Cetylalkohol, und Fett
bzw. Wachssaureestern verstarkt; sie ist bei ungesattigten Sterinen aus-

1 JAGER: Die rauhe Haut. Hippokrates 8, 449 (1937). 
2 UNNA: Zit. bei STAHL: Seifensieder-Ztg 1935, 43. 
3 SIEDLER: Pharmaz. Ztg 77, 1219 (1932). 
<I JOHNSTON u. LEE: Drug Cosmet. Ind. 1940, 2, 199. 
6 MORS: Angew. Chem. 1939, 2, 64; Fette u. Seifen 1938, 2. 
6 JANISTYN: Fette u. Seifen 1940, 9; Seifensieder-Ztg 68, 173 (1941). 
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gepragter als bei gesattigten. Durch Zusatze von Cholesterinestern zu 
freiem Cholesterin wird die WZ. weiter auBerordentlich erhoht (POWER, 
LEUSH und WALKERl). (Wie weiter oben angegeben, hat SIEDLER das 
Gegenteil gefunden.) 

Das ungereinigte, den Griechen schon bekannte Wollfett fand urn 
1880 neuerdings Verbreitung unter"dem alten Namen Oesypus; es war 
dunkelbraun schmierig und iibelriechend, solI aber nach mE, TXNZER, 
RUGE, BERLINER, ROSENTHAL u. a. therapeutisch ausgezeichnet ge· 
wirkt haben, war billig und reizlos. Die daraus bereiteten Salb'tlD wurden 
besser und langer vertragen als andere. Mit Amylum und Zinkoxyd 
sei es bei Ekzemen geradezu ein Specificum2 gewesen. Mit Zinkoxyd 
und fettem 01 vermischt findet es als Pasta Oesypi noch heute hier und 
da Liebhaber. 

Das gereinigte Wollfett bzw. dessen wasserhaltige Emulsionsform, 
das Lanolin, wurde von LIEBREICH3 in die Therapie eingefiihrt, da es 
halt barer als die damals' bekannten Glyceride war und im Gegensatz 
zu Vaselin die zugefiigten Medikamente beim Eindringen in die Raut 
nicht behindert. W ollfett, Adeps lanae, ist heute noch der wichtigste 
Emulgator und bis zum gewissen Grade ein Inlandsprodukt4• Es besteht 
nach HENK5 aus einem Gemisch der Ester von Butter., Isovalerian., 
Capron., 01., Palmitin· und Cerotinsaure und moglicherweise aus 
Karnaubasaureestern des Cholesterins sowie hoheren Alkoholen, darun· 
ter Cerylalkohol, Karnaubylalkohol (ca. 3--4% unverseifbares freies 
Cholesterin). Weitere Bestandteile sind die neu entdeckten (KUWATA 
und KATUN0 6) Lanooctadecylalkohol mit 18 und Lanylalkohol mit 21 C· 
At omen. Man hielt es fUr auBerordentlich haltbar; so betont WINTER, 
daB es iiberhaupt nicht ranzig werde. Leider ,trifft dies nicht in dem er· 
warteten AusmaB immer und iiberall zu. Insbesondere an Licht und 
Luft verdoppelt sich die Ranziditat im Laufe eines Jahres. Seine leicht 
spaltbaren niederen Ester bedingen den bald eintretenden Geruch, die 
hohe Jodzahl zeigt den ungesattigten Charakter mancher Bestandteile, 
die ihrerseits die Klebrigkeit verursachen, an. Es laBt sich unter Druck 
mit Laugen verseifen. Aus den Autoklavenriickstanden kann man dann 
die Seifen nach einem neuen von KEUTGEN7 beschriebenen Verfahren 
als Kalksalze unter Wasserzusatz ausfallen. Die Alkohole werden mit· 
gerissen und aus dem getrockneten Riickstand mit Aceton ausgezogen. 
Die Alkohole sind dann ein Salbenzusatz von gut emulgierender Wir· 
kung und die Seifen als K· oder Na·Salze zu Waschzwecken brauchbar. 
Man gewinnt auf diese Weise oder durch Destillation einerseits aIle als 
Emulgatoren brauchbaren Substanzen und anderseits zusatzlich Wasch· 
mittel, so daB die Aufspaltung des W ollfettes rationeller erscheint als die 
Verwendung des Rohproduktes. 

1 POWER, LEuSH 1.1. WALKER: J. amer. pharmaceut. Assoc. 29, 1 (1940). 
2 RUGE: Mschr. prakt. Dermat. 23. 
3 LIEBREICH: Berl. klin. Wschr. 1885, 47. 
4 Pharmaz. Ztg 1936, 96. 
5 HENK: Fette u. Seifen 1939, 12, 751. 
6 KUWATA U.KATUNO: J. Soc. chem. Ind. Japan Suppl.·Band41, 227B (1938). 
7 KEUTGEN: Chern. Ztg 64, 409 (1940). 

v, Czetsch·Lindenwald nnd Schmidt·La Banme, Salben I, 2. AnfL 3 
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Nach dem jap. Patent 128431 laBt sich Wollfett zu einem farblosen 
Produkt hydrieren. Leider steht uns dieses Erzeugnis nicht zur Ver
fiigung, so daB wir damit keine Versuche anstellen konnten. Es ist an
zunehmen, daB durch die Absattigung die Emulgierkraft vernichtet wird. 

Wollfettsalben verandern beim Lagern Ag-, AI-, Hg- und Pb-Salze 
teilweise durch Reduktion zu Metallen, die sich wiederum mit dem Fett 
zu Pflastern (MetaUseifen) verbinden. Dasselbe gilt fUr ZnO. Dieser 
Nachteil zwingt uns, die genannten MetaUsalze mit Wollfett nicht auf 
Lager zu halten, sondern derartige Salben frisch herzustellen. Hierzu 
kommt noch, daB gelegentlich Dberempfindlichkeit beobachtet wird1 • 

Trotzdem ist es einer der wenigen Emulgatoren, die den Wasser-Ol-Typ 
ergeben und Zusatze aller PH"Abstimmungen ohne Zersetzung vertragen_ 

Die Wasseraufnahmefahigkeit des Wollfettes ist eine rein passive, 
das Wasser muB eingearbeitet werden. Adeps lanae ist kein Schwamm,. 
der etwa Wasser aufsaugt. So selbstverstandlich dies ist, so muB doch 
darauf hingewiesen werden, da die Eigenschaft auch in wissenschaft
lichen Arbeiten miBverstanden wird und Angaben, denen zufolge das 
Wollfett Wasser aus der Haut herauszieht und aufnimmt, keineswegs 
selten sind. 

Salben, die Wollfett als Emulgator enthalten, sind in allen Landern 
offizinell. Das DAB 6 fiihrt Lanolin und Ungt. moUe an. Die neue 
belgische Pharmakopoe hat eine Mischung von Vaselin und Adeps lanae aa 
als Ungt. simplex eingefiihrt. In den Lehrbiichern wird die Bezeichnung 
Lanolin oft mit Adeps lanae gleichgestellt. Um Verwechslungen zu 
vermeiden, wollen wir das wasserfreie W ollfett Adeps lanae, das wasser
haltige dagegen Lanolin nennen. Der Name Lanolin anhydric. ist voll
kommen abzulehnen. 

Insbesondere das Lanolin hat nicht immer zu Recht seinen guten 
Ruf als resorptionsfordernde Substanz. So solI nach der Chem. Umsch. 
27, 54 (1920) Jod aus Lanolin so schnell resorbiert werden, daB es schon 
30 Minuten nach dem Aufstreichen und Einreiben der Salbe nachzu
weisen sei. 

Lanolin und Ungt. molle bereitet man am zweckmaBigsten selbst, 
denn die im Handel erhaltlichen Verarbeitungen enthalten, wenn sie 
nicht von ersten Firmen stammen, vielfach mehr Wasser, als die Arznei
biicher vorschreiben. So fand MAYER2, daB bei Lanolin statt 20% 
Wasser 22-46% zugefiigt war. Ungt. moUe enthielt statt 10% Wasser 
12-21 %. 

Man kann natiirlich auch Wollfett und Cholesterin gleichzeitig ver
wenden. LINDEMARK3 schlagt eine solche Mischung, die 5 Teile Vaselin, 
2,5 Teile Wollfett, 0,5 Teile Wachs und 2 Teile Cholesterin enthalten 
solI, vor. Von besonderen Vorteilen dieser Schmelze, die ziemlich teuer 
wird, konnten wir uns nicht iiberzeugen. (Siehe auch weiter oben EinfluB 
des Cholesterins auf WZ. des Wollfetts.) 

1 SEZARY u. HORWITZ: Bull. Soc. frant;. Dermat. 43, 7, 1544 (1930), sowie 
SEZARY: Presse med. 1936, 93. 

2 MAYER: Pharmaz. Ztg 1933, 36, 483. 
3 LINDEMARK: Farmac. Tid. 1938, 922. 



Wasser-in-Ol-Emulsionm. 35 

Wollfett ist, obwohl es als einzige fettartige Masse tierischen Ur
sprungs. schon unverdunnt Wasser aufnimmt, nicht nur Salbengrund
lage, sondern vorwiegend auch ein Emulgator. Ein Rezept, das neben 
Zinkoxyd, Starke und Tumenol mit den Komponenten: Vaselin, "La
nolin anhydricum" aa ad lOO endet, ist nicht nur in der Nomenklatur 
fehlerhaft, sondern verschwendet auch das Wollfett, ohne damit irgend
einen Vorteil zu erzielen. Dazu kommt noch, daB schon ein 5proz. Zusatz 
die WZ. des Vaselins beispielsweise nach (CASPARIS und MAYER) von 
8 auf 78,6 steigen laBt. Weitere ErhOhung des Wollfettzusatzes steigert 
die WZ. nicht mehr im selben Tempo. Die WZ. ist bei einem PH von 7 
am hochsten und fallt im alkalischen und sauren Milieu abo Bei eigenen 
Versuchen kamen wir nicht so hoch. Die WZ. des Wollfettes ist also 
wohl auch von der Sorte weitgehend abhangig. 

Da an der W ollfettgrundlage die Emulgierwirkung, die Hydrophilie 
(wie man fruher sagte), wertvoll ist, bemiihte sich LIFSCHUTZ um eine 
Salbe, die emulgiert, ohne aber die Nachteile des Wollfettes zu besitzen. 

Das Eueerin anhydrieum (Beiersdorf), das aus den Versuchen ent
stand, enthalt 5 Teile "Eucerit" (Wollfettalkohole mit etwa 2,5 % Chole
sterin) und 95 Teile Vaselin oder Ungt. paraffini. Es nimmt bis zu 600% 
Wasser auf und ist eine brauchbare Grundlage zur Wasser-in-Ol-Salben
Bereitung, da es nicht so reaktionsfahig it;lt wie Wollfett. C. P. UNNA 
ging so weit, daB er Eucerin als einzige Grundlage empfahll. Es ist als 
Salbengrundlage den Apotheken vorbehalten und steht dem Kosmetiker 
nicht zur Verfugung. Der Emulgator ist uberhaupt kein Handelsartikel. 
Will man ihn in Cremes haben, so muB man die Beiersdorfschen Nivea
praparate verwenden oder das aquivalente Produkt fur die Kosmetik, 
das Laceran derselben Firma, anwenden. 

Eucerin ist eine Mischung gleicher Teile der wasserfreien Salbe mit 
Wasser. Eucerin cum Aqua erhalt man besonders gleichmaBig, wenn 
manEucerin in die gleiche Menge kochenden Wassers eintragt und kalt
ruhrt. 

Es ist notig, an dieser Stelle auf die Wasserzahl noch naher ein
zugehen und auch ihren Ausbau zur Sprache zu bringen. Die Wasser
zahl orientiert nur uber die Wasseraufnahmefahigkeit der gerade vor
liegenden Substanz. Wir haben deshalb Kurven aufgestellt, die wir 
Wasserzahlkurven nennen. Wenn Z. B. Wollfett eine Wasserzahl von 
300 hat, so interessiert es uns doch zu wissen, wieviel Wasser das Wollfett 
mit 80, 70, 50, 30 uSW. Prozent Vaselin verschnitten aufnimmt, und 
daruber orientiert die Wasserzahlkurve. Man-sieht an ihr sofort, ob das 
Produkt, das gerade zur Priifung steht, eine fertige optimale Sa:lben
grundlage darstellt oder ob es mehr ein Emulgator, ein Konzentrat ist. 
In ersterem Fall wird die Wasserzahl des unverschnittenen Produktes die 
hochste sein und dann mit der Steigerung der Zusatze mehr oder minder 
linear abfallen. 1m anderen Fall wird die Wasserzahl durch Beifugung 
von Paraffinkohlenwasserstoffen noch verbessert. Wir mochten dies 
an einzelnen Beispielen erlautern: 

1 PNNA: Med. Klin. 1907, 42, 43. 

S* 
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In folgendem BUd sind drei Kurven dargestellt. 
Die erste Kurve ist die von Wollfett. Reines Wollfett nimmt annahernd 

die fUnffache Menge seines Gewichtes Wasser auf. Je mehr man Vaselin 
zufiigt, um so geringer wird die Wasserzahl. An sich ware also W ollfett, 
wenn es nul' auf die Wasseraufnahmefahigkeit ankame, die optimale 
Salbengrundlage. Da ihni abel' die Geschmeidigkeit fehlt, die wieder dem 
Vaselin zukommt, miissen wir uns zu einer KompromiBlasung bereit 
finden und z. B. 60% Wollfett und 40% Vaselin odeI' 40% Wollfett und 
60% Vaselin miteinander mischen. 1m ersteren Fall haben wir eine 
Wasserzahl von 400, im zweiten nul' mehr die von etwa 270. 

mo.----,----,-----,----.----, 
% 
B@~---r----+---~,----+_r~~ 
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ein Optimum von nahezu 700%. 
Diese Substanz ist also keine Salbengrundlage, sondern ein typischer 
Emulgator, ein Konzentrat, das zwar fiir sich allein auch verwend
bar ist, das abel' vorwiegend dazu geeignet ist, die Wasseraufnahme
fahigkeit des Vaselins zu steigern. 

Die Kurven sind verhaltnismaBig leicht und mit geringen Material
mengenzu gewinnen. Wir sind so vorgegangen, daB wir entweder den 
reinen Emulgator odeI' seine Mischschmelze mit Vaselin mit blau
gefarbtem Wasser in del' Reibschale mit einem Pistill so lange portions
weise versetzt und verarbeitet haben, bis keine weitere Wasseraufnahme 
erfolgte. Dann lagerte die Emulsion 48 Stunden lang bei Zimmer
temperatur und wurde nach Ablauf diesel' Zeit eingehend untersucht. 
War keine Wasserausscheidungerfolgt, so war die aufgenommene Wasser
menge sofort als Wasserzahl verwertbar. War ein Teil des Wassers ausge
schieden worden, so wurde es herausgeknetet und gewogen, del' Rest 
wurde neuerdings homogenisiert und wieder 48 Stun den gelagert und 
dann untersucht. War nun kein weiteres Wasser ausgetreten, so war die 
anfangs aufgenommene Wassermenge abziiglich del' ausgeschiedenen als 
Grundlage fUr die Wasserzahl verwertbar, war wieder neue blaue Fliissig
keit ausgetreten, so wurde der Lagerungsversuch so lange wiederholt, 
bis Konstanz eintrat, und dann wurde die Summe del' Gewichte der je
weils ausgetretenen Wassermengen yom anfangs aufgenommenen ab-
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gezogen und daraus dann die Wasserzahl errechnet. Diese Wasserzahl
kurven sollten v:on jeder mit Vaselin mischbaren Grundlage, insbesondere 
von jedem Wasser-Ol-Emulgator und von jedem Konzentrat bekannt 
sein. Es kann sich dann jeder Verbraucher unschwer ein Bild machen. 
Er kann die Salbe weitgehend variieren, die Wasseraufnahmefahigkeit 
ganz oder zum Teil ausniitzen und erhalt im ersteren Fall verhaltnis
maBig temperaturempfindliche, im letzteren weniger gefahrdete Pro
dukte (siehe S. 55), deren TropfchengroBe kleiner als die der Salben 
mit voll ausgenutzten Emulgatoren ist (SCHLUMPF1). 

Weitere Versuche, auf Cholesterinbasis fertige Salbengrundlagen 
oder Cholesterinderivate als Emulgatoren in den Handel zu bringen, 
blieben nicht aus. Die wichtigsten sind bzw. waren: 

Almecerin (Chem. Fabrik Tempelhof), eine Grundlage zur Her
stellung fetter Salben. Es enthalt als Emulgator Cholesterinderivate und 
als Grundlage Paraffinkohlenwasserstoffe, Wachsalkohole und Fett
saureester und war fmher nach JOSEPH2 vaselinfrei; seither wurde aber 
nach AUGUSTIN 3 dieses Praparat zugesetzt. Almecerin kann auf kaltem 
und auf warmem Wege verarbeitet werden. 

Albumol ist ein englisches Praparat, nach einer Zeitungsnotiz4 ein 
nicht cholesterinhaltiger Wasser-in-Ol-Emulgator von Albumincharakter. 

Aquaphil (Wollwascherei Dohren bei Hannover) nimmt bis 
zu 500% Wasser auf. Salbengrrindlage auf Wollfettbasis, die auch als 
Aquaphil W, das bis 60° warmebestandige Emulsionen liefert, erhaltlich 
ist. Das von derselben Firma friiher hergestellte Percutilan findet sich 
in den neuen Listen nicht mehr vor. 

Cofamon" (Kollaplast, Wiesbaden) solI die Wollfettalkohole und 
die Alkohole anderer Fette (wahrscheinlich Stearyl- und Cetylalkohol) 
enthalten und wird als Salbengrundlage deklariert. 

Cholesterin· Vaselin siehe Mollcerin. 
Dermosapol (Lakemeier, Bonn) bestand aus Olen, Fetten, Lanolin 

und Ceresin und ist nicht mehr im Handel. 
Eumattan Speiko (Kripke, Speier & Co., Berlin) ist dem Aus

sehen und den Eigenschaften nach ein Wollfett-Vaselin-Gemisch, das 
400% Wasser aufnimmt. Die Zusammensetzung wird nicht angegeben. 

Eumolloin (Louis Ritz in Hamburg) ist eine geruchlose, neutrale, 
wasserfreie Salbengrundlage. A,ls Emulgator werden auch hier Chole
sterin- und "Oxy"cholesterinabkommlinge genannt, als Trager Kohlen
wasserstoffe. 

Enlestol (Synochem-Praparat) ist eine cholesterinhaltige Salben
grundlage mit groBer Wasseraufnahmefahigkeit. 

Euvaselin (Reiss) ist weiBes Vaselin mit einem Wollfett und Ceresin
zusatz. 

Hydrocerin und Borocerin (Bohringer, Ingelheim) sind keine 
Salbengrundlagen im engeren Sinne, nicht Tragersubstanzen, sondern 

1 SCHLUMPF: Dissert. Ziirich 1942. 
2 JOSEPH: Dermat. Wschr. 1934, 40, 1296. 
8 AUGUSTIN: Dtsch. Parfiimerie-Ztg 1934, 12-13. 
4 Manufact. Parfumer 4, 312 (1939). 
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Emulgatoren, die nur in kleinem Prozentsatz der Grundlage zugefuhrt 
werden, urn die Eigenschaften der Salbe oder Creme, insbesondere die 
Emulgierfahigkeit zu heben. Beide Produkte sind Cholesterinderivate 
und machen laut Prospekt Fette, die kein Wasser emulgieren, emulsions
fiihig, so daB sie 100-200% und mehr Wasser aufnehmen. 

Hydrocerin, ein wachsartiges Produkt, wird z. B. mit Vaselin zu
sammengeschmolzen und dann im Erkalten emulgiert. 

Borocerin hat einen besonders hohen Cholesteringehalt und ergibt 
glanzlose Cremes, die, obwohl Wasser-in-Ol-Emulsionen, auBerlich den 
Stearatcremes ahnlich sind, so daB der Kosmetiker, fur den die Produkte 
vorwiegend gedacht sind, durch die beiden Emulgatoren die Moglichkeit 
zu variieren besitzt. Verarbeitung wie bei Hydrocerin. 

Laceranum (Beiersdorf) ist ein dem Eucerin ahnliches Produkt 
mit verringertem Cholesteringehalt, das der kosmetischen Industrie 
zur Verfugung steht. 

Lanogen (Hentschel, Wien) ist laut Angabe in Gehes Kodex 
gelbes, stark wasserbindendes Vaselin, das Wollfett enthalt. 

Lanogen (Scheurich, Hirschberg) ist ein Gemisch von Chole
sterinestern und ViscoselOsung, eine gelbliche, stark wasserbindende 
Grundlage (Angabe in Gehes Kodex). 

Lovan (Queisser, Ham burg) nimmt bis zu 300% Wasser auf und 
solI ein Produkt aus Rohwollfett sein. 

Mattan (Speico) ist nach WINTER eine Mischung von Lycopodium, 
Wasser und Vaselin. 

Milkuderm (Klinke) wird als Vollmilch-Fettsalbe mit einem Wasser
aufnahmevermogen von uber 100% bezeichnet; ihr konnen Medika
mente wie Resorcin und Borsaure zugesetzt werden. In Form des Hydro
milkuderm enthalt es Hexamethylentetramin. 

Mitinum purum (Krewel, Leuffen), das von JESSNER stammt, ist 
eine fertige Emulsion einer isotonischen Flussigkeit (Milch 1) in einem 
wollfetthaltigen Salbenkorper; es nimmt das Doppelte seines Gewichtes 
an Wasser auf. Es wird auch als Paste und Creme in den Handel ge
bracht!. 

Mollcerin (Schmatolla, Hamburg) enthalt Cholesterin und andere 
hochmolekulare Alkohole des Wollfettes in Vaselin und nimmt viel 
Wasser auf. Es wird jetzt unter dem Namen Cholesterin-Vaselin von 
Wetz, Hamburg, hergestellt. 

Novitan (Medicator, Berlin) ist eine lecithinhaltige Salbengrund
lage auf Lanolin- und Kohlenwasserstoffbasis. 

Parachol enthalt ebenfalls Cholesterin und dessen Derivate als Emul
gatoren. Es ist ein amerikanisches Praparat der Glyco-Prodncts Ltd. 

Protegin (Goldschmid t A. G., Essen) ist ein Gemisch aus Paraffin
kohlenwasserstoffen und Cholesterin. Dieses Praparat wie auch das 
starker emulgierende Protegin X derselben Firma ergeben denselben 

1 Notiz in Pharmaz. Z.halle Dtschld 1930. Nr 20. 320. 
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Emulsionstyp, namlich Wasser-in-Ol. Sie werden bis zum Schmelzpunkt 
erhitzt, mit dem portionsweise zugesetzten angewarmten- Wasser ver
riihrt und nach erfolgter Emulgierung kaltgeriihrt. Die meisten Medi
kamente konnen diesen Salben zugefiigt werden, nicht jedoch Emulga
toren, die den Ol-in-Wasser-Typ geben. Protegin wurde von' STAHLl 

in die Therapie eingefiihrt. 
Salbengrundlage (Riedel-de Haen) enthalt Cholesterin und dessen 

Derivate als Emulgatoren, nimmt bis zu 500% Wasser auf. 
Unguentum Vasenoli .(Vasenol-Werke) ist eine Salbengrundlage 

und besteht aus Wollfettalkoholen, WolIwachsen, Wachsestern des 
Cetylalkohols, Bienenwachs und Vaselin, nimmt gut Wasser auf und ist 
bestandig und reizlos. 

Resorbin (Agfa) ist ein Gemisch aus MandelOl, Wollfett, Seife, Gela
tine und Wasser und wird von der Curta, Berlin, hergestelIt. 

Weitere Emulgatoren und Konzentrate aus Wollfettalkoholen sind 
Vita Lanochol, Euhydrin, Nimco, Cordulan, Mittel, die groBtenteils 
aus Amerika stammen. Sie sind dort neben einigen deutschen Praparaten, 
die in USA. andere Namen erhalten haben, im Handel. 

Das Fetron, ein Gemisch von 3-lO % Stearinsaureanilid mit Va
selin, das von LIEBBEICH im Jahre 1905 eingefiihrt wurde, ferner 

Curtacerin und Curtacerin super, zwei Emulgatoren auf Wollfett
basis, sowie 

Cearin, nach IssLEIB2 eine Mischung aus Karnaubawachs, Ceresin 
und Paraffihen, sind Praparate, die sich in der Literatur noch vorfinden, 
nach unseren Erkundigungen aber nicht mehr im Handel anzutreffen 
sind. 

Mit einem Anilid besitzen wir auch eigene Erfahrungen. Wir ver
wendeten "Vorlauffettsaure"-Anilid, also die Verbindungen der Fett
sauren mit 6-9 C-Atomen. Das Produkt ist wasserloslich und erhoht 
die Wasseraufnahmefahigkeit von Vaselin nur unbedeutend. Da die 
Emulsionen zudem nicht halt bar sind, interessiert dieses Anilid nur 
theoretisch. 

Nahezu aIle Wasser-in-Ol-Emulgatoren sind also Cholesterinabkomm
Hnge. Aliphatische Alkohole sind in der Emulgierfahigkeit nicht gleich
wertig, und die meisten anderen Substanzen, die emulgieren, halten das 
Wasser schlecht oder sind Ol-in-Wasser-Emulgatoren. Einen ganz neuen 
Typ scheint die Patentanmeldung von BocKMuHL und MIDDENDORF 
zu erschlieBen, die Kondensationsprodukte aus Fettsauren und Aminen 
(meist Triathanolamin) anwendet. Die beiden Substanzen geben bei 
gewohnlicher Temperatur Seifen, die Ol-in-Wasser-Emulgatoren sind, 
bei 150-180° (ohne Wasserzusatz) aber nach D.R.P. 546406 Konden
sate, die mit Wachs oder Vaselin vermischt bis 500% Wasser auf
nehmen. 

Cholesterinderivate und Cetylalkohol sind z. Z. unsere wichtigsten 
Emulgatoren; die bisher besprochenen Grundlagen enthalten die erste-

1 STAHL: Parfumeur 1935, 43. 
2 ISSLEIB: Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 8, 127 (1898). 
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ren, beide enthalt das Ungt. cetylicum P. Helvet. 5, das unter dem Ka
pitel Vaselin besprochen wurde und nach MEYERl dem Dermocetyl 
Siegfried nachgebildet zu sein scheint.· 

SCHUBEL2 ist der Ansicht, daB die Sterine tiber ihre Bedeutung als 
Emulgatoren hinaus noch auf die Resorption von Salbenwirkstoffen einen 
wesentlichen EinfluB hatten. Er fiihrt STARKENSTEIN und HENDRICH 
an, denen zufolge die Veranderung des Lipoidgehaltes der Raut auch 
die Resorptionsbereitschaft fUr lipoid- bzw.· wasserlosliche Wirkstoffe 
beeinfluBt. GewiB, dies ist richtig, kommt aber allenfettartigen Korpern, 
die in diesem Fall eben lipoidreich sind, zu. Man konnte diese Umstim
mung sicher auch mit Wachsen oder Kohlenwasserstoffen erreichen. 

SCHUBEL2 nimmt ferner an, daB sich Cholesterin mit Sauren, etwa 
Salicylsaure, verestert und daB diese Ester sich wesentlich anders ver
hielten als die freie Saure. Dies letztere ist sicher richtig, unwahrschein
lich dtirfte aber sein, daB sich ein so trager Alkohol wie Cholesterin und 
eine so schwache Saure wie Salicylsaure in der Salbe verestern konnen. 

Der Cetylalkohol mit 16 C-Atomen ist fUr sich allein kein Emulgator, 
wird aber in Gegenwart von Fetten und Kohlenwasserstoffen ein solcher; 
er schmilzt bei 49,2°, wird aus dem Walrat oder synthetisch gewonnen 
und ergibt Wasser-in·OI-Emulsionen. Er werde leicht von der Haut re
sorbiert und fordere die Resorption anderer FetteS, ein Satz, der in 
dieser Form nicht richtig ist, denn damit bereitete Salben dringen zwar 
in das Stratum corneum ein, resorbiert werden sie aber ebensowenig 
wie die anderen Alkohole, Fette und Kohlenwasserstoffe. Dem Chole
sterin ist er nicht vollig gleichwertig, die damit bereiteten Salben sind 
zaher, schwerer verreibbar und nicht so stabil. In der Wasserbinde
fahigkeit sind sie dem Cholesterin unterlegen. Die kosmetische Industrie 
hat sich die emulgierenden und die emulsionsverbessernden· Eigen
schaften des Cetylalkohols schon seit langem nutzbar gemacht und 
bringt auf dieser Basis die verschiedensten Cremes in den Handel. 
Der Alkohol steht in seiner Emulgierfahigkeit hinter dem Wollfett zu· 
rtick, verbessert aber die Konsistenz nicht nur der Wasser-in-Ol., son
dern auch der Ol-in-Wasser-Emulsionen. Ais Lanettewachs soIl der 
technische Ce.tylalkohol unter den Alkoholen eingehender besprochen 
werden. 

Cetylalkohol und Octodecylalkohol mit weiBem Vaselin und 30% 
Wasser ergeben die Salbengrundlage Cetosan Fresenius (Hirsch
apotheke Frankfurt/Main), die RERXHEIMER4 empfohlen hat. 

Octodecylalkohol (Stearylalkohol) fUr sich allein besitzt annahernd 
dieselben kosmetischen Eigenschaften wie Cetylalkohol (SEDYWICK5). 

Wir konnten uns von der Brauchbarkeit des Stearylalkohols, den wir 
in einer Menge von 10% den Vaselinsalben zuftigten, an umfangreichen 
Versuchen selbst tiberzeugen. Die Mischung nimmt je nach der Vaselin-

1 MEYER: Diss. Bern 1936. 
2 SCHUBEl,: Med. Klin. 1943, 17/18. 
3 FILMER: Fette u. Seifen 40, 1 (1938). 
4 HERXHEIMER: Munch. med. Wschr. 1931, 195. 
5 SEDYWICK: Soap. Perfum. Cosmet. 12, 161 (1939). 
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sorte 50-150% Wasser auf und ist vollkommen reizlos. In England 
scheint der Zusatz schon ziemlich bekannt zu sein, denn zwei Arbeiten 
neueren Datums berichten daruber (BAMBERl und SOULSBy2). Stearyl
alkohol ist diesen Autoren zufolge besser als Cetylalkohol. Er wird in 
Konzentrationen von 2-7% den Salbengrundlagen zugefUgt. Zur Sta
bilisation von EmuIsionen genugen geringere Zusatze. Er solI heilend 
bei Ekzemen und Pruritus wirken (GOODMAN und SUESS3). 

1m Gegensatz hierzu sind der MiricylaIkohol (14 C-Atome) und seine 
Ester keine Emulgatoren (JANISTYN4). Die hoheren Homologen, der 
Eikosylalkohol (20 C-Atome) (ein Bestandteil des Hautfettes) und die 
weiteren mit 22 und 24 C-Atomen scheinen nach unseren Versuchen 
ahnlich wie die C16- und C1s-Alkohole zu wirken, aber nicht vollig an 
ihren Wert heranzureichen. 

Noch hohere AIkohole scheinen nur als Versteifungsmittel eine Rolle 
zu spielen. 

Oxydierend (mit Chromsaure) gebleichtes Montanwachs ist nach 
D,R.P. 739595 der Dehydag ein guter Cremeemulgator, insbesondere 
in Gegenwart von groBeren Mengen hydrierter 61e, die allerdings fur 
sich allein schon gute Emulgatoren sind. 

Butter, eine Wasser-in-Ol-Emulsion, und aueh Buttersehmalz waren 
als Salbengrundlagen beliebt und werden in der VolksheiIkunde noeh 
verwendet. In den Vorsehlagen fiir ein neues osterreiehisehes Arznei
bueh war die Butter als Grundlage fUr Augensalben in Erwagung ge
zogen worden. Man wird mit ihr die Wirkung von Wasser-in-61-Emulsio
nen erzielen und hauptsaehlieh wegen der geringen Haltbarkeit Storun
gen erwarten miissen, sie zwingt aber, und dies ist sieher von Vorteil, 
jeweils zur Frisehherstellung der Salbe. 

Laneps warein mit Paraffin verdiektes Gemiseh fliissiger Benzyl
und Xylylnaphthaline, eine Salbengrundlage der Zeit um 1917, die viel 
Wasser aufgenommen hat und naeh zahlreiehen Arbeiten nieht gereizt 
haben solI (RAPP, KREKE u.a.). Sie ist in der gegenwartigen Kriegszeit 
trotz damaliger guter Resultate nieht wieder aufgetaueht. 

Weitere Versuehe; Wasser-in-61-Emulsionen herzustelIen, wurden 
von versehiedener Seite unternommen. So haben COHN und HIRSCH 
sieh im D.R.P. 587846 das Dammarharz als Emulgator sehiitzen lassen; 
insbesondere in Wasser nicht oder schwer lOsliehe Medikamente kann 
man mit diesem Emulgator, wenn sie in der 6lphase gelost sind, in 
wirksame Salbenemulsionen einarbeiten. Man lost z. B. 1 Teil Dammar
harz in 2,2 Teilen Ather auf, verdiinnt, damit die Klebrigkeit ver
schwindet, mit 5 Teilen Paraffinol und emulgiert nun mit 12-15 Teilen 
Wasser. Man kann aber auch die wasserunlOslichen Stoffe mit Dammar 
und Wasser emulgieren und dann der fertigen Salbe den Arzneistoff in 
Losung zufiigen. (Angaben aus der Patentsehrift.) 

1 BAMBER: Brit. J. Dermat. 62, 21 (1940). 
2 SOULSBY: Brit. J. Dermat. 62, 25 (1940). 
3 GOODMAN u. SUESS: Urol. Cutaneous Rev. 42, 909 (1938). 
4 JANISTYN: Fette u. Seifen 1940. 9. 
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Die Deutschen Hydrierwerke haben sich im D.R.P. 648758 ein Ver
fahren zur Herstellung von Salbengrundlagen schiitzen lassen, das da
durch gekennzeichnet ist, daB man red1Lzierte Harze fUr sich allein 
oder mit Fett-Wachs-Alkoholen oder Kohlenwasserstoffen zu Salben
grundlagen verarbeitet. Die Wasseraufnahmefahigkeit dieser Salben
grundlage solI unbeschrankt sein, ein Umstand, der Zweifel aufkommen 
laBt, denn es ergeben sich sehr schmiegsame Wasser-in-Ol-Emulsionen, 
die im allgemeinen nicht unbeschrankt verdiinnt werden konnen. 

Die Wasser-in-Ol~Emulsionen sind nicht in allen Fallen am Platze, 
haben aber keine eigentlichen Kontraindikationen; nur Kindersalben 
sollen nach SCHWARZ! stets wasserfrei hergestellt werden (keine Cold
creme). Man nimmt zweckmaBig Wollfettvaselin und Zinkoxyd. Sie 
sollen za~e sein. Es schadet nichts, wenn sie erst durch die Hauttempe
ratur'streichfahig werden. Nur dann haft en sic fest· und verhindern 
sicher Schadigungen durch den Harn. Auch Lebertransalben sollen 
wasserfrei sein, da sie sich in Gegenwart von Wasser leichter zersetzen. 

Die unechten oder Pseudoemulsionen yom Wasser-Ol-Typ werden 
nur durch das Ungt. leniens vertreten. Diese Salbe, deren Eigenschaften 
auf S. 122 besprochen werden, ist emulgatorfrei und halt nur durch die 
Viscositat zusammen. 

Da Wasser-in-Ol-Emulsionen leichter in die Haut eindringen, bringen 
sie zugefiigte Medikamente, insbesondere wasserlosliche Substanzen, 
besser als Kohlenwasserstoffe zur Resorption. Eine allgemeine Klassi
fikation laBt sich aber nicht geben, vielmehr miissen in jedem einzelnen 
Fall die Eigenschaften des Medikaments mitberiicksichtigt werden. 
Die WZ. ist bei den Wasser-in-Ol-Emulsionen jedenfalls kein MaBstab 
fUr die Resorption zugesetzter Medikamente. Sie muB nicht hoher als 
100 sein. Grundlagen, die das 5- und 6fache ihres Gewichts an Wasser 
aufnehmen, bieten zwarwirtschaftliche, aber keine therapeutischen Vor
teile, denn nach MEYENBERG2 soIl eine Creme, urn zu starke Quellung 
zu vermeiden, nicht mehr als 40 % Wasser enthalten, was sich allerdings 
bei unseren therapeutischen Versuchen mit Ol-Wasser-Emulsionen nicht 
als notwendig erwies. 

d) Ol-in-Wasser-Emulsionen. 

Ebenso wichtig wie die Wasser-in-Ol- ist der andere Typ, die Ol-in
Wasser-Emulsionen. Hierher gehoren Salben, die mit Hilfe von Poly
sacchariden und Lecithin emulgiert werden, sowie die in der Kosmetik 
viel verwendeten Stearatcremes. Diese letzteren haben als sog. Tages
creme viele Freunde, da sie einen schonen Matteffekt geben und kon
servierend wirken. In der Dermatologie erfreuen sie sich als Salben
grundlagen zu U nrecht keiner so groBen Wertschatzung und Verbreitung, 
nur Macremal und Cremor (beide von Fresenius) sind schon lange 
im Handel, und neuerdings werden die Lanettewachs-N-Emulsionen viel 
verwendet. 

1 SCHWARZ: Parfumeur 1937, 3l. 
2 MEYENBERG: Ther. Gegenw. 83, 237 (1942). 
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Neben den Na- und K-Stearaten kann man auch das Ca-Salz als 
Emulgator heranziehen. 1m Jap. Pat. 4116/37 wird vorgeschlagen, auf 
Fette in Gegenwart von Ca-Ionen Lipase einwirken zu lassen. Wenn 
25 % der Fette in Ca-Seifen verwandelt sind, unterbricht man die Hydro
lyse und wascht aus. Das Endprodukt ist eine Salbengrundlage, die 
groBe Wassermengen aufnimmt, aber dem Wasser-Ol-Typ zugeh6rt. 

Wir haben in letzter Zeit eine Unmenge Ca-Seifen-Emulsionen her
gesteUt, konnten uns von ihrem Wert aber nicht iiberzeugen, Sie sind 
saure- und alkaliempfindlich und schlecht halt bar . 

Zunachst seien die Polysaccharide als Emulgatoren von Ol-in-Wasser
Emulsionen besprochen. Es sind vorwiegend Pseudoemulsionen, die 
auf Grund der Viscositat beider Teile zusammenhalten. 

RAPP erwahnt ausfiihrlich die an der Hautklinik Miinchen gepriiften 
quellungsfahigen Physiolsalben der Polydyn-Werke, Prag, die auch 
MONCORPS in seine'Resorptionsversuche eingeschlossen hat. Es stehen 
folgende 3 Hauptsorten zur Verfiigung: 

Physiol A besteht nur aus Schleim, ist fettfrei und keine Emulsion; 
Physiol B enthalt 30% Fett nicht genannter Art als innere Phase; 
Physiol C enthalt 50% Fett. 

Physiol enthalt keine Konservierungsmittel, sondern ist durch lockere 
Additionsverbindungen der Polyosen mit anorganischen Ionen unzersetzt 
halt bar und sogar selbst eine Art mechanisches Desinficiens. Es sei die 
kiinstliche Nachahmung des arteigenen Schleimes ohne dessen' unasthe
tische Nachteile und die natiirlichste und unschadlichste Salbengrund
lage, die die Poren nicht verstopft und gute Resorption gewahrleistet, 
sagt ihr Erfinder ZAKARlASl. 

Ol-in-Wasser-Emulsionen auf Pektinbasis trocknen nach dem Ein
dringen des Fettes in die Haut an ihrer Oberflache zu einem Film, der 
die Raut schiitzt2, ein. 

Eine solche Salbe kann man durch Mischen von 10-20 % Aplona
Apfelpulver mit Wasser herstellen. Nach MUHLBACHER3 erzielt man 
damit gute Erfolge bei infizierten Wunden und Dermatosen. Es liegt nahe, 
hierfiir geriebene Apfel zu verwenden. Eine andere Pektinsalbe, die 
noch Lebertran und Glycerin enthalt, beschreibt REINISCH4. Vulnopakt, 
wie das Praparat heiBt, wird mit einem Tupfer bei Portioerosionen lokal 
angewandt. Ohne Fettzusatz kann Pektin ebenfalls verwendet werden. 
Es nimmt im leicht sauren Bereich (Milch- oder Citronensaurezusatz) 
sein 30-40faches Gewicht an Wasser auf und ergibt dann eine Art 
Trockensalbe, die fiir manche Zwecke brauchbar ist. 

Zu den altesten Emulsionen geh6ren die Lecithin enthaltenden, denn 
alle mit Eigelb verarbeiteten Cremes und fliissigen Verarbeitungen be
ruhen auf der Emulgierung durch ein Lecitho-Protein, das 20% Lecithin 
enthalt. In neuerer Zeit haben die Lecithine in der Kosmetik an Be
deutung gewonnen, denn Lecithin als "Zellbaustoff" ist ein Bestandteil 

1 ZAKARIAS: Chemik.-Ztg 1927, 34. 
2 RUElI1ELE: Pharmaz. Z.halle Dtschld 75, Nr 48, 753 (1934). 
3 MUHLBACHER: Hippokrates 1936, 116.1 
4 REINISCH: Zbl. Gynak. 1938, 15. 798. 
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vieler Nahrcremes. Ob Lecithine aber wirklich resorbiert werden und 
nicht nur mit der Haut emulgieren (wie jeder andere Emulgator), ist noch 
nicht klargestellt und wird auch kaum zu klaren sein. Die Literatur, die 
KUNZEl sichtet, ergeht sich nur in Vermutungen und Hoffnungen. 
Da die Lecithine zwar vor Bakterienwirkung geschiitzt werden miissen, 
aber Fette selbst als Antioxydationsmittel vor dem Ranzigwerden be
wahren (WITTKA}2, wird ihre Bedeutung vielleicht noch steigen. Zwischen 
Ei- und Pflanzenlecithin bestehen chemische und physiologische Unter
schiede, die aber in der Kosmetik nicht in Erscheinung treten. 

In lier Pharmazie haben Japaner Lecithin-Vaselin als Salbengrund
lage empfohlen. Sojalecithin sei jetzt so billig, daB man daraus Salben 
herstellen kann. Die Resorption aus Ol-Wasser-Emulsionen sei besser 
als aus umgekehrten Produkten (ITo, MINOR und TAKASHI NARUSE), 
ein Satz, der nur bedingt seine Richtigkeit hat und nicht verallgemeinert 
werden darf. 

Lecithinsalben werden hergestellt, indem man das Lipoid entweder in 
Wasser quellen laBt und Fett zufiigt, oder es werden 10% Lecithin unter 
gelindem Erwarmen mit Fett verriihrt. Diese Mischung nimmt dann ihr 
Gewicht und mehr an Wasser auf. Die Salbe muB mit einem Desinficiens 
versehen werden. SCHWARZ3 gibt folgende Vorschrift: 

5,0 Pflanzenlecithin, 
0,15 Nipasol, 

45,0 Vaselin alb., 
50,0 .Aqua dest. 

Diese gelblich-weiBe Creme-dringt in die Hautschicht ein, ohne zu fetten. 
Man kann mit derartigen Cremes der Haut "Fett" zufiihren, muB sich 
dann aber natiirlich eines vaselinfreien Rezeptes bedienen. 

Es wird immer wieder behauptet, daB Lecithin ein Hautnahrstoff seL 
Nach dem ganzen Verhalten all der Emulgatoren wird es gar nicht re
sorbiert und wirkt seinem Charakter nach fettahnlich und nicht mehr. 
Exakte Beweise eines Besseren Hegen nicht vor. Aus der inneren Medizin 
konnen wir keine Schliisse ziehen. Nach BURGI4 ist die orale Lecithin
therapie so gut wie unwirksam, denn es wird im Darm in seine Kompo
nenten gespalten. Zum Wiederaufbau stehen dem Korper jederzeit ge
niigend Bausteine zur Verfiigung. Trotzdem muB man sich in "Obersich
ten, wie etwa in der von HALDEN6, ein Bild iiber die auBerliche und innere 
Lecithinwirkung zu machen suchen. 

Als "Obergang zu einer weiteren wichtigen Gruppe der Ol-Wasser
Emulgatoren, den Lanettewachsen, Aminoalkoholen und den fettsauren 
Salzen, s~nd die phosphorilierten Alkohole zu nennen, die in der Phar
mazie allerdings so gut wie keine Rolle spielen. 

Lanettewachs.N (Deutsche Hydrierwer ke A. G., Chemni tz
Rodle ben) ist Cetylalkohol, der einen saurebestandigen Emulgator aus 

1 KUNZE: Lecithin. Berlin: Rosemeyer u. Dr. Sanger-Verlag 1941. 
2 WITTKA: Chemik.-Ztg 1937, 37. 
3 SCHWARZ: Seifensieder-Ztg 1938, Nr 23, 438. 
4 BURGI: Schweiz. med. Wschr. 1941, 1209. 
• HALDEN: Chern. Ind. 64, 9 (1941). 
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Fettalkoholsulfonat und lecithinahnlichen Phosphatiden enthalt und 
dadurch eine gute Grundlage fur Cremes und andere kosmetische Pra
parate darstellt (Ol-Wasser-Emulsion). AusfUhrliches berichtet daruber 
BAUMANN1 . 

Als Unguentum-Lanetti wird von del' Stada eine "Grundsalbe" 
empfohlen, die neben Lanettewachs N, Cetiol noch Paraffinum liqu. in 
60% Wasser enthalt. Statt Paraffin haben wir 10-20% Vaselin der 
"Grundsalbe" zugefUgt und festgestellt, daB sich das Produkt mit den 
verschiedensten Wirkstoffen verarbeiten lieB und auch gleich den Fett
salben therapeutisch wirksam war. 

Ein ahnliches Praparat ist auch das h6herschmelzende Lanettewachs 
N 52, eine Mischung von Cetyl- und Stearylalkohol und den oben an
gegebenen Emulgatoren. Lanettewachs N hat insbesondere als Salben
konzentrat fUr Kuhl- und Sparsalben Bedeutung. Lanettewachs A 52 
entspricht dem N 52, enthalt aber nur einen der Emulgatoren und wird 
besonders bei der Herstellung von Kuhlsalben mit essigsaurer Tonerde 
eingesetzt. Seine Hauptverwendung liegt allerdings im Nahrungs
mittelgebiet. Das Cetylsulfonat einer diesel' Emulgatoren dient auBer
dem als Schaummittel in Zahnpasten und als Blutstillungsmittel in 
Verbandstoffen. Eine eingehende Broschure des einen von uns2 unter
richtet uber den klinischen Einsatz del' Produkte, die durch Schmelzen 
von 10-30 Teilen des Wachses und Kaltruhren mit 70-90 Teilen 
Wasser bereitet werden. 5-20% Cetiolverbessern die Eigenschaften 
dieser Salben. 

Cefatin (Tempelhof) besteht nach WOJAHN aus einem Gemisch von 
Fettalkoholen, Fettsauren, Polyaminoalkoholen, ergibt Ol-Wasser-Emul
sionen und ist wachsartig. Die geringe Oberflachenspannung erleichtert 
nach JOSEPH3 das Eindringen in die Zellen und Gewebespalten. Die Ver
arbeitung des Cefatin erfolgt auf warmem Wege. 

Cefatinsalben sollen nach GROSSMANN und SIMON4 nicht mehr als das 
21/ 2-3 fache des Fettgewichtes an Wasser enthalten. Cefatin wird ge
schmolzen und dann in flussigem Zustand emulgiert, da es bei Zimmer
temperatur die Konsistenz von Bienenwachs besitzt. Cefatin-, insbeson
dere Ricinus61-Cefatin-Salben sind cremeartig und haben in der Kos
metik eine gewisse Verbreitung5. 

Tegin der Goldschmid t A.G., Essen, besteht nach einigenAutoren 
aus Kaliumstearat, Glycerinmonostearat und Glycerindistearat und ist 
eine wachsartig aussehende Substanz, die von SALMONy6 eingehend 
untersncht wurde; sie schmilzt bei 57°. Tegin (10-15%) wird mit den 
Fetten oder Kohlenwasserstoffen sowie dem Wasser zusammen ge
schmolzen, anfgekocht und dann kaltgeruhrt. So entsteht z. B. schon 
eine Salbe, wenn man einen Teil Tegin mit 9 Teilen Wasser bei 70° schut-

1 BAUMANN: Seifensieder-Ztg 1942, 5. 79; Apoth. Ztg 82, 2 (1944). 
2 SCHMIDT-LA BAUME: Die Ol-Wasser-Emulsionen. Verlag Hirzel 1943. 
3 JOSEPH: D"rmat. Wschr. 1934, Nr 40. 
4 GROSSMANN u. SIMON: Med. "Velt 1935. Nr 32. 
5 Notiz in Pharmaz. Ztg 82, 1077 (1935)~ 
6 SALMONY: Chem.-techn. Rdtch. 1931, Nr 12. 
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telt. Die Teginsalben vertragen Zusatze von Teer, Menthol, Schwefel, 
nicht aber die Einarbeitung von wasserloslichen Salzen und Sauren sowie 
von Zinkoxyd, an dessen Stelle Titandioxyd verwendet werden muB. 

Das saure Tegacid ist Tegin mit Sapaminphosphat als Emulgator. 
SCHRADER und MARCHIONINI1 haben damit eine saure Creme zur Be
handlung der Seborrhoe ausgearbeitet, das Aciderm vom PH 2,3 
bzw.4,6. 

Ahnliche Produkte sind die amerikanischen Emulgatoren Glycomine 
und Glycopone und der hollandische P- u. S-Emulgator. Die Mono
glyceride geben wasserlosliche Salben. COR und GOEDRICH2 schlagen ein 
derartiges Produkt aus Monostearat 10 g, Glycerin 25 g, Bentonit 2 g 
und Wasser 63 g vor. Der Bentonit wird angeteigt und mit dem im Gly
cerin gelosten Stearat vermengt. 

Die Partialglyceride, wie Monoglyceride, sind je nach ihrer Be
ziehung zu der Fettphase tier Salbe gute oder schlechte Emulgatoren. 
Hohere Fettsauren emulgieren besser als kurzkettige; bei ungesattigten 
Fettsauren trifft dies aber nicht zu, die sterische Konfiguration und die 
MolekulargroBe haben auch hier EinfluB, so daB ungesattigte Mono
glyceride, wie Monolaurin, gute, Diglyceride fUr Vaselin schlechte 
Emulgatoren sind (MUHLEMANN)3. 

Sapamine (Ci ba, Basel) sind Salze des Diathylamjuoathyloleylamids 
oder des Stearylamids. Sie haben seifenartigen Charakter und sind gute 
Ol-in-Wasser-Emulgatoren. Sapaminphosphat ist der Emulgator des 
Tegacids. Sapaminemulsionen sind sauer, in saurem Medium halt bar 
und abwaschbar. KAISER und EGGENSBERGER4 haben die Sapamin
emulsionen der Pharmazie erschlossen, nachdem sie in die Kosmetik 
schon Eingang gefunden hatten. Jodkalisalbe und weiBe Pracipitatsalbe 
waren gut und verfarbten sich beim Lagern. Bei solchen Versuchen muB 
ein sehr wichtiger Punkt bedacht werden. Die Sapamine geben Ol-in
Wasser-Emulsionen, die Pracipitatsalbe DAB 6 enthalt wenig Wasser, 
die Jodkalisalbe ist eine Wasser-in-Ol-Emulsion. Der Ersatz derartiger 
altbekannter Salben durch Sapaminemulsionen andert die Zusammen
setzung und Wirkung der Praparate, ein Umstand, der bei vielen Salben 
nicht llnberiicksichtigt bleiben darf. Daher sind solche Versuche erst 
dann wertvoll, wenn sie nicht nur pharmazeutisch, sondern auch derma
tologisch durchgearbeitet werden. 

Zu den besten Emulgatoren der Technik gehoren die Fettalkohol
sulfonate, Fettsaurekondensationsprodukte, Amine, EiweiBkondensate, 
Wasch- und Netzmittel der Textilindustrie. Satina und Praecutan 
haben als Wasch- und Badezusatze schon Eingang in die Dermatologie 
gefunden. Ais Salbenemulgator sind bei uns nur die Sulfonate, die in 
den Lanettewachsen enthalten sind, angefiihrt. Andere werden aber 
sicher folgen, sofern es die Patentlage gestattet. EiweiBkondensate 
(Satina) scheinen bereits in der Satinacreme, deren Deklaration aller-

1 SCHRADER u. MARCHIONINI: Dtsch. med. Wschr. 1934, 25. 
2 COR u. GOEDRICH: J. amer. pharmaceut. Assoc. Tract. Pharm. I, 5 (1940). 
3 MUHLEMANN: Pharm. acta helvetica 15, 1, 2, 3 (1940). 
4 KAISEH u. EGGENSBERGER: Phalmaz. Ztg 1932, 898. 
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dings keine genauen Schliisse zulaBt, enthalten zu sein. Das Amer. 
Pat. 2173203 schiitzt Produkte aus einem wasserloslichen Salz eines 
Schwefelsaureesters einer aliphatischen Polyoxyverbindung, deren eine 
OH-Gruppe mit einer langkettigen Fettsaure verestert ist, also Sub
stanzen, von deren Harmlosigkeit wir noch nicht vollig, wenn auch 
weitgehend, iiberzeugt sind (eigene Versuche). 

Die in der Kosmetik viel gebrauchten Triathanolaminseifen sind gute, 
ja sogar bessere Emulgatoren als Na- oder NH3-Seifen zur Herstellung 
von Ol-in-Wasser-Emulsionen, deren Verwendung in der Dermatologie 
MUMFORD! bespricht, aber nicht empfiehlt, da er, wie auch RAY und 
BLANc2, Reizungen beobachtete. ANGEL03 stellte fest, daB Triathanol
stearat sehr gute Cremes liefert. Man mischt das Stearat, ein Pulver, 
mit Wasser oder Glycerin und erhitzt zum Schmelzen, anschlieBend 
riihrt man kalt und erhalt so eine brauchbare Salbe. Nach MALANGEAUiI. 
bewahrt sich eine Salbe aus 100 g Stearinsaure, 25 g Triathanolamin, 
100 g emulgierender Ester und 775 g Wasser besonders. Der Ester ist 
ein Gemisch von 5-10 Teilen Diathanolaminstearat und 90-95 Teilen 
Diathylenglycolmonostearat. Man erhitzt das Amin mit der doppelten 
Menge Wasser auf -80° und fiigt diese Mischung unter Riihren einem 
gleichwarmen Gemenge der Saure mit dem Ester und dem Wasser zu. 
Nach dem Erkalten bildet sich eine homogene Creme, deren Vertraglich
keit anscheinend nicht gepriift wurde. Derartige Produkte miissen mit 
Nipagin oder Fettabacterin H (BELANI5) steril gehalten werden. 

Das technische Triathanolamin, eine Mischung von Mono- und Tri
athanolamin, bildet nur mit Fettsauren Seife, ist aber nicht in der Lage, 
Glyceride zu spalten. Die Verseifung wird durch Einriihren der Base in 
die - wenn notig - geschmolzenen Sauren vorgenommen. Nach dem 
Amer. P. 2 129836 kann man ein Gemisch aus einer Fettsaure, Tri
athanolamin und z. B. Vaselin als Emulsionsgrundlage aufbewahren. 
Mit Wasser verdiinnt bildet die Mischung dann sofort eine brauchbare 
kosmetische Salbe. Naheres iiber Triathanolamin in F. FISCHERS Bro
schiire: "Das Triathanolamin und andere Athanolamine, ihre Eigen
schaften und vielseitige Verwendung." Berlin: AUg. Industrie-Verlag. 

Nach FIER06 sind die Isopropanolamine dem Triathanolamin gleich
wertig oder iiberlegen. 

Trigamine der Glyco Products Co. ist technisches Triathanolamin. 
Morpholin (Diathanolaminanhydrid) - Fettsaureester und die Ester 

der Sebacinsaure (Octan-l,8-dicarbonsaure), wie Triathanolaminseba
cinat, sowie das Diathylenglykolmyristinat sind Ol-Wasser-Emulga
toren, die in der Kosmetik Bedeutung besitzen·oder zu anderen Zwecken 
verwendet werden. Zur pharmazeutischen Salbenherstellung werden sie 
unseres Wissens bisher nicht gebraucht. 

1 MUMFORD: Brit. J. Dermat. 00, 540 (1938). 
a RAY u. BLANC: Arch. of Dermat. 42, 285 (1941). 
3 ANGELO: Boll. chim. farm. 78, 92 (1939). 
4 MALANGEAU: J. Pharmacie 1942, n, 263. 
5 BELANI: Fette u. Seifen 47, 542 )940). 
6 FIERO: Chem. Abstr. 34, 6 (1940). 
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BIEDEBACH und WEIGAND l haben mit Piperazin und Olsaure 01-
Wasser-Emulsionen hergestellt, die als Salben Verwtmdung finden kon
nen. Ob sie jedoch wirtschaftliche Bedeutung erlangen, sei dahin
gestellt. 

Cremor (Fresenius), eine stark wasserhaltige Ol-Wasser-Emulsion, 
enthalt als wirksamen Bestandteil Stearinseife. 

Macremal (derselben Firma) enthalt neben Cetaceum, Cetosan und 
Wasser Stearinseife als Emulgator (HERXHEIMER2). 

Ebaga enthalt als Fettkomponente Paraffinol und als Emulgatoren 
stearin- und palmitinsaures Kalium. 

Unguentum stearini ist eine Emulsion von Stearinsaure und Cetaceum 
in glycerinhaltigem Wasser. Emulgator ist auch hier Kaliumstearat. Das 
Cetaceum kann durch Paraffinol ersetzt werden. Das Glycerin ist ent
behrlich, wenn statt Kalium- Triathanolaminseife verwendet wird 
(NEMEDy3). 

Wie schon bei der Besprechung der Lanettewachse erwahnt, sind die 
Ol-Wasser-Emulsionen gut geeignet, in der Kriegszeit "Fett" einzu
sparen. Bei uns arbeitet man mit Lanettewachs. In Frankreich werden 
von GATE4 und Mitarbeitern drei ahnliche Produkte empfohlen, nam
lich Trietine, eine Stearatcreme, die nur beschrankt anwendbar ist, 
Cetaline, eine Mischung von Stearinsaure, Glycerinstearat und einem 
Abkommling der Ricinolsaure als Emulgator. Dieses Produkt, das wohl 
ein Sulfonat enthalt, scheint also eine Kombination der Eigenschaften 
von Tegin und Lanettewachs aufzuweisen. Ahnlich scheint auch Sedetine 
beschaffen zu sein, ein Analogon zu Cetaline, das aber an Stelle des 
Ricinolsulfonates Laurylsulfonat enthalt. 

Die Adulsion (Bayer), eine Tylose, quillt, wenn man 4-7 Teile 
mit 96-93 Teilen heiBen Wassers iibergieBt, zu einem vaselinartigen 
Schleim auf. Er kann fiir sich allein alsTrockensalbeverwendet werden 
oder bildet, mitCellophan iiberdeckt, eineArt feuchter Kammer (STORRS). 
Mischt man in der Reibschale dem Schleim Vaselin zu, so erhalt man 
eine Ol-in-Wasser-Emulsion. Verwendet man aber statt Vaselin ein Ge
misch von Kohlenwasserstoffen und 10 Teilen W ollfett und tragt den 
Schleim portionsweise unter Reiben in die fette Salbe ein, so gelingt 
es meist, eine Wasser-in-Ol-Emulsion herzustellen. Beide Typen werden 
zweckmaBig noch homogenisiert. Dies gelingt leicht mit auf dem Diisen
prinzip arbeitenden Maschinen, nicht aber mit einem Dreiwalzenwerk. 
Die Produkte sind pharmazeutisch sehr aussichtsreich und in der Lage, 
Vaselin weitgehend einzusparen. DULTz6 gibt eine Reihe derartiger 
Praparate an. Gute Erfahrungen mit Tylose wurden in England gemacht. 
BAMBER7 und SOULSBy8 berichten dariiber. STOHR empfiehlt insbeson-

1 BIEDEBACH U. WEIGAND: Arch. Pharmaz. 279, 3 (1941). 
2 HERXHEIMER: Munch. med. Wschr. 1932, 47. 
3 NEMEDY: Ber. ung. pharmaz. Ges. 17, 533 (1942). 
4 GATE, CUILLEROT u. BIZEAU: Ann. de Dermat. 8, 1, 362 (1941). 
5 STOHR: Chirurg 1940, 15, 444. 
6 DULTZ: Dtsch. Apoth.-Ztg 1940, 69, 524. 
7 BAMBER: Brit. J. Dermat. 52, 21 (1940). 
8 SOlJLSBY: Brit. J. Dermat. 52, 25 (1940). 
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dere Zinkpasten, Pellidol-" Perubalsam-, Silbernitrat- und Lebertran
salben auf Adulsionsbasis; Tanninsalben lassen sich mit der Adulsion 
nicht herstellen, wohl aber mit Tylose KN 25 und KNGOO. Weitere 
Adulsionssalben hat der eine von uns mit L. MARKERT und L. MAR
KERT! allein ausgearbeitet. 

Milch· bzw. Sahnesalben werden nur selten verwendet und waren 
frisch zu bereiten. Die in der Pharmaz. Ztg2 angegebenen Mischungen 
verdienen den Namen nicht; sie sind bestenfalls butterfetthaltigeCremes, 
denn ein Rezept 

Paraffin 24,0 
Walrat 60,0 
01. Ricini 70,0 oder 
Sahne 300,0 
Cera alba 90,0 
W ollfett 58,0 

Lanolin 10,0 
01. Cacao 15,0 
Sahne 30,0 
Cera alba 22,0 
Aqua 20,0 

ergibt ein Gemisch, das mit Sahne nur wenig m.ehr zu tun hat.· Nach 
dem Streit der gegensatzlich wirkenden Emulgatoren wird wahrschein
lich eine Salbe entstehen, die nicht mehr eine Ol-in-Wasser-, sondern 
eine Wasser-in-Ol-Emulsion darstellt, oder ein Mischtyp. Sahne is't das 
jedenfalls nicht, auch nicht, wenn Paraffin und Wachs wegbleiben. 

EineOI-in-Wasser-Emulsion stellt auch die vonC. P. UNNA im Jahre 
1895 empfohlene Caseinsalbe dar, eine Mischung von Casein 14, Alkali 
0,43, Glycerin 7,0, Vaselin 21,0, Acid. carbolic. 0,5, Zinc. oxydat. 0,5, 
Aqua dest. ad 100. Sie ergibt eine auBerst feine Emulsion, die sich mit 
Sauren und Kalksalzen aber nicht vertragt, weil dadurch.das Casein 
ausgefallt wird. Sie trocknet auf der Haut in wenigen Minuten zu einem 
schutzenden Film ein, ist also die erste Trockensalbe. Eine solche Salbe 
scheint auch die Neopansalbe zu sein, die als Wirkstoffe atherische Ole 
enthalt. 

MUMFORD3 hat eine Salbengrundlage aus 3 Teilen Paraffin liqu., 
a Teilen Vaselin, 2 Teilen Hexa- und Octodecylalkohol, die 10% ihrer 
Phosphorsaureester enthalt, beschrieben; sie ist reizlos, stabil gegen 
zugesetzte Medikamente und kann durch Wasser- oder Olzusatz variiert 
werden. 

Na-Alginat wurde von Mrr.NE4 empfohlen. Es ist ein braunes Pulver, 
das sich in Wasser lost und in Gegenwart von Calciumsalzen geliert. 

Eigelb und Eiklar spielen als Emulgatoren nur eine geringe Rolle 
in der Salbenherstellung. Die besten Praparate Willden durch einen 
Zusatz von 4 % Eiklar oder 10 % Eigelb erhalten werden. Alkalibehandel
tes Casein hingegen erreicht derartige Effekte schon in einer Konzen
tration von 1 % und saurebehandeltes bei 3,5 %. Die SaJben werden 
mayonnaiseartig (KoSIN5). 

Recht gute Erfahrungen haben wir mit Milei-Vaselin-Salben ge
macht. Nimmt man waBrige Quellungen von Milei (fUr Mayonnaisen) 

1 v. CZETSCH-LINDENWALD u. L. MARKERT: Siidd. Apoth.-Ztg 1,940, 28. -
L. MARKERT: Siidd. Apoth.-Ztg 1942, 15/16. 

2 Notiz in Pharmaz. Ztg 1936, 8, 123. 
3 MUMFORD: Brit. J. Dermat. 50, 540 (1938). 
4 MILNE: Chem. Trade J. 108, 152-153, 2808 (1941). 
5 KOSIN: Vopr. Pitanija 7, 81 (1938). 

v. Czetsch-Lindenwald und Schmidt-La Baume, Salben I, 2. Auf!. 4 
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und emulgiert damit Vaselin, so erhlilt man Emulsionen, die mit Leich
tigkeit mit der Raut emulgieren und doch keinen fettigen Riickstand 
hinterlasseri. Verwendet man die Creme in groBem OberschuB, so 
bilden sich auf der Ra.ut schmutzabhebende Kriimel, man erhalt eine 
"Vanishingcreme" . 

NatriumcaBeinat schlagt GELLEROWA1 als Ol-Wasser-Emulgator vor. 
Sie erhitzt 1 Teil Casein mit 4 Teilen 1 proz. ,waBriger Natriumbicarbo
natlOsung so lange auf dem Wasserbad, bis eineleimartige klare Losung 
entstanden ist. 

o Erwahnt seien noch die Alkalien, die man friiher fiir Emulgatoren 
hielt. Sie bilden aber nur mit freien Fettsauren Seifen, und diese wirken 
emulgierend. Man kann daher nur Fette, aber nicht Vaselin damit 
emulgieren; da ein OberschuB der Alkalien zudem schadet, sind sie als 
Emulgatoren im engeren Sinne verschwunden. Auch Emulgade F 
(Dehydag), der Emulgator 157 (Goldschmidt) sowie die PF-Grund
lage (Tempelhof) miissen erwahnt werden, Praparate, die schone 01-
Wasser-Emulsionen ergeben, aber nicht so sehr zur Rerstellung von 
Salben, als vorwiegend zur Verarbeitung in fliissige Cremes und milch
artige Produkte empfohlen werden. Emulgade F wird auch dort mit 
Erfolg eingesetzt, wo es sich darum handelt, in Ol-Wasser-Emulsionen 
hoheren Fettgehalt und groBere Mengen Elektrolyte unterzubringen. 

MONCORFS hat festgestellt, daB die Salicylsaure aus Ol-Wasser
Emulsionen weita.us am intensivsten von der gesunden Raut aufgenom
men wird. Schwefel, ein Korper, der sich besser in 01 lost als in Wasser, 
wurde jedoch nur schlecht resorbiert. Mit wasserloslichen Medikamen
ten wird man auf der geschadigten Raut eine intensive und rasche, durch 
die Olkomponente aber gemilderte Wirkung erreichen. Ollosliche Korper 
hingegen werden in diesem Emulsionstyp spat und schwach und ober
flachlich wirken. Ober die Ol-Wasser-Emulsionen liegt also bereits um
fangreiches Material vor. Trotzdem gelingt es immer wieder "Erfindern", 
auf mehr oder minder neue Kombinationen Patente zu erhalten. So 
schiitzt z. B. das franz. Pat. 872577 eine Creme aus Lanolin, Stearin, 
Glycerin und Triathanolamin! Derartiger Unfug belastet die Wirtschaft, 
und es fehlt solchen "Erfindungen" jedes Niveau. Man wird derartige 
Erfindungen durch Einspruch bekampfen miissen. 

Bei allen Ol-Wasser-Emulsionen muB das Austrocknen beim Lagern 
vermieden werden. Wenn keine luftdichten GefaBe oder Tuben zur Ver
fiigung stehen, so sollte wenigstens die Oberflache der Emulsionen durch 
ein Papierblatt (Pergament) bedeckt werden, denn die Membran, die 
sich z. B. auf unsachgemaB verpackten Lanettewachs-N-Salben bildet, 
ist zwa:r ein guter Austrocknungsschutz, sieht aber nicht gut aus. 

Zusammenfassung. Ol-in-Wasser- und Wasser-in-Ol-Emulsionen sind 
unent behrliche Salbengrundlagen. In welchem FaIle der eine, in welchem 
der andere, Typ die optimale Grundlage darstellt, wann wir Fette und 
wann wir Paraffinkohlenwasserstoffe emulgieren miissen, entscheidet 
das zugefiigte Medikament und die Indikation, bei der die Salbe an-

1 GELLEROWA: Pharmaz. J. (russ.) 12, 22 (1939) 
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gewendet werden soli. Zwischen Emulsionen und Losungen sind prin
zipiell Unterschiede vorhanden. Lebertran kann man mit Vaselin
Lanolin nicht emulgieren, wohl aber in diesem Gemisch losen. Diese 
Losung wird von der Haut fester gehalten als das 01 allein, da letzteres 
abtropfen wiirde. Daher ist intensivere Wirkung zu erwarten, nicht 
durch die Emulgierung, wie BAMBERGERl annimmt. 

Die Emulsionssalben der Pharmazie brauchen im allgemeinen nicht 
mehr Wasser als 50% des Endgewichtes aufzunehmen. Grundstoffe 
mit WZ. von tiber 100 geben einen erwUnschten Spielraum. Das hohe 
Wasseraufnahmevermogen derartiger Salben bringt therapeutisch aber 
keine Vorteile. Auch in der Kosmetik machen sich Bestrebungen gegen 
den Ehrgeiz mancher Hersteller, in die Creme moglichst viel Wasser 
hineinzupumpen, bemerkbar (AuGUSTIN2). Die Ansicht, daB besonders 
wasserreiche Salben auch eine besonders groBe Resorption gewahr
leisten, beruht auf einem Irrtum. Sie verschwinden gut in der Rant, 
sofern der Emulgator noch aktiv und nicht restlos beansprucht ist. Sie 
gewahrleisten aber keine besonders gute Resorption. 

e) Mischtypen von Ol-Wasser- und von Wasser-Ol-Emulsionen. 

Diese treten dann auf, wenn die Emulsion zum Umschlagen neigt. 
Verrtihrt man 0,15 ccm einer in der Hitze bereiteten klaren 1 proz. Kalium
stearatlosung mit 5 ccm Olivenol, so entsteht bei langsamem Zureiben 
von 5 ccm Wasser eine ziemlich unbestandige Emulsion von Wasser-in-
01. Gibt man nun lang sam weitere KaliumstearatlOsung hinzu, so be
ginnt zwischen 0,6 und 0,9 ccm die Emulsion sich teilweise zu ent
mischen. Das frei werdende 01 emulgiert sich jetzt in Form groBerer 
Ktigelchen im Wasser. PrUft man die Emulsion nach der auf S. 31 ge
schilderten Methode mit Methylenblaulosung 1: 100000, so zeigt sich, 
daB die Oltropfchen immer noch reichlich Wasser in sich schlieBen. Es 
liegt also eine Doppelemulsion vor. Ftigt man weitere 0,5 ccm der 
Kaliumstearatlosung zu, so bildet sich beim Verriihren 'eine Ol-Wasser
Emulsion. 

f) Aussehen der Emulsionen. 

Dber ,die Theorie und die Herstellung der Emulsionssalben ist be
reits so viel Literatur vorhanden, daB wir uns auf die schonen Ausfiih
rungen von KERN in seinem Buche beschranken konnen. Wir mochten 
nur ihr Aussehen in Erinnerung bringen, insbesondere das mikro
skopische, denn die makroskopischen Bilder sind bekannt. 

Die Emulsionen mit 2 fltissigen Phasen, die dem Apotheker gelaufiger 
sind, stellen infolge der Oberflachenspannung das bekannte regelmaBige 
Mosaik von Kugeln der inneren Phase, die in der auBeren schweben, 
dar (Abb. 3). Die GroBe der Kugeln schwankt je nach der Verarbeitung, 
dem Emulgator und den sonstigen Eigenschaften der beiden Phasen. 

1 BAMBERGER: Dermat. Wschr. 1936, 28. 
2 AUGUSTIN: Seifensieder-Ztg 1937, 8. 

4* 
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AuBel' den in Salben meist vorkommenden wasserhaltigen Emulsio
nen, deren eirie Phase eben Wasser ist, gibt es noch andere; von den 
Metall-in-Fett-Emulsionen ist uns die graue Salbe gelaufig. Auch del' 
Seifenschaum ist eigentlich eine Emulsion vom Typ Gas-in-Wasser. 

Abb.3. F liissige Ch-in-Wasser-Emulsion nach Art der fiiissigen Hautcremes. (Handanreibung.) 
(Vergr. 1: 300.) 

Abb.4. Salbenartige Wasser-in-Ol-Emulsion. Die innere wiiBrige Phase hat 
die Kugelform nahezu immer bewahrt. (Handanreibung.) (Vergr. 1: 300.) 

Bei den Salbenemulsionen ist ein Bestandteil, das Fett, annahernd 
fest (Abb. 4). Wir erhalten daher im mikroskopischen BUd oft nicht 
mehr kugelige Gebilde; sie sind vielmehr in manchen Fallen verrieben, 
zerquetscht, und ein Ungt. molle (Abb.5) sieht im Mikroskop nicht 
immer wie ein Mosaik runder Steinchen, sondern oft wie ein aus sehr 
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feinen Teilen bestehender PreBkork aus. Zwischen dieser Form und gro
beren Verreibungen bestehen zahllose Vbergange und Mischformen, je 
nachdem man maschinelle Hilfsmittel heranzieht oder nur einfache 
Handanreibungen im Morser vorliegen. 

Ahh .. 5. Die fein verteilte helle Wasserphase ist von dunkelgefiirbtcm 
01 umgeben . (Handanreibung.) Ungt. molle. (V~rgr. 1: aoo.) 

Abb. 6. Die dunkelgefarhten Fettbrocken sind vom hellen Wasser mngeben. Die Kugelform ist 
annahernd erhalten. (Handanreibung.) Ol-in-Wasser-Emulsion. (Vergr. 1: 300.) 

Dasselbe finden wir bei den Ol,in-Wasser-Emulsionen, die bei der 
Verarbeitung im Morser iiberhaupt nur in Ausnahmefallen feine Ver
reibungen ergeben. Sie sind, insbesondere wenn sie hochschmelzende 
Fette enthalten und nur im Morser verrieben werden, schon makro
skopisch grie13ig. 1m Mikroskop zeigt sich ein grob disperses Gemenge 
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(Abb. 6), das aber trotzdem eine bei bescheideneren Anspriichen noch 
brauchbare Emulsion darsteIlt. 

Pseudoemulsionen yom Wasser-in-Ol-Typ, wie das Ungt.leniens, 
halten nur infolge der Viscositat der auBeren Fettphase zusammen. 1m 
Mikrobild zeigen sie sehr unregelmaBig groBe Wassertropfen im Fett ver
teilt (Abb. 7). Man sieht einer solchen Emulsion die Tendenz zur Ent
mischung schon von auBen an. 

Sehr wasserreiche Wasser-in-Ol-Emulsionen konnen geradezu das 
Aussehen von mit Wasser gefiillten Bienenwaben besitzen. Auf der 
Haut verhalten sie sich, sofern sie bis zur auBersten Grenze mit Wasser 
gefiillt sind, ahnlich den unstabilen Emulsionen. 

Aus der Giite eines Emulgators Schliisse zu ziehen, ob diese oder 
jene Substanz in einem bestimmten FaIle besonders am Platze ist, 

Abb.7. Helle Wassertropfen verschiedener GroBe im Fett. 
Infolge der Lichtbrechung fast schwarze Luftblasen. 

Ungt. leniens . (Vergr . 1: 300.) 

kann nicht gewagt werden. Dies laBt sich wohl nur aus der Erfahrung 
heraus ermoglichen, denn alle die Triibungsmessungen und sonstigen 
Moglichkeiten zur Testung kommen fiir das Milieu "Haut" nicht in 
Frage. Man muB probieren, vergleichen. Anhaltspunkte gibt nach 
SCHMALFUSS1 das Verhalten von Schaumen, denen die zu priifende Subc 

stanz zugefiigt wurde. Ein Ol-in-Wasser-Emulgator, der in kleinen 
Mengen den Schaum "standfest" macht und das Platzen der Blasen ver
hindert, ist fiir die Cremeherstellung gut geeignet. Ein Wasser-in-Ol
Emulgator hingegen, der den Schaum schon in kleinsten Mengen zer
stort, ist als Salbenbestandteil geeigneter als ein solcher, der dies erst 
in groBeren Mengen zustande bringt. 

Fiir die klinische Verwendung von Ol-Wasser-Emulsionen mag ihre 
kiihlende Komponente bei entziindlichen Veranderungen der Haut an
gezeigt sein, wahrend Wasser-Ol-Emulsionen bei chronischen Affekten 
reine Fettsalben ersetzen konnen . . 

Es ist unzweckmaBig, Wasser-Ol- und Ol-Wasser-Emulgatoren gleich
zeitig zu verarbeiten, da sie sich gegenseitig in ihrer Wirkung aufheben. 

1 SCHMALFUSS: Fette u. Seifen 1940, 11, 526. 
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Dieser Satz gilt natiirlich nur fiir echte, also oberflachenaktive 01-
Wasser-Emulgatoren. Pseudoemulgatoren, etwa Schleirne und Tylose, 
die nur auf Grund ihrer Viscositat Emulsionen (Pseudo- oder Quasi
emulsionen) bilden, konnen oline weiteres z. B. mit Wollfett zusammen 
verarbeitet werden. Man stellt in solchen Fallen zuerst den Schleim 
her und arbeitet ihn dann in das W ollfett ein. 

Derartige Mischungen werden von der Beo Petri A. G. in Wies
baden in einer Patentanmeldung beschrieben. Es miiBte unseres Er
achtens erst bewiesen werden, daB sie besonders gute therapeutische Er
folge erbringen. 

Temperaturempfindlichkeit der Emulsionen. Manche atherische Ole 
und Elektrolyte haben die unerwiinschte Eigenschaft, Emulsionen 
zu zerstoren. Wir werden ferner noch sehen, daB Emulsionen haufig 
durch Zusatze von Emulgatoren des entgegengesetzten Typs ungiinstig 
beeinfluBt werden. AuBer hierdurch kann eine Emulsion auch durch 
Temperatureinwirkung zerstart werden. In den kalten Wintern der 
Jahre 1939-1941 gingen viele Hautcremes beirn Versand und bei der 
Lagerung unter extrem niederen Temperaturen auseinander. Welche 
Temperaturen kritisch zu werten sind und welche Emulsionsformen be
sonders empfindlich sind, ist bisher unseres Wissens nicht festgestellt 
worden, so daB Versuche mit Emulsionen beider Typen angebracht er
schienen. 

Bei ihrer Durchfiihrung wurden die Priifungsprodukte im 
Thermostaten bzw. in Kaltekammern bei genau festgelegten 
Temperaturen 24 Stunden lang verwahrt und im AnschluB daran, evtI. 
nach erfolgtem Auftauen, untersucht. Zur Kenntlichmachung der Wasser
phase und der ausgeschiedenen Wassermengen war das Wasser vor der 
Emulgierung mit Methylenblau gefarbt worden. 

Die Ol-in-Wasser-Emulsionen erwiesen sich als weitaus stabiler als der 
umgekehrte Typ. Wir priiften bei _70°, - 20°, - 5°,0°, + 5°, + 20°, 
+ 37°, + 42°, + 50°, + 60° und + 70° und stellten fest, daB z. B. 
EiweiB-, Stearat- und Lanettewachssalben erst bei + 70° und dariiber 
auseinandergehen. Gegen tiefe Temperaturen sind sie unempfindlich. 
Sie frieren zu harten marmorartigen Massen ein und tauen ohne Zer
storung wieder auf. 

Die Wasser-Ol-Emulsionen reichen in ihrer Bestandigkeit an den um
gekehrten Typ leider vielfach nicht heran. Es gibt natiirlich Ausnah
men, wie z. B. Eucerin cum aqua, das sogar bei 100 Grad nicht zer
start wird. Wir priiften Wollfett und zahlreiche nicht im Handel er
haltliche Gemischemulgatoren, die ihr hohes Wasseraufnahmevermogen 
z. B. aliphatischenAlkoholen verdanken. Die Wasserzahlen dreier dieser 
Priifungsprodukte bewegten sich innerhalb sehr weiter Grenzen (siehe 
Kurven auf S. 36). Belastet man nun den Emulgator yoU, d. h. 
niitzt man seine Emulgierfahigkeit voU aus, so ist diese Emulsion 
in den meisten Fallen schon bei Zimmertemperatur recht empfindlich 
und scheidet, wenn auch nur kleinere Mengen, Wasser aus. Der 
Emulgator II z. B. nimmt 500% Wasser auf und scheidet innerhalb 
einer Woche 10% wieder aus. Belastet man den Emulgator nur halb, 
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gibt also nicht die volle Wassermenge, sondern nur die Halfte 
zu, so erhalt man bei Zimmertemperatur vollig stabile Emulsionen, 
die sich nur bei bestimmten kritischen Temperaturen trennen. J e 
weniger die Emulgierkraft ausgenutzt ist, um so stabiler sind die Emul
sionen. Die kritischen Temperaturen sind + 4°, der Schmelzpunkt, 
+ 40° und Temperaturen unter null Grad. Die meisten der von uns 
geprUften Wasser-Ol-Emulsionen zersetzen sich oberhalb 40° ziem
lich schnell; durch Kniffe, wie Cetylalkoholzusatz oder nur geringen 
Wasserzusatz, kann die kritische Temperatur bis auf 60° hinaufgedriickt 
werden. In unseren Breiten diirfte sich dies aber meist eriibrigen. Es ist 
ja selbstverstandlich, daB eine Salbe nicht bei hoheren Temperaturen als 
beim Schmelzpunkt der Fettkomponente gelagert werden darf. Bei 
+ 4° waren insbesondere die Wollfettsalben mit Wasserzusatz zum Teil 
entmischt; man kann sie leicht wieder zusammenriihren. PlOtzlich auf 
null Grad abgekiihlte Salben hielten eigentiimlicherweise der Ent
mischungstendenz in allen Fallen stand. Unter null Grad gefriert das 
Wasser und sprengt die Emulgatorhiille, die bei dieser Temperatur 
nicht mehr geniigend schmiegsam ist, um der Ausdehnungstendenz der 
Eiskristalle standzuhalten. PlOtzliches Abkiihlen schadet weniger als 
allmahliches, eine Tatsache, die wir beim Tiefkiihlen von Obst und Ge
miise ja auch beobachten konnen. Andere Emulsionen wiederum 
waren nur bei Zimmertemperatur haltbar und entmischten sich bei 
jeder Warmezu- oder -abfuhr. Manche technisch verwendete Wasser
Ol-Emulsionen sind andrerseits sogar kochbestandig (Schmiermittel
emulsionen). 

Die Temperaturbestandigkeit der Emulsionssalben ist also vor
wiegend vom Emulsionstyp abhangig, der Wasser-Ol-Typ ist haufig 
empfindlicher, bei extrem tiefen und hohen Temperaturen miissen unge
eignete oder iiberbelastete Emulsionen ausgeschaltet werden. Salben 
vom Wasser-Ol-Typ werden unempfindlicher, wenn man die Wasserauf
nahmefahigkeit nicht voll ausniitzt und Cetylalkohol zufUgt. Das 
letztere Verfahren bessert aber nicht immer und oft nur in ver
schwindend kleinem MaBe. Manche Emulgatoren liefern nur bei Zim
mertemperatur bestandige Wasser-Ol-Emulsionen, andere wieder weit
gehend unempfindliche Praparate. Es wird daher in jedem einzelnen 
Fall eine eingehende Priifung der Lage notig sein. In der Salbentherapie 
ist zwar nicht die Temperaturresistenz notig, die von Schmiermitteln 
gefordert wird; aber um die Minimalforderung der Stabilitat zwischen 
0° und 40° kommen wir fUr unser Klima nicht herum. 

4. Wasserlosliche Salben, fettfreie Salben 
und Trockensalben. 

Die wasserloslichen und fettfreien Salben sowie die eintrocknenden 
salbenartigen Firnisse treten in ihrer Bedeutung hinter den Emulsionen, 
Fetten und Paraffinkohlenwasserstoffen zuriick. Es handelt sich meist 
um in Wasser gequollene Pflanzenschleime oder um anorganische Pasten 
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und Gallerten, in vielen Fallen also gleichsam um Ol-in-Wasser-Emulsio
nen ohne Olzusatz, so daB sich die Indikationen oft uberschneiden. 
Die Ol-in-Wasser-Emulsionen haben ja schon eine gewisse Ahnlichkeit 
mit den loslichen Salben, denn sie sind bereits mit Wasser verdunnbar, 
wenn auch nicht klar loslich. 

Die alteste Salbe der ersten Gruppe ist das Ungt. glycerini, die 
Glycerinsalbe, die nach dem DAB 6 aus Weizenstarke, Wasser, Glycerin, 
Weingeist und Tragant bereitet wird und etwas abgeandert als Glycero
latcreme oder mit Zinkoxyd versetzt als Creme Simon auch in der Kos
metik Bedeutung besitzt. Sie war hisher infolge ihrer Wasserloslich
keit das Mittel der Wahl fUr Salben fUr den behaarten Kopf, sofern aus 
ihr Wirkung des zugefUgten Medikamentes zu erwarten ist. Maisstarke 
ist weniger geeignet als Weizenstarke. Der Tragantzusatz ist notwendig, 
bleibt er weg, so erhalt man unbefriedigende Resultate (ROBERTSl). Zu 
bedenken ist, daB eine 75% Glycerin enthaltende Salbe durch die 
osmotischen Eigenschaften des Glycerins Reizerscheinungen verur
sachen kann, so daB Vorsicht bei Wunden und Schleimhauten am Platze 
ist. Glycerin ist nicht steril, sondern enthalt Sporen. Es muB fUr be
stimmte Zwecke sterilisiert werden. 

Man hat versucht, das Glycerin durch Glykol oder andere Korper zu 
ersetzen. So haben sich die Deutschen Hydrierwerke im D.R.P. 
666921 die Verwendung des 1,5-Pentamethylenglykols schutzen lassen. 
Diese Versuche scheinen pharmazeutisch und dermatologisch mit zu
friedenstellendemErfolg gelungen zu sein. Die Giftigkeit oral applizierter 
Glykole zeigt sich erst bei Dosen von 10-50 ccm pro kg Ratte (MAN
CINI2), also bei Mengen, die hoch uber den durch die Haut hindurch
dringenden liegen. Erwahnt sei auch das Carbitol, der Monoathylester 
des Diathylenglykols, das in der Kosmetik von DAVIDSOHN und DAVID
SORN3 empfohlen wurde. Nach GROSS4 ist keine lokale Schadigung oder 
Nierenreizung durch resorbiertes Glykol zu befUrchten .. Auch Perka
glycerin, die konzentrierte Losung von milchsaurem Kalium, ist zur 
Herstellung von Honiggelees und den Ungt. glycerini analogen Salben 
geeignet5. Sorbitan-Monolaurat und Mannit-Fettsaurederivate sind 
brauchbar6, wenn sie auch mehr Emulgatoren als glycerinartige 
Substanzen sind. 1m Inland durfte Glycerogen der 1. G. Farben
ind ustrie A.G. das beste Glycerinersatzmittel sein (BAUSCHINGER7). 

Es ist ein Gemisch von Glycerin und 2-6wertigen Alkoholen, ein Hy
drierspaltprodukt von Kohlehydraten. Verwendungsfahig ist auch 
Sorbit und insbesondere S orbit sirupS , der in Amerika als Glycerin
ersatz verwendet wird. 

1 ROBERTS: Quart. J. pharm. 11, 18 (1938). 
2 MANCINI: Chern. Abstr. 33, 3886 (1939). 
3 DAVIDSOHN u. DAVIDSOHN: Riechstoffindustrie u. Kosmetik 1937, Nr I. 
4 GROSS, in LEHMANN-FLURY: Toxikologie und Hygiene der technischen 

Losungsmittel. Berlin: Springer 1938. 
5 Notiz in der Pharmaz. Ztg 1937, Nr 44. 
6 Mitteilung in Riechstoffindustrie u. Kosmetik 1939, Nr II. 
7 BAUSCHINGER: Fette u. Seifen 48, 3 (1941). 
8 Amer. Perf. 1940, Sept. 
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In neuester Zeit hat die eidgenossische Arzneibuchkommission1 zum 
Problem Glycerinersatz Stellung genommen. Sie haIt Glykol fiir un
brauchbar, da es zu giftig sei (per os). Kohlehydrate und Thylosen sind 
auBerlich mit Beschrankungen brauchbar. Sorbit ist teuer, kann aber 
auBerlich und innerlich verwendet werden. Lactate sind oral gegeben 
schwach wirksam, Pflanzenschleim schlecht haltbar. 

In ihrer Konsistenz sind die Glycerinsalben nicht besonders befriedi
gend. E. UNNA (im TRUTTWIN) schlagt daher ihre Verbesserung durch 
Eucerinzusatz vor. Man erhalt dadurch eine Emulsion, die gunstigere 
Eigenschaften besitzt, ein Produkt mit mehr salbenartigen Eigen
schaften, wogegen das Glycerolatum aromaticum (HERXHEIMER) mehr 
leimartig ist. und Aceton sowie Parfum enthalt. Auch ihm konnen 
Arzneimittel zugesetzt werden, genau so dem Ungt. solubile (STEFAN) 
und der Bassorinpaste, modifizierten Glycerinsalben. 

In der Kosmetik spielen die Glycerin-Honigcremes nach Art des 
Kalodermagelees eine wichtige Rolle. Es handelt sich nach der Literatur 
vermutlich um Gelati:qe-, um Agar-Agar- oder Tragant-Glycerin-Ge
mische. Verschiedene V orschriften, die derartige Produkte ergeben 
sollen, sind in den Fachbuchern zu finden. So solI Tragant (etwa 1 %) 
mit Glycerin (etwa 25%) verrieben oder durch Aufkochen im Glycerin 
zur Losung gebracht werden. Borax oder Borsaurezusatze scheinen die 
Haltbarkeit des so gewonnenen Gelees zu erhohen1. 

Die Tragantsalben haben auch als Massagecremes Verbreitung. Sie 
-anthalten meist Tragacanth. plv., Zinc. oxyd. plv. und Aq. dest. sowie 
Glycerin. Man bereitet zunachst den Schleim und rUhrt dann den. festen 
Bestandteil darunter. 

Unter den Gelatinesalben, fiir die es verschiedene Vorschriften gibt, 
ist das Gelatol, das SIEBERT erwahnt2, zu nennen; es besteht aus Gela
tine, Glycerin und Wasser und ist eine Salbengrundlage, ebenso Gelan
tum. Es ist klar, daB man aus Gelatinesalben auch Pasten herstellen 
kann. UNNA hat solche Produkte schon 1883 angegeben. Je nach dem 
Gehalt an Glycerin erhielt er weiche Produkte, harte und Salbenstifte, 
die er in seiner Monatsschrift fiir praktische Dermatologie 1883 und 
spater eingehend beschrieb. 

Das fettfreie Physiol A (Polydyn Werke, Prag) ist nach RAPP 
-ain Carraghen-, nach der Seifensieder-Ztg 1930, 3 ein Tragantschleim. 
Es ist mit Wasser leicht abwaschbar und hat gute Schmiereigenschaften. 
Die Salicylsaure wird aus Physiol etwa so wie aus einem Lanolin-Vaselin
Gemisch resorbiert (MONCORPS). Der Fettzusatz bei Physiol C ver
bessert die Salicylresorption auBerordentlich. 

AuBer Tragant kommen noch die Schleime von Salep, Cydonia, Ei
bisch, Lein, Carraghen gelegentlich in diesen Salben als Quellsubstanzen 
zur Anwendung. So empfiehlt STEIGER3 einen Schleim aus 20 g Car
raghen, 30 g Glycerin, 10 g Argentum proteinicum und 440 g Wasser und 

1 Schweiz. Apoth.-Ztg 81, 44 (1943). 
2 SIEBERT: Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten I) (1), 43l. 

.Berlin: Springer 1930. 
3 STEIGER: Schweiz. Apoth.-Ztg 78, 221 (1940). 
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eine ahnliche Verarbeitung aus 10 g Tragant, 100 g Glycerin, 35 g Silber
eiweiB und 355 g Wasser. Auch ·Pektine (Hemicellulosen) werden von 
Mosm1 als Grundlagen zu fettfreien Salben und eintrocknenden Firnissen 
empfohlen. In derartige Salben kann man auch organische Sauren 
einarbeiten, ein Vorzug, da viele Emulsionen sich damit nicht vertragen 
und zerfallen. Dazu kommt noch, daB die Pektingallerten die Wund
heilung fordern und die Reinigung beschleunigen (THOMSON2). In diesen 
Fallen diirften sie auch angezeigt sein, da sie, "wasserbetont" und nicht 
"fettbet ont " , die Wunden wenig reizen. (Weiteres tiber Pektine als 
Emulgatoren siehe S.43.) 

Alle diese Salbengrundlagen (Glycerinstarkesalben, Tragantsalben, 
"Physiol") nehmen betrachtliche Mengen von Quellungswasser auf, sie 
vergroBern also ihr Volumen, wenn man sie ins Wasser legt. Sie sind 
daher nach ZAKARIAS' resorptionsfahig, wogegen dies bei dem nicht
quellenden Lanolin nicht der Fall sei. Nun enthaltEfn diese Salben, sofern 
Fette darin vorhanden sind, diese als OItropfchen, als Ol-in-Wasser
Emulsion. Nach ZAKARIAS3 Angaben vereinigt eine sol~he Salbe die 
physikalisch-chemischen Eigenschaften der waBrigen Losungen mit 
denen der fetten Salbengrundlagen. Leider ist dies eine Verallgemeine
rung, der nicht gefolgt werden kann. Sie stimmt bei der Salicylsaure, 
ist aber bei Schwefel unrichtig, denn letzterer wurde nach MONCORPS 
gerade aus Physiol beinahe am schlechtesten resorbiert. Zudem ist Quell
fahigkeit mit Resorbierbarkeit noch lange nicht identisch. 

Es muB nooh lleru<3k-sichtig-t wer-GeR, da,L\ ~ wass8I'h!1ltigen. 
Salben vom Hautfett das Eindringen in die tieferen Partien erschwert 
wird; es sei denn, bei den zugeftigten Medikamenten handelt es sich um 
Korper, die infolge ihrer Lipoidloslichkeit aus der Masse herausgelost 
und in die Tiefe weiterbefordert werden. 

Die Wirkung des Glycerins als Bestandteil von Salben ist eigentlich 
noch nie zum Studium eingehender Untersuchungen gemacht worden. 
Seine Verwendung beruht einerseits auf technischen Vorteilen, die Sal
ben werden durch den Zusatz ansprechender und trocknen nicht aus. 
Anderseits hat aber wohl die immer wieder gezeigte, aber noch nie exakt 
bewiesene oder erklarte Eigenschaft des Glycerins, die Raut zu glatt en, 
zu derartigen Kombinationen gefiihrt. Das Toiletteglycerin, das jetzt 
als Rautpflegemittel meist abgelehnt wird, hat doch wohl die Eigen
schaft, in sonst ganz refraktaren Fallen die rauhe Raut zu glatten. 
Wahrscheinlich ist dies durch eine vOriibergehende Ryperamisierung 
bedingt, ferner durch einen Epithelisierungsanreiz auf kleinste Rhagaden. 
Nattirlich kann Glycerin keine Schutzsalben ersetzen, zumal es bei 
langerer Anwep.dung die Oberhaut sehr weich macht, da es durch seine 
Hygroskopizitat tiber das MaB des Erwiinschten hinaus zu viel Feuchtig
keit auf die Rornzellen bringt. 

Vielen Schleimsalben gibt man bei der Rerstellung Alkohol zu, um 
das Klumpen zu verhindern. Der Alkohol geht beim Erwarmen ver-

1 MOSIG: Pharmaz. Z.halle Dtschld 1937, Nr 1, 1. 
2 THOMSON: Ind. Med. 7, 441 (1938); Amer.chem.Abstr. 32, 22 (1938). 
3 ZAKARIAS: Randbuch der Raut- und Geschlechtskrankheiten 0, 83 (1930). 
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loren. Nach dem D.R.P.741651 vergart man ihn in der Salbe mit 
Essigsaurebildnern und soIl so gut haltbare saure Salben, die auch 
sonst Vorziige hatten, erhalten konnen. 

Weitere Moglichkeiten, um fettfreie Salbengrundlagen zu finden, 
haben PXSSLER und KUHL zur Debatte gestellt, indem sie den Quark 
oder PflanzeneiweiBe, wie Kleber, vorschlugen. Die EiweiBstoffe werden 
darin durch R 20 2 sterilisiert und mit 60-70% sterilem Wasser versetzt. 
Man erhalt so eine reizlose, im Hinblick auf ihre therapeutische Ver
wendung und Wirkung noch nicht naher bekannte Salbengrundlage, 
die laut D.R.P. 669158, das dem letzteren Autor erteilt wurde, als 
Bleich - und Reinigungsmittel gute Dienste lei stet (s. auch D .R.P .667409)_ 

Auch Magermilch kann laut Schweiz. P. 200840 Salbenbestandteil, 
z. B. in Stearatcremes, sein. 

SNOEK hat im D.R.P. 696429 Mischungen von Glycerin mit Mhe
ren Alkoholen, wie ¥yristinalkohol, und einen Emulgator, wie Cetyl
solfonat, beschrieben. Die salbenartigen Produkte .konnen als Raut
pflegemittel verwendet werden. Wir personlich halten es fiir einen Unfug, 
all die moglichen Kombinationen auf dem Salbengebiet zum Patent an
zumelden, jedes Glycerinersatzmittel einzureichen. Wenn derartige 
Patente auch rechtlich durchgehen, so sind sie rein gefiihlsmaBig doch 
abzulehnen. 

Eine Mischung von Lecithin- und Cetylalkohol hat sich RIGUTI im 
jap. Patent 129206 als Rautpflegemittel schiitzen lassen. Rier gilt woh1 
auch das oben von SNOEK Gesagte. 

Recht gut durchgearbeitet sind von STOR1 die Tylosesalben, die an 
andrer Stelle auch schon erwahnt wurden, da sie nicht nur unter den 
wasserloslichen oder besser mit Wasser verdiinnbaren Salben, sondern 
auch unter den Emulsionstypen besprochen werden miissen. STOR hat 
als Grundlage eine Mischung von 4 Teilen Adulsion mit 96 Teilen Wasser 
angewandt und diesem Praparat Zinkoxyd, Pellidol, Argentum nitricum, 
Lebertran und Perubalsam zugefiigt. Zur Wundbehandlung eignete sich 
besonders eine feuchte, durch Cellophan abgedichtete Kammer, unter 
der die Salbe nicht austrocknete. In der Derm1!-tologie ist die Mischung 
ebenfalls brauchbar, und zwar iiberall dort, wo Schiittelmixturen an
gezeigt sind. Das Austrocknen ist hier unerwiinscht. Man wird es daher 
zweckmaBigerweise durch Zusatz von 10-20% Glycerin verzogern oder 
verhindern. 

Tylosesalben kommen ferner als Schutzsalben gegen Fettloser in Frage, 
wobei man sich klar sein muB, daB der Schutz nur voriibergehend ist 
und auch wegen des allerdings durch Zusatze vermeidbaren Abblatterns 
und EinreiBens der Filmschichten nicht vollkommen sein kann. 

COR und GOEDRICH2 beschreiben eine abwaschbare Salbengrundlage, 
die aus 10 Teilen Glycerinmonostearat, 25 Teilen Glycerin, 2 Teilen 
Bentonit und 63 Teilen Wasser besteht. Der Bentonit wird angenetzt und 
dann als Brei auf dem Wasserbad dem Glycerin-Monostearat-Gemisch 
zugefiigt. Man solI in diese Salbe Borsaure, Jod, Schwefel und Jodkali, 

1 STOR: Chirurg 12, 15 (1940). 
2 COR u. GOEDRICH: J. amer. pharmaceut. Assoc. Pract. pharm. I, 5 (1940). 
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ohne Zersetzung befiirchten zu mussen, einarbeiten konnen und wird mit 
dem letzten Praparat nach dem spater unter Jodsalben Gesagten sicher 
Versager erleben, wogegen die anderen Mittel wahrscheinlich wirken 
werden. 

Einen ganz anderen Weg zu fettfreien Grundlagen beschreiten die 
Rersteller der stearatcremes, Zubereitungen, die auf Grund der Reiz
losigkeit des Stearins und ihres Matteffektes als Tagescremes Verbrei
tung besitzen. Sie gehoren nur beschrankt, z. B. als Adeps saponaceus, 
verseiftes Schweinefett mit Wasser, ferner als Cremor (Fresenius), 
in die Pharmazie, sie interessieren aber als wichtige Cosmetica. Sie 
bestehen aus den Alkali- oder Ammonsalzen, vorwiegend der Stearin
saure, freier Stearinsaure, Wasser, Glycerin, evtl. Fettstoffen, und sind 
Ol-in-Wasser-Emulsionen und im diesbezuglichen Kapitel kurz erwahnt. 
Sie sind alkalisch, beeinflussen den Sauremantel der Raut manch
mal ungunstig, da sie durch des sen Sauren zersetzt werden, ihr System 
andern und neutralisieren. Sie konnen nach MUNFORD dadurch Reizun
gen verursachen1. UNNA meint im TRUTTWlN, daB die Stearinsaure als 
Rautcosmeticum brauchbar sei, da sie ein Bestandteil des Rautfettes ist. 
poch muB dieser Ansicht die Tatsache entgegengehalten werden, daB 
die freie Saure im Rautfett gegeniiber den Estern und Wachsen nicht 
in wesentlichen Mengen vorhanden ist. Die einseitige Zugabe eines 
Teiles verbessert daher die Lage weniger als die alIer oder der fehlen
den Komponenten. 

Als Beispiel einer Stearatcreme sei folgende V orschrift angefiihrt: 
Man schmilzt 150 g Stearin auf dem Wasserbad, erhitzt 150 g Gly

cerin und 750 g Wasser auf 60°, gibt dann 7,2 g starke Ammoniak
flussigkeit und das geschmolzene Stearin hinzu, riihrt gut durch und 
erhitzt 1/2 Stunde unter ofterem Umriihren auf dem Wa;sserbade. Man 
laBt die Mischung 3 Tage stehen und setzt dann Riechstoffe zu2• Der
artige Verarbeitungen, die noch zahlreiche Zusatze enthalten konnen, 
sind die Mouson- und die Marylancreme, fettfreie, seifenhaltige Cos
metica. Ebaga (Bayer, Budapest) besteht aus Na-Stearat, Palmitat 
und Mineralol, es wird als Salbengrundlage, besonders in der Augenheil
kunde, empfohlen. 

WINTERs nennt als weitere nichtfettende Stearatcreme das Re
aktionsprodukt aus 

Rp. Stearin 20,0 
Vaselinol 2,0 
Ammoniak 8,0 
Wasser 140,0 

oder 
Rp. Stearin. 10,0 

Vaselinol 45,0 
Wasser 45,0 
Calc. Soda 1,0 

Zwischen beiden sind natiirlich aIle Vbergange moglich. 
Erwahnt seien noch die fettfreien Reinigungscremes, die beim Ver

reiben auf der Raut Kriimel bilden und so Schmutzpartikelchen mit
nehmen; sie werden als Vanishing -Cremes angepriesen. Die fettfreie 

1 MUNFORD: Brit. J. Dermat. 50, 540 (1938). 
2 Notiz in Chem. a. Druggist, zit. in Pharmaz. Z.halle Dtschld 66, 438 (1925). 
3 WINTER: Handbuch der kosmetischen Chemie, 2. Aufl., 6, 580. 
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Schaumcreme Hacelineschnee enthalt z. B. Acid. stearinic., Natrium
bicarbonat und Hamameliswasser. 

Rost, Tiibingen, hat Salben aus wasserloslichen Aminen und 
Kohlehydraten, z. B. aus Harnstoff und Traubenzucker, hergestellt. 
Man mischt die beiden Komponenten im Verhaltnis 1 : 1 und verrUhrt die 
Masse mit Wasser oder Glycerin zu einer salbenartigen Grundlage. Die 
Salbe nimmt Schwefel, Hg, atherische Ole und andere dermatologische 
Wirkstoffe leicht auf und solI sie infolge der durch die Wasserloslichkeit 
bedingten groBen Penetrationskraft intensiv zur Wirkung bringen. Tat
sachlich mag eine solche Salbe groBe V orteile auf den epithelberaubten 
fettfreien Partien in der Wundbehandlung besitzen. Schon die Masse 
an sich diirfte da indiziert sein; denn Harnstoff ist ein gutes Mittel bei 
entziindlichen Mfektionen sowie bei Infektionen, wo er desinfizierend 
wirkt (MULDAVIN und HOLTZMANN1). Er wird in Amerika in 2proz. 
oder gesattigter Losung bzw. in Kristallen viel zur Wundpflege ver
wendet. In derselben Richtung wirkt auch der Zucker, der, in Salben 
und in Form von Honig verwendet, wohl nicht nur osmotisch bedingte 
Heilwirkung zeigt. Welche Eigenschaften diese Salben als Medikamen
tentrager aufweisen, hangt auch vom Medikament abo Nur Versuche 
mit jedem einzelnen Wirkstoff konnen hier klaren. Das Reoxyl Tosse, 
das spater noch besprochen werden soIl, berechtigt zu weiteren Ver
suchen. 

1m Zusatzpatent D.R.P.722619 werden Polyalkylenoxyde als 
wasserlosliche Salbengrundlagen beschrieben. Sie allein oder Konden
sate aus den Oxyden und Glycerin, Sorbit oder Stearinsaure sind in der 
Lage, sonst .schwer lOsliche oder unlosliche Produkte, wie Scharlachrot 
und einige Anaesthetica, zu lOsen, so daB man von derartigen Salben 
eine verbesserte therapeutische Wirkung erwarten kann. 

Unter dem Sammelnamen Fissan ist eine Reihe von. Salben und 
Salbengrundlagen bekanntgeworden. Ais Zusatz zu diesen Praparaten 
dient MilcheiweiB. Nach Angabe der Fissanwerke kommt fiir die Thera
pie der Struktur des EiweiBkorpers entscheidende Bedeutung zu. Aus 
MilcheiweiB wurde von A. SAUER ein Abbauprodukt gewonnen, das 
infolge seines labilen Charakters "Labilin" genannt wird und nach 
Fixierung die Grundlage von Salben usw. bilden kann. Die Entstehung 
des Labilins geht bei Bluttemperatur in Gegenwart von Borsaure und 
unter Mitwirkung bestimmter Penicilliumarten vor sich, Es entsteht 
Boroflavin (R. KURN2) , ein neuer Wirkstoff von gelber Farbe, der in 
seinen Eigenschaften dem Lactoflavin sehr ahnlich, aber chemisch ver
schieden ist. Genau wie Flavine konne der neue Wirkstoff Wasserstoff 
aufnehmen oder abgeben, also an den biologischen Oxydations- und 
Reduktionsprozessen teilnehmen. 

Es scheint eine Substanz zu sein, die beim Wachstum gewisser 
Schimmelpilze entsteht, ein bakterienhemmendes Mycoin, nach Art 
des Penicillins. 

1 MULDAVlN u. HOLTZMANN: Lancet 1938 I, 549. 
2 R. KUHN: Ost. Chern. Ztg 1943, 1/2. 
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Ein anderer wichtiger Aufbaustoff der Fissanpraparate ist das 
Fissankolloid, eine Kieselsaure feinster TeilchengroBe mit einer inneren 
Oberflache von 150 qm pro Gramm. Ein Kilogramm dieser Kieselsaure 
nimmt einen Raum von 25 I ein. Durch das Fissankolloid soIl die Ver
teilung therapeutisch wirksamer Stoffe auf groBe Oberflache bewirkt 
werden. 

Die Grundlage der fetthaltigen Fissanpraparate ist eine Emulsion 
von labilem MilcheiweiB in organverwandten Fetten. Aus diesem "Orga
nosol", dem Unguentum Fissani, lassen sich rezeptmaBig Salben und 
Pasten verschiedenster Art bereiten. 

Fur die fettfreien Fissanpraparate, insbesondere Puder und 
fettfreie Salben, dient als Grundlage ein Hydrosol, zu deutsch eine 
Schleimsalbe, die unter Zusatz von praparierten Diatomeen herge
stellt wird. 

Nach MOLDENHAUER1 solI Fissan besonders wirksam sein, weil es 
gut den elektrischen Strom leitet. Dann muBte eine Schleimsalbe noch 
viel besser sein, denn da ist die waBrige Phase auBen, die Leitfahigkeit 
noch groBer. Auch die groBe innere Oberflache des Kolloids, die KREILoS 
REITZ2 als Ursache fur die auch von uns in den meisten Fallen beob
achtete gute Vertraglichkeit anfiihrt, kann nicht den Ausschlag geben, 
denn Kolloide sind in Salben vom Fett umschlossen und dadurch in 
der Entfaltung der Oberflachenkrafte behindert. Die Erklarung der 
gut en Wirkung durfte einfach die sein, daB im Fissan eine sehr homo
gene Mischung von Fett, EiweiB und Wasser vorliegt, ein Gemenge, 
in dem die Nachteile der einen Kompon~nte durch andere Bestandteile 
paralysiert werden. Wieweit das Penicillin wirkt, ist noch unbekannt. 

Dberempfindlichkeiten gegen das MilcheiweiB wurden von uns nur 
in einigen Fallen beobachtet. 

In Notzeiten kann man, wie die Verfasser dieses Buches schon zeig
ten, fetten und fettfreien Salben Talcum zufugen und so erheblich spa
reno SSELINSSKy3 hat dementsprechend aus Vaselin, Talcum, Gelatine, 
Starke, SonnenblumenOl und Glycerin eine sparsame und gut vertrag
liche Salbe hergestellt. Er hat eine weitere fettarme Grundlage aus 
Talcum, Starke, Glycerin, 5% Vaselin, 4% Fischtran oder Sonnen
blumenol und Wasser zusammengestellt, die besonders gut vertragen 
werden soll. 

Auch die Hefe hat man als "Vaselinersatz" in Salben herangezogen. 
Nach KESSLER4 wird Bierhefe gewaschen und ausgepreBt und mit 
destilliertem Wasser 3 Minuten lang gekocht. Der heiBe Brei wird ab
genutscht und ist dann nach einer Nachwaschung gebrauchsfahig und 
bei 0° lagerfahig. So interessant diese Verwendung ist, so selten wird 
sie in Frage kommen, denn sie ersetzt nicht Vaselin, sondern nur Ol-in
Wasser-Emulsionen, die uns dann zur Verfiigung stehen, wenn Hefe 
vorhanden ist, und fehlt, wenn diese mangelt. 

1 MOLDENHAUER: Der Vertrauensapotheker 1932, 2. 
2 KREILos REITZ: Miinch. med. Wschr. 1940, 5l. 
3 SSELINSSKY: Pharmazie (russ.) 1940, 9/10. 
« KESSLER: Pharm. acta helvetica 17, 47 (1942). 
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Dermacym (Blaes) war nachEsCHENBRENNERl eineAufschwemmung 
frischer Bierhefe in Form einer weichen Paste. Die eiweiBhaltige Grund
lage ergab mit fetten Olen Ol-in-Wasser-Emulsionen, kann aber auch 
fUr sich allein als eintrocknende Salbengrundlage verwendet werden. 
Sie eignete sich zur Herstellung von allen Salben mit wasserloslichen 
Medikamenten. Ollosliche Substanzen wurden in Fett ge16st zugegeben. 
Dber Dermacym fan den sich in der zuganglichen Literatur nur die 
Angabe SPANIERS2, der von guter Wirkung spricht, und die Rezepte 
RAPps3, der sich auf Herstellungsvorschriften beschrankt. Das Mittel 
ist nicht mehr im Handel. 

HERGENROTHER4 empfiehlt die Pelose, einen Heilschlamm, als fett
freie Salbengrundlage, die sich bei Ulcus cruris, Lupus erythematodes, 
Pemphigus vulg., Rosacea cum Acne bewahrte. Tatsachlich sind der
artige Massen, insbesondere in Kriegszeiten, in vielen Fallen den fetten 
Salben nicht nur aus Ersparnisgriinden vorzuziehen. Ton und Lehm 
wurden von uns5 als Salbenersatz fUr Spezialzwecke empfohlen. Dar
iiber hinaus wurde im Ausland6 Bentonit, ein vulkanischer Ton, er
wahnt; 5 g Bentonit auf 100 g Wasser geben Salben von Wollfett
konsistenz, 2 g Bentonit auf 100 g Wasser glycerinartige Produkte. 
Er hat mit Schwefel zusammen verarbeitet unter Wasserzusatz als 
Kratzemittel gute Erfolge erzielt, ESME7 empfiehlt Glycerin- und 
Zuckerzusatze, um das Eintrocknen zu verhindern. (Diese Salben sind 
enelbinartig. ) 

Interessant sind die in einem amerikanischen Patent von der U. S. 
Industrial Alcohol Co., New York, beschriebenen Alkoholsalben, 
die iiber 75% Athyl- oder Propylalkohol enthalten. Zur Herstellung 
dieser Grundlagen werden hochmolekulare FeHsauren und echte Wachse 
mit Atznatron verseift und dem Alkohol zugemischt. Der Salbe konnen 
Vaselin u. dgl. als Emulsion zugefUgt werden. Den Produkten kommt 
wohl nur beschrankte Verwendung zu. 

HOEHNLE hat sich im franz. P. 875538 "Salben aus Lichen islandicus 
und Gummi" schiitzen lassen. Ein solches Praparat aus 10 Teilen Lichen, 
2 Teilen Gummi und 88 Teilen Wasser wird fiir die Kosmetik emp
fohlen und kann mit Fettstoffen emulgiert werden. 

Zu den kolloidalen Metallsalzen als Salbengrundlage leitet ein im 
D.R.P.587142 geschiitztes Verfahren bzw. sein Endprodukt iiber. 
Demzufolge gewinnt man mit hochmolekularen Sauren, namentlich 
solchen der Fett- und Olsaurenreihe, aus Silicat16sungen Abscheidungen. 
Diese pastenformigen Massen stellen hochstwahrscheinlich Gleich
gewichtszustande zwischen Fett- und Olsaure, Kieselsaure und den 
Salzen dieser Sauren dar; sie sollen kosmetisch und therapeutisch als 
Salbengrundlage von ausgezeichneter Wirkung sein. 

1 ESCHENBRENNER: Dtsch. Apoth.-Ztg 1934, 93. 
2 SPANIER: Med. Welt 1933, 39. 
3 RAPP: Pharma-Medico 1934, 5. 
4 HERGENROTHER: Hippokrates 1939, 1233. 
5 v. CZETSCH-LINDENWALD U. SCHMIDT-LA BAUME: Apoth.-Ztg 1939, 89. 
6 Drugs and Cosmetic 46, 2 (1940). Ferner Monitor d. 1. Farm. 1944. 5,50. 
7 "RSME: Jnd. chimique 28, 230 (1941). 
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AluminiumhydroxydgeJ hat annahernd das Aussehen von weiBem 
Vaselin, ohne aber dessen Zahigkeit zu besitzen. Auf der Haut bildet 

-das Gel einen unsichtbaren "Oberzug. Es vertragt sich mit vielen medi
kamentosen Zusatzen, insbesondere wasserunloslichen, natiirlich aber 
nicht mit Sauren wie Salicylsaure. MEYER! empfiehlt die Gele, da sie 
bactericid seien. 

Silieiumdioxydgele enthalten 80-90% Wasser und dienen vor
wiegend als Grundlage zu Spezialhautcremes. 

In eigenen klinischen Versuchen konnten wir uns von besonderen 
Vorteilen der Siliciumgele bei Hautentziindungen und Oberflachen
substanzverlusten nicht iiberzeugen. 

PERONET und G:jjlNET2.geben zur Herstellung eine Vorschrift. Ihr 
zufolge wird zu einer HCI-Losung eine verdiinnte Na-Silicat-Losung 
zuflieBen gelassen. Man erhalt dann eine gallertige Masse, die ab~ 
genutscht und mit 25% Glycerin verrieben ·wird. Der Glycerinzusatz 
verhindert das Eintrocknen. Solche Salben reizen also kaum. Als Ersatz
mittel kommen sie aber weniger in Frage, denn wenn iiberhaupt etwas 
ersetzt werden muB, so ist es in erster Linie doch das Glycerin. Trotz~ 
dem finden in Kriegszeiten derartige Gele als Fettkorperersatz groBeres 
Interesse. MEYER! setzt sich fiir Aluminiumgel ein, undo PONTE3 priift 
das Siliciumgel als Grundlage fiir alle im italienischen Arzneibuch vor
kommenden Salben pharmazeutisch durch. Er stellt fest, daB nur Sau
ren, J od und einige Quecksilbersalze, die Phenole und die Salben, die 
durch Losen in der Warme bereitet werden sollen, sich mit dem Gel nicht 
verarbeiten lassen. Wir unsererseits mochten aber feststellen, daB her
stellbare Salben noch lange nicht wirken und daB solcher "Ersatz" erst 
nach Priifung durch den Dermatologen empfohlen werden sollte. Der 
Hauptnachteil solcher Gele besteht in der Eigenschaft, sehr rasch aus
zutrocknen und reizauslOsende Kriimel zu bilden. Dies kann man durch 
Glycerinzugabe, wie schon erwahnt, verhindern, doch wurde auf den 
theoretischen Wert dieser Abhilfe schon verwiesen. Damit ist wohlauch 
fiirdie Glycerin-Wasser-Bentonit-Gele, die SOLD! undCuccu4 empfehlen, 
keineAussicht auf weitere Verbreitung. Beriicksichtigen muB man auch, 
daB solche Gelarten nicht von jeder gesunden, geschweige denn von 
kranker Haut vertragen werden. Man wird sie daher nur in besonderen 
Fallen fiir sich allein verwenden und, da sie emulgieren, meist Fetten 
zufiigen, um ihre therapeutischen, haufig adstringierenden Eigen
schaften in milderer Form auszuniitzen. Nach dem Schweiz. P. 223166 
der Fa. Wander, Bern, erhalt man durch Mischen von 1-2 Teilen 
Leichtmetallgelen mit 3 Teilen Pflanzengelen gute Salben. Wir haben 
damit keine Versuche angestellt. 

Lignin wird als Abschminkmittel in RuBland verwendet; wir selbst 
haben festgestellt, daB es als V orwaschmittel bei starker Olverschmut.: 
zung gut verwendbar ist. Ais Salbengrundlage ist es unverandert weniger 

1 MEYER: Dtsch. Parfiimerie-Ztg 1939, 3; Siidd. Apoth.-Ztg 1939, 83. 
2 PERONET u. GENET: J. Pharmacie 1937, 490. 
3 PONTE: Boll. Chim. Farmac. 78, 4 (1939). 
4 SOLD! u. CUCCIA: Ann. Chim. farmac. 1940, 89. 

v. Czetsch-Lindenwald und Schmidt-La Baume, Salben I, 2. Auf!. 5 
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brauchbar. R. MULLER hat aber in ejuer Patentanmeldung das FaIlungs
produkt, das man durch Behandeln von Sulfit-ablauge mit starken 
Sauren gewinnt, nach erfolgter Waschung und Trocknung als Pasten
grundlage beschrieben. Das Praparat nimmt Glycerin und etwa das 
20fache seines Gewichts an Wasser auf. GroBe Bedeutung wird aber 
auch dieses waBrige Gel nicht gewinnen, denn zu allen diesen Salben 
ist Glycerin notig, eine Substanz, die dann immer fehlt, wenn solche 
Salben aushelfen konnten. 

Auch Tylose kann zu Salben (ohne Fettzusatz) verwendet werden. 
Sie bildet nach dem Trocknen Filme. Ahnlich wirken Polyvinylalkohol 
und polymerisierte ungesattigte Sauren bzw. deren Salze. All diese Salben 
konnen durch Glycerinzusatz in ihrer Eintrocknungstendenz herab
gesetzt werden. Man kann Tyloseschleim auch in W ollfett einarbeiten 
und bekommt dann Schleim-in-Fett-Emulsionen. Diese naheliegende 
Idee hat natiirlich zu einer Patentanmeldung der Beo Pet ri A. G. , W ie s
baden, gefiihrt. Der Patentanspruch preist als Vorteil, daB in solchen 
Salben sowohl wasser- wie auch ollosliche Wirkstoffe eingearbeitet 
werden konnen (geht dies beim Lanolin denn nicht 1), und betont, daB 
die Resorption iiberraschenderweise hoher sei als die der bisherigen 
Grundlagen! (Warum und wie bewiesen 1) 

Antiphlogistine, Albertistine, Enelbin und Fissankataplasmen sind 
Bolusverreibungen mit Glycerin und Salicylsaure, atherischen Olen 
und Borsaure als Zusatzen. Es handelt sich um hyperamisierende Um
schlagpasten von Salbencharakter, die nicht eintrocknen und ein be
deutendes Warmehaltvermogen besitzen. Neben diesen Produkten kon
nen auch Bentonit (Cox!) und Elkonit (TAINKER2), Tonerdesorten ver
wendet werden. Beide quellen im Wasser und erstarren zu pastenartigen 
Gallerten. 

Trockensalben in "Pulverform" bespricht KLAUSNER3 und faBt damit 
den Begriff "Salben" etwas zu weit. Pflanzenschleimpulver mit Seifen
zusatz, die aufgestaubt erst mit dem Sekret quellen, sind fiir manche 
Zwecke sehr geeignet, aber keine Salben im Sinne der Definition dieser 
Galenica. 

Wiederholt wurde der Versuch gemacht, eintrocknende und ab
waschbare oder als Filme abziehbare Salben einzufiihren. Daher ver
dient das D.R.P. 673962 von BEUTNER, das ihr Prinzip erlautert, der 
Erwahnung. Die Salbe hat als Grundlage zwei Arten von Kunstharzen: 
eines, das in Losungsmitteln unlOslich ist und der Salbe teigartige Kon
sistenz verleiht, z. B. ein Harnstoff-Aldehyd-Kondensat, als zweites 
ein in fliichtigen Losungsmitteln gelostes, das als Schutzkolloid fiir das 
erste Harz dient, z. B. ein Phenol-Aldehyd-Harz. Das Produkt solI als 
Medikamententrager brauchbar sein, trocknet mit den Medikamenten 
schnell zu einem fest haftenden Film ein, schiitzt die Haut wirkungs
voller als Fettsalben und schmutzt nicht, wie z. B. Salben auf Vaselin
grundlage. Derartige Salben sind auch im Handel, z. B. die Curtrosasalbe 

1 Cox: J. amer. pharmaceut. Assoc. 1940, 210. 
2 TAINKER: J. amer. pharmaceut. Assoc. 1940, 19. 
3 KLAUSNER: Dermat. Wschr. 1937, 32 u. Engl. P. 2396/38. 



Wachse, Alkohole, Ather und Fettsauren. 67 

der Curta, die WENDT1 beschteibt. Er hat mit dem Praparat, das auch mit 
Cignolin- und Surfenzusatz erhaltlich ist, gute Erfahrungen gemacht. 
GRAEVENITZ2 empfiehlt "das letztere Praparat bei Kratze. Es stille den 
Juckreiz sehr schnell und verschmutze die Wasche nicht. Recht ge
schickt nennt die Werbung derartige Salben Verband und Salbe in einem. 
Bei Verwendung dieser Salben auf groBeren Hautflachen, z. B. bei 
Scabies, muB beachtet werden, daB solche Filme die Hautatmung 
hemmen und die SchweiBabdunstung behindern. 

Der erste Vorlaufer dieser Salben war Gelanthum nach UNNA und 
MIELK, ein Produkt, das aus dem Bassorinfirnis entwickelt wurde und 
beim Eintrocknen fein verteilte Medikamente zur Wirkung brachte. 
Man nahm 2,5% Gelatine und erhitzte die Losung in 97,5% Wasser so 
hoch, daB die Gelatinierungsfahigkeit herabgesetzt wurde. Um die 
Konsistenz und Tragfahigkeit zu steigern, wurde Tragant zugefiigt. 
Gelanthum trocknet ein und kann mit einem Emulgator zusammen 01, 
ohne diesen nur durch seine Viscositat Fette aufnehmen. 

UNNA empfiehlt sein Gelanthum an Stelle des Kaseinfirnis, der 
teuer war und" mit einigen Medikamenten reagierte. 

Aus Polyalkoholen und aus Athylenoxydpolymerisaten kann man 
ebenfalls Salben herstellen, Produkte, die je nach dem Ausgangsstoff 
mehr fett- oder schleimartig ausfallen. FLEISCHMANN3 bespricht ein 
solches nicht im Handel erhaltIiches Produkt, das als Dbergang von 
den Schiittelmixturen zu den Salben dient und nicht dauernd ver
wendet werden solI, (D.R.P. 705450, 722619.) 

5. Wachse, Alkohole, Ather und Fettsauren. 
Wachse sind Fettsaureester ein- oder zweiwertiger cyclischer oder 

aliphatischer hochmolekularer Alkohole, wie z. B. der Sterine (Chole
sterin), des Cetylalkohols (im Walrat) oder des Myricylalkohols (im 
Bienenwachs) . 

Wollfett, Adeps lanae, ist das wichtigste tierische Wachs, das im 
wesentlichen verschiedene Sterinester und Cholesterinenthalt und diesen 
letzteren seine emulgierendenEigenschaften verdankt. Seine Emulsionen 
gehoren in das diesbeziigliche Kapitel; hier soUte es nur erwahnt werden, 
weil es chemisch zweifellos ein Wachs ist, den physikalischen Eigen
schaften zufolge kann man es als "Fett" auffassen. 

Man war bisher immer der Meinung, daB Cholesterin und seine Ester 
die Resorption fordern. Diese Ansicht hat jedoch keine Allgemeingiiltig
keit. Es gibt auch Falle, in denen es als Dampfer und als Verzogerer 
auftritt. Wir werden dies bei der Salicylsaure, beim Bienengift und dem 
Insulin noch sehen. 1st dies aber nicht natiirlicher ~ Cholesterin hat neb en 
der Emulgierwirkung in der Haut doch wahrscheinlich den Zweck, die 
Haut zu schiitzen und unerwiinschte Stoffe an der Passage zu hindern; 
daher bindet es hamolytische Gifte, wie Schlangengift und Saponine, 

1 WENDT: Dermat. Wschr. 1939, Nr 52. 
2 GRAEVENITZ: Munch. med. Wschr. 1939, 52. 
3 FLEISCHMANN: Dermat. Wschr. 116, 23 (1943). 

5* 
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und ist ein Antagonist des Lecithins, das die Entziindungsbereitschaft 
fordert. Es erleichtert die Passage von Fetten1 . DemgemaB ist also Chole
sterin ein willkommener Zusatz bei Cremes und in der Kosmetik zweck
maBig, aber als Medikamententrager in der Dermatologie, zumal auch 
Dberempfindlichkeit festgestellt wurde2, nicht in allen Fallen am Platze. 

Synthetisches W ollfett wurde von BURGMANN3 empfohlen. Es ahnelte 
dem echten-Produkt zwar auBerlich, hat sich aber nicht bewahrt. Es 
enthielt 32% harzige Bestandteile und war vermutlich ein Gemisch 
veresterter Harze mit Paraffinkohlenwasserstoffen4• 

Cetiol extra und Cetiol. Oleylalkohol-Oleinsaureester der Deu tschen 
Hydrierwerke sind synthetische Wachsester £liissiger Konsistenz, die 
aus tierischen Olen gewonnen werden. Ais Wachse werden sie nicht 
ranzig, dringen gut in die Haut ein und machen Salben, denen sie zu
gefiigt werden, geschmeidig. Man kann Cetiol auch als Grundstoff fUr 
medizinische Ole verwenden, da es ein gutes Losungsmittel fiir die in 
Frage kommenden Substanzen ist (BAUMANN5). 

Walrat (Cetaceum) wird yom Walratorgan der Pottwale gebildet, 
ist vorwiegend Palmitinsaure-Cetylester, enthalt aber auch Laurin-, 
Myristin- und Stearinsaureester. Es wird durch Ausfrieren aus dem 
Pottwa151 oder auch synthetisch (von den Deutschen Hydrierwer
ken) gewonnen, ist kristallin und hat selbst nur geringe Emulgierwir
kung. Der Walrat-Palmitinsaure-Cetylester ist aber sehr indifferent und 
reizlos und verleiht den Salben und P£lastern, denen er zugefiigt wird, 
groBere -Festigkeit und besseres Aussehen und driickt den Schmelzpunkt 
und die Konsistenz herab6• Er wird mit 01 verschmolzen auch zu einer 
Cerat-pastenartigen Salbe, ferner zu Pomaden und in der Kosmetik ver
wendet. 

Bienenwachs ist schon im Altertum den Salben zur Konsistenz
verbesserung zugesetzt worden und wird es noch heute. Die ungebleichte 
Form Cera £lava und die gebleichte unterscheiden sich in ihrer Vertrag
lichkeit nicht voneinander. Doch wird letztere leichter ranzig und solI 
benzoiniert werden. 

Karnaubawachs besteht vorwiegend aus Cerotinsaure-Melissyl-Ester 
und dient in seltenen Fallen zur Versteifung von Salben. 

Montamvachs gehort als Paraffinkohlenwasserstoff nur dem Namen 
nach hierher und solI sich nach einer Notiz7 als Salbengrundstoff gut 
bewahren. So ist z. B. eine Mischung aus 40 Teilen Montanwachs, 30 Tei
len Ceresin und 130 Teilen Vaselinol eine gute wasserfreie Salbe und 
ein Reaktionsprodukt aus 6 Teilen Montanwachs, 6 Teilen Glycerin, 
0,6 Teilen Soda, 0,25 Teilen Marseiller Seife und 40 Teilen Wasser eine 
wasserhaltige Salbe (stearatcremeartig). 

1 TmEME: Pharmaz. Z.halle Dtschld 73, 434 (1932). 
2 SULZBERGER u. LORsE: J. amer. med. Assoc. 96, 25, 2099. 
3 BURGMANN: Pharmaz. Z.halle Dtschld 65, 392 (1942). 
4 Pharmaz. Z.halle Dtschld 66, 82 (1925). 
• BAUMANN: Seifensieder-Ztg 69, 79 (1942). 
6 Pharmaz. Z.halle Dtschld 79, 449 (1938). 
7 Apoth.-Ztg 1938, 1541. 
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Butylstearat S ist zum Teil fettende Substanz, zum Teil Losungs
mittel. Das Produkt, dessen Hersteller die Deutschen Hydrierwerke 
sind, dient daher als Homogenisator fiir kornige Fette und als Zusatz 
zu Mattcremes, deren Perlmutterglanz erhoht wird. 

Die Wachssalben yom Typ des Ungt. cereum bestehen aus einem 
festen Wachs und einem fliissigen Fett. Sie werden durch Zusammen
schmelzen der einzelnen Bestandteile gewonnen und gegebenenfalls mit 
Arzneistoffen versetzt. In ihrer Konsistenz sind sie harter als die gewohn
lichen Salben. Sie harten auch leichter nach und bilden Knotchen. Um 
dies zu verhindern, gieBt man das Ol-Wachs-Gemisch an einem kiihlen 
Ort in einen Morser, dessen Wandungen beim Fiillen moglichst wenig 
benetzt werden sollen. Nach 8-24 Stunden wird mit einem leichten 
Pistill durchgeknetet, dann in einem anderen Morser nochmals durch
gearbeitet (OBIGER1). 

Die Cerate, ein Mittelding zwischen Salben und Pflastern, waren 
friiher sehr verbreitet, man unterschied iiber 50 Arten. Das Mandel
cerat z. B. war Ungt.leniens ohne Wasserzusatz. Weitere Cerate ent
halten Harze oder leiten zu den Lippenstiften iiber (SCHWARZ2). 

Ungt. simplex nach LEISTIKOV, das die alte osterreichische Pharma
kopoe iibernahm, besteht aus 15 Teilen Wachs und 85 Teilen Schweine
fett. 

Pasta cerata. 10 Teile Bienenwachs (gelb) werden geschmolzen und 
mit 1 Teil Liquor Ammon. caustic. versetzt. Dann wird gegebenenfalls 
unter Zusatz weiterer Ammoniakfliissigkeit kaltgeriihrt. Sie wird allein 
oder mit gleichen Teilen Vaselin vermischt als Salbe verwendet. 

Ungt. basilicum ist die Mischschmelze aus: 
ErdnuBol 9 Teile 
Gelbes Wachs 
Kolophonium a .. 3 
Hammeltalg 3 
Terpentin 2 

Ungt. cereum wird aus ErdnuBol und gelbem Wachs im Verhaltnis 
7 : 3 zusammengeschmolzen. 

Ungt. leniens. Je nach dem Land ist die Arzneibiichervorschrift 
verschieden. Hauptbestandteile sind Wachs, MandelOl, Wasser, evtl. 
Rosenwasser. Statt Mandelol kommen in einzelnen·Landern Sesam- oder 
ErdnuBol in Frage. Die Englander fiigen Borax zu. Es handelt sich 
meistens um Pseudoemulsionen, doch sollen diese Salben in einem ande
ren Kapitel besprochen werden. 

Salbenstifte sind mit Wachs oder Paraffin versteifte Salben, die 
schwer schmelzen und daher eine lokale Behandlung einzelner Stellen 
mit den zugesetzten Arzneimitteln gestatten. UNNA hat sie eingefiihrt, 
Beiersdorf und Kermes bringen sie heraus. 

Polycera-Praparate (Reichold, Rothenkirchen) sind Wachs
gemische fiir die Kosmetik. Als Salbengrundlage wird Polycera ungt. 
anhydricum, das 300% Wasser aufnimmt, empfohlen. 

1 OBIGER: Dtsch. Apoth.-Ztg 1937, 823. 
2 SCHWARZ: Seifensieder-Ztg 1940, 1. 
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Epidor (Truttwin, Dresden) ist eine Ol-Wachs-Emulsion, eine 
Salbengrundlage fiir feste und olige, aber nicht fiir waBrige Substanzen. 

Penetran des gleichen Herstellers solI weniger Fett enthalten. 
In der Patentliteratur finden wir auch noch einige nicht uninter

essante wachshaltige Salben. So sind im D.R.P.629526 als Haut
schutzmittel insbesondere gegen Berufskrankheiten die Losungen fester 
Wachse in fliissigen geschiitzt. Derartige Salben sind nicht emulgierbar 
und waren im Gegensatz zu Vaselin "hautaffin". 

Das D.R.P.648606 ermoglicht laut Angabe des Erfinders auch 
Stoffe in die Haut einzuverleiben, die bisher nur peroral gegeben werden 
konnten. Es handelt sich im we sent lichen um eine Losung von Athyl
alkohol in wasserfreiem Wollfett. Diesem Praparat kann man dann die 
waBrigen Arzneimittel mit der Losung zusetzen, oder man lost das 
Medikament, das man der Salbe einverleiben will, in Alkohol und mischt 
diese dem entwasserten W ollfett zu. 

Die Alkohole sind wasserloslich oder, sofern es sich um Produkte 
mit langeren Ketten als z. B. die Wachsalkohole handelt, emulgierbar 
oder selbst Emulgatoren. Sie sind dann in der Lage, Paraffinkohlen
wasserstoffe und Fette mit Wasser zu emulgieren und die Emulsionen 
beider Typen zu verbessern. Die Nomenklatur der Alkohole und Wachse 
wird leider nicht scharf eingehalten. Unter Wachsen versteht man viel
fach auch hohere Alkohole mit Wachscharakter. So sind die Lanette
wachse groBenteils gar keine Wachse, sondern vorwiegend.Alkohole, und 
die synthetischen und Mineralwachse konnen Kohlenwasserstoffe, Iso
paraffine, Ester, Sauren und Alkohole sein. Da das vorliegende Buch 
aber nicht nur das Ziel hat, die Chemie der Dermatologica klarzustellen, 
kann auf die Bereinigung der Namen verzichtet werden. Es geniigt, wenn 
die Verflechtung erklart wird. 

Eingehende Untersuchungen iiber die Verwendbarkeit der gesattig
ten Alkohole mit 12, 13, 14, 16 und 18 Kohlenstoffatomen und des Olein
alkohols verdanken wir dem CASPARIs-Schiiler RAUBER1. Er stelltefest, 
daB 3-5% der gesattigten Alkohole die Wasserzahl von Schweinefett 
auf 60-80 % erhohen, die des Vaselins wird hingegen nur um etwa 
15% gesteigert. Fiigt man aber einem Gemisch von Vaselin und Cetyl
alkohol ein fettes 01, etwa Olivenol oder Sesamol (50 % ), zu, so steigt 
die Wasserzahl auf 300 und mehr. Der Oleinalkohol ist ein schlechter 
Emulgator. Geraniol und Linalool, hochungesattigte Alkohole, die als 
atherische Ole verwendet werden, sind nicht nur keine Emulsionsver
mittler, sondern storen die Emulsionen bisweilen. 

Isopropylalkohol wird nach dem engl. P. 503313 Olen zugesetzt, um 
bestandige Losungen von Jod zu gewahrleisten. 

Cholesterin und dessen Derivate, also die Alkohole des W ollfettes, 
sind ebenso wie der Cetylalkohol mit 16 Kohlenstoffatomen, der Alkohol 
des Cetaceums, bereits unter den Emulgatoren besprochen. 

Corol, Satol und Ocenol, fliissige Fettalkohole, werden in letzter 
Zeit als Zusatz in der Kosmetik empfohlen, um die Emulsionen homo-

1 RAUBER: Diss. Bern J938. 



Wachse, Alkohole, .Ather und Fettsauren. 71 

gener, geschmeidiger und halt barer zu machen. Ocenol ist Oleinalkohol 
und wurde von AUGUSTIN1 in kosmetische Praparate eingearbeitet. 

Stearylalkohol mit 18 Kohlenstoffatomen ist ein guter Emulgator, 
den REDGROVE2 fUr die Kosmetik empfiehlt (kein Handelsartikel). Ais 
Emulgator spielt er in der Kosmetik noch nicht die Rolle wie Cetyl
alkohol, obwohl man mit geringeren Mengen auskommt und dieselben 
Resultate erreicht3• 

Der Miristynalkohol, also ein Alkohol mit 14 C·Atomen, dient nach 
dem D.R.P. 633056 der Deutschen Hydrierwerke zum Geschmei
digmachen von Salben und Cremes. Er ist unter dem Namen La
nettewachs K im Handel und bildet auf Grund seines Schmelz
punktes von 35-38° einen wertvollen Bestandteil von Salben und 
Suppositorien. . 

Lanettewachs 0 (Deutsche Hydrierwerke A.G.). Unter diesem 
Namen steht ein Gemisch von Palmitin- und Stearinalkohol zur Ver
fiigung. Ein kleiner Prozentsatz Lanettewachs 0 in Wasser-in-Ol-Emul
sionen verbessert deren Stabilitat und erhoht das Eindringungsvermogen 
und damit die Tiefenwirkung. Ein Zusatz von 10% Lanettewachs ° zu 
VaseJine gestattet, in diese 10-20% Wasser bzw. wafirige Losung ein
zuarbeiten. Lanettewachs 52 entspricht dem Lanettewachs 0, besitzt 
aber auf Grund eines hoheren Gehaltes an Stearylalkohol einen hoheren 
Schmelzpunkt. . 

A.ther. In dieser Gruppe kannte man bisher pharmazeutisch nur den 
Athylather, der als Losungsmittel und Narkoseather ~llgemein bekannt 
ist. Die Technik verwendet dariiber hinaus weitere kurzkettige Ather, 
wie Athylglykolather, als LosungsmitteL 

Ein Patent (D.R.P.693517 der Firma Henkel & Co.) hat nun 
darauf verwiesen, daB Fettalkoholather als Salbenbestandteile und als 
Fettkomponenten fiir iiberfettete Seifen geeignet seien. Wir p~ten zwei 
solche Ather, den Monoglycerinather des Fettalkoholgemisches C12-:-018 
und den Monopropylenglykolather des Tetradecylalkohols, die uns vom 
Hautschutzlaboratorium der Dehydag iiberlassen wurden. 

Das erste Praparat weist einen Erweichungspunkt von 23,9° und 
den Schmelzpunkt 29,9°, das letztere den Erweichungspunkt 27,4° und 
den Schmelzpunkt 29,7° auf. Beide Produkte haben Vaselincharakter, 
sind weiBlichgelb, undurchsichtig, schmelzen auf der Haut und drin
gen,ohne Glanz zu hinterlassen, ein. Sie emulgieren sich leicht mit Was
ser zu Ol-Wasser-Emulsionen und nehmen als solche Fette, Paraffine 
und Wachse als Fettkomponente auf. Da die Emulsionen sehr tempera
turempfindlich sind, kommen die Ather wohl weniger als E~ulgatoren 
denn als Zusatzmittel zur Konsistenzverbesserung in Frage. 

Salben nach dem franz. P. 877756 werden durch Mischen (bei er
hohter Temperatur) von Glycerin mit Wachs, Wachsalkoholen und 
Athern hergestellt, sind halt'bar, neutral und haben Fettcharakter. 

1 AtJGUSTIN: Dtsch. Parfumerie-Ztg 1939, 3, Bowie Notiz in der AUg. 01- u. 
Fett-Ztg 1939, Nr 4, 156. 

2 REDGROVE: Manufactur Perfumer 3, 43 (1939). 
3 Amer. J. Pharmacy 111,2 (1939); Quart. J.pharm. Pharmacol. 12, 2 (1939). 
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Unter den Siinren, die in Cremes enthalten sein konnen, sind aUe 
Fettsauren zu nennen, allerdings werden sie, mit Ausnahme der Stearin
saure, die, um "anzusauern", auch unverseift zugesetzt wird, vorwiegend 
als Seifen, als Ol-Wasser-Emulgatoren angewandt. Ais solche wurden sie 
S. 6 ausfiihrlicher besprochen. 

6. Seifenhaltige Salben und salbenahilliche Produkte. 
Die Alkaliseifen sind Emulgatoren und werden als solche zur Her

steHung von Ol-in-Wasser-Emulsionen in der Salbenbereitung verwendet. 
Da diese Verwendung unter den Emulsionen behandelt ist, interessiert 
hier lediglich die Seife als Therapeuticum und aJs Salbenzusatz. 

Als ersteres wird Schmierseife, Sapo kalinus (aus Leinol), Sapo kal. 
venalis (auch aus anderen Pflanzenolen) bei Tuberkulose und, um die 
Antikorperbildung zu steigern, bei Lues angewendet (HUBNER.l-). Fur 
uns sind die Seifenzusatze, die durch ihre Emulgier- und Hautmacera
tionswirkung die Resorption verbessern sollen, wichtiger (Salicyl
saureresorption). Eigentlich soUte dies nicht erwartet werden, da doch 
Salicylsaure und Seife Salicylate, die schwerer resorbiert werden, bilden. 
Anscheinend reicht aber die Seifenwirkung aus, um auch noch das Sali
cylat zur Resorption zu bringen. Bei den anderen Medikamenten nimmt 
man ein ahnliches Verhalten an, und zwar bei einigen wohl zu Unrecht, 
bei anderen mit Berechtigung. Exakte Versuche sind in der Literatur 
nicht beschrieben. 

Sapo unguinosus ist eine uberfettete, aus Adeps suill. bereitete 
salbenartige Seife. Ein ahnliches Produkt, eine Mischung aus 10 Teilen 
Seifenpulver und 90 Teilen benzoiniertem Schweinefett, wurde zur 
Reinigung gesunder und kranker Haut von GEPPERT und SCHULTZE2 

empfohlen. 
Naphthalan ist selbst ein Therapeuticum, das nach CASPER3 resorbiert 

wird, kann aber auch als Salbengrundlage verwendet werden. Es ist 
ein Gernisch von Rohnaphtha und 2,5--4 % Seife und besitzt nach obigem 
Autol- vor aHem folgende Vorzuge: hohen Schmelzpunkt, der auch in 
groBter Sommerhitze ein Abtropfen verhindert, weiche Konsistenz, Reiz
losigkeit und gute Resorption, worunter wohl das Eindringen in die 
Haut zu verstehen ist (Schmelzpunkt 67-70°)4. Das Naphthalan be
wirkt nach AIVASOW und MOUTALINOW5 im Tierversuch bei Dauerappli
kation Haarausfall, die Haare wachsen nach einiger Zeit um so starker 
nacho Naphthalan bewahrt sieh, bei 37° aufgepinselt, bei Dishydrosis, 
Psoriasis u. dgl. Man wischt die Pinselung nach 25 Minuten mit Lignin 
ab und wiederholt diese MaBnahme taglich (LISTENGARTEN6). Naph
thalan befordert die Wasseranreicherung im Gewebe. Kalium- und 

1 HUBNER: Dtsch. med. Wschr. 1922, Nr 5, 157. 
2 GEPPERT U. SCHULTZE: Dermat. Wschr. 1930, 2, 67. 
3 CASPER: Dermat. Wschr. 50, 1615 (1934). 
4 SCHRODER: Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 6, 348 (1896). 
5 AIVASOW U. MOUTALINOW: Vestn. Ven. i Derm. 1939, Nr 11, 51. 
6 LISTENGARTEN: Vestn. Ven. i Derm. 1940, Nr 4, 44. 
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Natriumsalze nehmen ebenfalls zu, del' Calciumgehalt ab (ALEKPEROV1). 

Diese Beobachtungen diirften auf den Seifengehalt zuriickzufiihren 
sein .. Na-Ionen' sind in der Seife enthalten. K-Ionen werden, wie 
wir wissen, durch Seifenbehandlung zum Nachteil der Ca-Ionen ver
mehrt. 

Lanaftal, Nafalan und Petrosapol sind ahnliche Praparate. 
Die Vasogene (Pearson, Hamburg) und ihre Ersatzprodukte, die 

Vasolimente, sind fliissige, homogene, mit Wasser zu Ol-in-Wasser
Emulsionen emulgierbare Zubereitungen von fliissigen Paraffinkohlen
wasserstoffen, Olsaure u.nd spirituoser Ammoniaklosung. Sie stellen fiir 
sich allein Medikamente dar und konnen auch als Grundlagen Arznei
mittel (Jod, Campher, Chloroform) zur Resorption bringen. Sie wirken 
da wohl wie Salben mit niedrigem Schmelzpunkt. 

Die Herstellung der Vasolimente im Apothekenlaboratorium ist, wie 
RAPP betont, mit Schwierigkeiten verbunden, da die dazu notige 
lOproz. alkoholische AI?moniaklosung nicht im Handel erhliltlich ist 
und erst selbst hergestellt werden muB. Auch die Olsaure ist nicht 
immer in gleicher Qualitat zu erhalten, so daB die in der Apotheke 
hergestellten Vasolimente den Vasogenen nicht gleichwertig sind. 
Die Vasolimente zersetzen sich leicht, insbesondere das lOproz. Sali
cylvaBoliment, das sich entmischt. Eine Verbesserung der Haltbarkeit 
erreicht man, wenn man sich statt eines 90proz. Alkohols des ab
soluten bedient. 

Isapogen (Schiirholz),ein ahnliches Produkt, ist laut Angabe im 
GEHE eine Seifenlosung mit 'Zusatzen von Jod uri.d Campher. Es dient 
zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen und ist bei diesen In
dikationen ohne Zweifel auf Grund seiner Bestandteile am Platz. Ob 
allerdings GERECKE2 mit der Behauptung recht hat, daB die Isapogene 
ebenso wie die Schmierseife selbst resorbiert wiirden, bedarf wohl noch 
eines eindeutigen Beweises. Die Annahme, daB die resorbierten Seifen 
eine Anreicherung der Lipolysine im Blutserum ermoglichen und so die 
lipolytischen Fahigkeiten des Korpers verstarken und den Tuberkel
bacillus beim Tuberkulosen angreifbar machen, ist eine Theorie, die 
angezweifelt werden muB. Die gut en Erfolge, von denen der Autor 
berichtet, konnen aueh dem Campher und dem Jod zuzuschreiben sein. 
Die Seifen konnten nach HUBNER3 mit ihrer Umstimmung der Haut-PH
Werte als Reiz wirken. Es ist dies wahrscheinlicher als die Lipolysine
theorie, derzufolge es sich ja um spezifische Lipolysine fiir Tuberkel
wachs handeln miiBte, denn sonst wiirden nicht nur diese Lebewesen, 
sondern auch das Korperfett in Mitleidenschaft gezogen werden. Wahr
scheinlicher sind daher die Folgerungen aus den Untersuchungen von 
v. BAYER und MOSBERG4, denen zufolge die Schmierseife dieselben Ver
anderungen im KjDa-Stoffwechsel bewirkt wie die kochsalzarme Kost. 

1 ALEKPEROV: Vestn. Ven. i Derm. 1940, Nr 2/3, 65. 
2 GERECKE: Med. Klin. 25, 352 (1929). 
3 HUBNER: Dtsch. med. Wschr: 1930, 13. 
4 V. BAYER u. MOSBERG: Munch. med. Wschr.1932, 7,261; ferner Munch. med. 

Wschr. 1931, 22; 1932, 17. 
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Damit scheint ihre Wirkung bei Tuberkulose u. dgl. geklart zu sein. 
Schmierseifeneinreibung steigert auch die Antikorperbildung, so daB 
z. B. die W ASSERMANNsche Probe dadurch negativ werden kann. 

Neue Wege geht FELDHoFF. Er hat Tallol zur HerstellUng von 
Vasolimenten verwendet und bezeichnet eS als einen Rohstoff fiir wich
tige Handverkaufsartikel. Das Verfahren, auf diese Weise einen neuen 
Grundstoff in die Therapie einzufiihren, kann aber nicht empfohlen 
werden. Tallol ist ein Produkt, das bisher nur in der Technik verwendet 
wird und in, der Medizin.· vollkommen ungepriift ist, '@in Gemisch von 
Phytosterinen, Harrzestern und freien Sauren, deren Reizlosigkeit noch 
nicht erwiesen ist. Seine Verwendung in der Pharmazie muB deshalb 
bis zur endgiiltigen Klarung zuriickgestellt werden. 

Tallolseifen sind als 'Waschmittel ebenso brauchbar wie die aus 
dem 01 gewonnenen Sterine, die als reizlose Emnlgator.en von STRAUSSl 

empfohlen werden. 
HOLDERMANN2 hat die synthetischen Fettsauren 0 6-09 (Vorlauf

fettsauren aus der Paraffinoxydation) zum selben Zweck empfohlen. 
Diesem Vorgehen muB widersprochen werden. Ein einziger Versuch, 
diese Vasolimente auf die Haut aufzutragen, hatte ihn von der Tat
sache iiberzeugen miissen, daB sich die Seifen im Hautmilieu zersetzen 
und bestialisch stinken. Die SchluBfassung aus solchen Vorschlagen 
kann nur lauten: Keine Empfehlung von Medikamenten ohne Priifung 
der klinischen Eigenschaften. 

Velopural (Neosla boratorium, Berlin) ist eine iiberfettete Seifen
salbe mit Alkohol. Es solI zugefiigte Medikamente, wie Ichthyol, Sali
cylsaure und atherische Ole, bei inneren Indikationen zur Wirkung 
bringen. 

Sudian (Krewel, Leuffen), eine gelbe Salbe aus Kaliseife, Schwefel 
und Fett, wird bei ,Tuberkulose empfohlen. 

Die unloslichen Bleiseifen sind unter den Bleisalbeneingehend be
handelt. AuBerdem konnen nach einem japanischen Patent noch andere 
Metallsalzseifen verwendet werden. Da das uns zugangliche Referat 
aber keine Schliis.se auf die Zusammensetzung ziehen laBt und das Ori
ginal uns nicht zur Verfiigung steht, konnen wir hierzu nicht StellUng 
nehmen. 

Zusammenjassend ist zu sagen, daB der Seifenzusatz in Salben vor
wiegend drei Griinde hat: 

1. Die Seife dient als Ol-in-Wasser-Emulgator. Man erhalt leicht 
abwaschbare Salben. 

2. Der Seifenzusatz solI die Resorption anderer zugesetzter Medi
kamente, wie der Salicylsaure, verbessern. 

3. Die Seife solI auf und in der Haut, vielleicht auch nach erfolgter 
Resorption von Spuren, im Korper umstimmend wirken; sie solI auch 
den Blut- und Exsudatzucker zum Absinken bringen und verringere den 
Oa-Gehalt zugunsten des K-Spiegels. Dadurch werde die Entziindungs
bereitschaft gefordert und die Abwehr begiinstigt. 

1 STRAUSS: Dtsch. Parfiimerie-Ztg 25, 406 (1939). 
2 HOLDERMANN: Dtsch. Apoth.-Ztg 1939, 1091. 
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7. Definition der Salben und Pasten. 
Salben sind zum auBeren Gebrauch bestimmte Arzneizubereitungen, 

die bei Zimmertemperatur streichbar sind und mit Ausnahme der Gly
cerinsalbe beim Erwarmen schmelzen. 

Fette, Kohlenwasserstoffe, deren Mischungen und andere Stoffe, die 
als Salbengrundlage verwendbar sind, besitzen einen Aggregatzustand, 
der mit dem der Teige, Teere und Peche zwischen fest und fliissig steht. 
Sie sind aber geschmeidig, streichbar, butterartig.Die SalbeD. gehen 
zum Unterschied von den Talgen und Paraffinen, die in den Salben nur 
zur Versteifung dienen, bei Temperaturerhohung von hart en Korpern 
allmahlich in feste und weiche Salben iiber und schmelzen verhiiltnis
maBig unscharf. Der Temperaturbereich zwischen fest und fliissig ist 
bei verschiedenen Fetten und Kohlenwasserstoffen verschieden groB. 

Pasten sind Salben, in die groBere Mengen feste Bestandteile ein
gearbeitet wurden. tJber Emulsionssalben wurde bereits unter dem 
diesbeziiglichen Kapitel berichtet. Sowohl die Wasser-in-Ol-Emulsionen 
als auch die Past en sind etwas weniger warmeempfindlich und bleiben 
infolge ihres Gehaltes an fest en oder fliissigen Bestandteilen, ahnlich 
wie z. B. Peloide, durch ein verhaltnismaBig weites Temperaturintervall 
streichbar, konnen sich aber bei groBer Kalte entmischen. 

Man kann die Streichbarkeit einer Salbe am einfachsten mit dem 
.FingeJ:".adeI: .. .s.patci,..aui .. der..,Hand .. odex. . .elleJ!. .. Glas.platt.e .. iests.tellen. ... 1m 
ersteren FaIle muB man beru.cksichtigen, dftB die Arbeitstemperatur dann 
die der Haut ist, und daB man das Temperaturintervall, in dem das 
Fett oder Gemisch streichbar ist, nicht feststellen kann. Ein anderer 
Weg zur exakten Feststellung ist das Arbeiten mit dem Farinographen, 
dem Fettpenetrometer ASTM D 217-33 T, den die Fabriken der Hoch
druckschmierstoffe verwenden, oder mit dem BRABENDERSchen Plasto
graphen, der automatisch die Strukturveranderungen der plastischen 
Massen, die durch mechanische oder thermische Beanspruchung her
vorgerufen werden, in Kurvenform registriert. Auch, beim Durchsaugen 
vonFetten und Salben durch Siebplatten kann man aus dem Widerstand, 
den das zu priifende Gut entgegensetzt, verwertbare Schliisse auf die 
salbigen Eigenschaften ziehen. 

Man kann auch die Torpedomethode nach FREUND und W ACHTELl, 
die EMMERICH und HEBENSTREIT2 modifiziert haben, anwenden. Ein 
torpedoformiger Korper wird darin an einem Faden durch Gewichte 
durch die zu untersuchende Masse gezogen. 

Fiir unsere Zwecke brauchbar sind ja auch aIle die Methoden, die zur 
Priifung von Lagerfetten ausgearbeitet wurden. WERFELSCHEID3 be
schreibt eine hierfiir geeignete Apparatur von den Sartoriuswerken, 
Gottingen, in der die Fette zuerst vorgeknetet werden. Dann wird mit 
Unterdruck durch eine Lochplatte gesaugt. Die Apparatur kann ge-

'1 FREUND u. WACHTEL: Balneologe 1936, 8. 
2 EMMERICH u. HEBENSTREIT: Dtsch. med. Wschr. 1939, 12. 
3 WERFELSCHEID: Sitzung des Schmiermittelausschusses des VDFh vom 

3.7.41. 
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kiihlt und erwarmt werden. Der notige Unterdruek, der am Mano
meter abgelesen werden kann, gibt ein MaB fiir die Konsistenz. 

Sehr genaue Resultate erhalt man aueh mit dem HOPPLER-Kon
sistometer der Firma Haake, Medingen bei Dresden. Die Appa
ratur· besteht im wesentliehsten aus. einem Thermostaten und einem 
Hohlzylinder, in dem sieh dureh einen Fiihrungsstab eine Kugel dureh 
das zu messende Material hindurehbewegt. Die Kraft, die hierzu notig 
ist, wird -dureh einen Hebelarm, der mit Gewiehten belastet wird, aus
geiibt und dureh ein MeBwerk gemessen. Man erhalt die Werte in Centi
poisen angegeben und kann so natiirlieh genaue Angaben bekommen, 
die den Vergleieh versehiedener Chargen ermogliehen. Diese Apparatur 
werden aIle die Firmen notig haben, die Wert darauf legen, daB ihre 
Salben immer dem Modell, das sie ausgearbeitet haben, voll entspreehen. 

Da in Apotheken diese Apparate kaum je notwendig und vorratig 
sein diirften, haben wir Vorversuehe mit einer einfaehen Fallmaschine, 
die fiir den Apothekenbetrieb geniigend genaue Ergebnisse zeigt, ange
stellt. Der Apparat besteht aus einem 50 g sehweren Glasstab mit einem 
Durehmesser von 0,8 em, der dureh ein senkreehtes Rohr von 1 em 
Durehmesser in die Salbe hineinfallt. Der unten mit Millimetereinteilung 
versehene Glasstab' wurde dureh das Rohr aus immer gleieher Hohe 
(150 em) in weithalsige Salbentopfe von 100 g Salbeninhalt, 6 em Weite 
und 8 em Hohe, die mit der zu priifenden Salbe vollkommen gefiillt wa
ren, einfallen gelassen. Vorher wurden jeweils 5 Topfe ~it der gleiehen 
Salbenzusammensetzung 24 Stunden in einem Raum aufbewahrt, der 
eine bestimmte konstante Temperatur besaB. Naeh 24 Stunden hatte die 
Salbe die Raumtemperatur angenommen und wurde mit dem Fallstab 
auf ihre Zahigkeit gemessen. Das Verfahren wurde an samtliehen 5 Top
fen angewandt und bei den versehiedensten Temperaturen wiederholt. 

Fette, in die der Glasstab weniger tief eindrang als 1/2-1 em, sind 
talgartig; von 1-5 em reiehen die gewohnliehen, von 5-8 em die 
weiehen Salben. Je groBer das Temperaturintervall ist, in dem eine 
Einfalltiefe von mehr als 1 em und weniger als 8 em festgestellt wird, 
um so einfaeher ist die Verarbeitung der Grundlage. Eei Talg und Kakao
butter ist die Einfalltiefe bis nahe an den Sehmelzpunkt sehr gering. 
Synthetisehes Vaselin verhielt sieh zwischen 5--400 den oben angegebe
nen Eedingungen entspreehend. Eei Fetten ist die Temperaturspanne, 
in der sie salbig sind, meist wesentlieh geringer. Past en und Wasser-in
Ol-Emulsionen verhalten sieh etwas giinstiger als die dazu verarbeitete 
Grundlage allein. Glyeerinsalben sind kaum temperaturempfindlie~. 

SCHLUMPF1 hat unsere Methode etwas motiviert. Er nimmt einen 
graduierten Glasstab von 50 g Gewieht und 0,8 em Durehmesser. von 
42,3 em Lange und laBt ihn dureh das Fiihrungsrohr 75 em tief fallen. 
Es miBt dann die Lange des aus der Salbe herausragenden Stabteiles, 
zieht sie von der Gesamtlange ab und erhalt so die Einfalltiefe und 
zeigt, daB man bei dieser Variation von der TopfgroBe weitgehend 
unabhangig wird. 

1 SOHLUMPF: Diss. Ziirich 1942. 
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Die Versuche mit dem Fallstab, die eine einfache Konsistenzmessung 
darstellen, unterrichten unabhangig vom ungleichmaBigen Fingerdruck 
und del' Hauttemperatur iiber die zur Verarbeitung brauchbare Salben
konsistenz, die bei moglichst vielen Tempel'aturgraden, zumindest abel' 
bei Zimmel'tempel'atur, vorhanden sein solI. 

Mit allen schmelzbaren Salben kann man auch die iiblichen Viscosi
tatspriifungen durchfiihren .. HOLDERMANN1 hat z. B. mit dem OST

WALDschen Reibungsl'ohrchen die verschiedensten Vaselin- und Fett
bzw. Olsorten gepl'iift und auBerordentliche Unterschiede beobachtet. 
Wil' miissen abel' bel'iicksichtigen, daB derartige Messungen bei 60°, also 
weit iiber dem Schmelzpunkt, vorgenommen werden und so ein falsches 
Bild geben miissen, da diese Temperatur den Vel'haltnissen auf del' Haut 
nicht entspricht. Ricinusol hat z. B. bei 60° eine dreimallangere Durch
laufzeit als Vaselin. Bei Hauttemperatur ist es abel' fliissig und Vaselin 
ist salbig. 

W.eitere physikalische Apparate sind konstruiert worden, urn die 01-
abscheidung von Fetten zu messen. Sie bestehen aus Siebplatten, die 
beim Dauererwal'men das ausgeschiedene 01 abtropfen lassen. Auch sie 
konnten zur Beurteilung del' Salben, insbesondere bei Mischungen von 
festen und fliissigen Komponenten, herangezogen werden. Sie arbeiten 
jedenfalls exakter als die Tonteller und Lederflecke, die auf S. 27 be
sproch()n wurden. 

Eine Salbe muB also moglichst schon unter odeI' wenigstens bei 
Zimmel'temperatur und dariiber hinaus bis zur K<.}rpertemperatur ge
schmeidig streichbar sein, sie soIl je nach dem Verwendungszweck auf 
del' Haut fest odeI' fliissig sein, in diesen Zustand abel' noch nicht bei 
Sommertemperaturen iibergehen. 

Spezieller Teil. 

1. Welche Grundlage ist die beste? 
Wir haben nun die groBe Anzahl del' zur Verfiigung stehenden Salben

gl'undlagen an uns voriiberziehen lassen. Jede einzelne hat ihre Vorteile, 
die Kohlenwasserstoffe die Bestandigkeit, die Fette ihre gute Vertrag
lichkeit. Beide sind keine Nahrboden fiir Bakterien, ihr gutes Haft
vermogen an del' Haut, ihre Fahigkeit, Wasser abzustoBen, machen sie 
zu unentbehrlichen Grundlagen fiir sich allein und in Emulsionsform. 
Die wasserloslichen Salben wieder sind leicht abwaschbar und zeigen in 
vielen Fallen besondere Resorptionsbedingungen. 

AIle diese V orteiIe miissen wir bei del' Wahl einer Salbengrundlage 
gegeneinander abwagen, denn "die schematische Verordnung bei del' 
Salbenbehandlung ist sichel'lich verbesserungsbediirftig. Wenn wir als 
Grundlage immer nul' das Vaselin vel'schreiben, so ist das schon nicht 
richtig. Die Alten haben auf diesen Teil (die Salbengl'undlage) del' Salben 
einen ganz besonderen Wert gelegt. Es ist auch tatsachlich ein sehr 

1 HOLDERMANN: Dtsch. Apoth.-Ztg 1929, 74; Siidd. Apoth .. Ztg 1931, 36. 
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groBer Unterschied, ob wir die mit den Wundsekreten verseifharen Fette 
tierischen oder pflanzlichen Ursprungs als Salbengrundlage verwenden 
oder mineralische Ole, die als undurchlassige Schicht eine Ansammlung 
der Wundabsonderung unter dichtem AbschluB bewirken. Der Sinn des 
Verbandes ist beide Male ein wesentlich anderer", sagt MAGNUS1• Er 
zeigt damit die Bereitschaft des Klinikers, von der Polypragmasie ab
zuriicken, wenn ihm die richtigen Grundlagen zur Verfiigung gestellt 
werden. Das reichliche Angebot haben wir in den vorstehenden Ab
schnitten aufgegliedert und die Vor- und Nachteile der einzelnen Be
standteile besprochen. Nun sollen die Forderungen, die man an eine 
Salbe stellt, diskutiert werden; denn immer wieder kommen neue Sal
bengrundlagen, und wir wollen diese doch kritisch beurteilen konnen. 
Je nach Einstellung des Verbrauchers sind die Anspriiche natiirlich 
verschieden. ZIELER2 z. B. unterscheidet zwischen 

weichen Salben .... wie Schweinefett, Vaselin und Eucerin, 
sehr weichen Salben. "Paraffinsalbe, Zinksalbe und :BoJ;salbe, 
zahen Sa1ben. . .. "Ungt. cereum, 
Pasten. . . . . .. "Zinkpaste, aber auch Zinko!. 

HOFF3 zeigt in einem Schema die Hilfsmittel der Dermatologie: 

!3a1ben-----? Pasten 1 Schutte1mirluren 
(reme Fette) (Fette und Puder) Puder 

C .j. • Wasser 
remes - - --7 welChe Pasten G1 . 

(Fette und Wasser) (CremesundPuder) ycerm 

G. P. UNNA (Ointment bases. 1912) hat seine Forderungen an eine 
ideale Salbengrundlage wie folgt prazisiert: 

1. Ra1tbarkeit. - 2. :Bestandigkeit. - 3. Geschmeidigkeit. - 4. Indifferenz. 
- 5. Reiz1osigkeit. - 6. Aufnahmefahigkeit fur F1ussigkeiten, insbesondere 
Wasser. - 7. Leichte Abgabe des in ihm verteilten Arzneimitte1s an die Raut. 

ROSENTHALER (zit. bei WOJAHN) stellt an eine Salbengrundlage 
folgende Anforderungen: 

1. Sie dad die Raut nicht reizen. 
2. Sie muG gegen Licht, Luft und zugesetzte Arzneistoffe bestandig sein. 
3. Sie muG in vie1en Fallen schnell und vollstandig resorbiert werden, bei 

Deck- und Augensa1ben muG dagegen die Resorption moglichst gering sein. 
4. Sie muG moglichst Wasser binden konnen. 
5. Sie muG Arzneimittel aufnehmen und an die Raut abgeben konnen. 

Zu alledem kommt unseres Erachtens noch die Forderung, daB die 
Salbe den Haut-pw Wert nicht nachteilig beeinfluBt, daB sie das Haut
fett - wenn n6tig - soweit als moglich ersetzt, sowie die Wahl des richtigen 
Schmelzpunktes. Bevor wir aber diese Punkte besprechen, miissen wir 
uns noch eingehender mit der Literatur beschaftigen. 

Wenn man yom Standpunkt des Arztes, und insbesondere des Der
matologen, die Entwicklung der Pharmakologie der Salben in den letzten 
Jahrzehnten iiberblickt, so muB wohl einmal die Erkenntnis des Dif
fusionsvorgangs und ferner das Studium der Emulsionsgesetze als wich-

1 MAGNUS: Munch. med. Wschr. 1934, 31, 1174. 
2 ZIELER: Lehrbuch der Raut- und Geschlechtskrankheiten, 4. Auf!. 1937. 
:I RoPE: Fette u. Seifen 1939, 3. 
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tigster Fortschritt bezeichnet werden. v. HAHNI wies darauf hin, daB 
ein fettlOslicher Korper von Orten hoherer Konzentration zu solchen 
niederer Konzentration diffundiert und das Eindringen wirksamer 
Korper aus der Salbe nach denselben Gesetzen erfolgt. 

BERNHARDT und STRAUCH gaben in ihren Untersuchungen iiber die 
Emulsionstypen und ihre Beziehungen zur Medizin Richtlinien fiir eine 
zielbewuBte Salbenlehre. Die Emulgatoren bestimmen je nach ihrer 
Eigenart die Bestandigkeit, Aufnahme- und Abgabefahigkeit des Salben
vehikels, Schmelzpunkt und Indifferenz, von der die Wahl jedes ein
zelnen der zugegebenen Stoffe, besonders des Fettes, abhangt. 

Wenn nun auch in der Monographie von PERUTZ iiber die Pharmako
logie der Haut sowie durch die wichtigen Untersuchungen von MON
CORPS die prinzipiellen Fragen der Salbengrundlagen geklart und fest
gelegt sind, so haben doch diese Erkenntnisse bisher wenig Beachtung 
von Arzt und Apotheker gefunden und, abgesehen von der Ausnutzung 
durch die kosmetische Industrie, keine wesentliche praktische Bedeu
tung erlangt. 

Eine klinisch-therapeutische Umfrage2 beleuchtet die Stellungnahme 
der Klinik zu dem Problem, wobei bezeichnenderweise nach der Vertrag
lichkeit von Salben, Pasten und Schiittelmixturen gefragt wird, wahrend 
von den Diffusions- oder Penetrationsverhaltnissen bei der Umfrage 
keine Rede ist. 

Es sei kurz auf die Antworten der einzelnen Autoren eingegangen, 
um den bisherigen Standpunkt einzelner Kliniken in Erinnerung zu 
bringen. 

K. HERXHEIMER stellt gewissermaBen fiir die Vertraglichkeit eine 
Skala auf, in welcher die Schiittelmixturen in Form von Umschlagen 
am besten vertragen werden, dann folgen die Pasten, wobei durch den 
inkorporierten Puder eine austrocknende Wirkung und bei gleichzei
tigem LuftabschluB eine hyperamisierende Wirkung erzielt werden soIl. 
An letzter Stelle stehen die Salben, "weil hier die mechanische Reizung 
des Verbandes und die Empfindlichkeit gegen Fette bei Storung der 
Wasserverdunstung und Verminderung der Warmeabgabe in Betracht 
komme". 

E. KEINING halt die Aufstellung von umfassenden formulierten 
Regeln fiir die Wahl des Therapeuticums kaum fiir moglich, da eine 
"individuelle Behandlung" angestrebt werden miisse. Ganz allgemein 
wird noch hervorgehoben, daB bei sehr komplex zusammengesetzten 
Medikationen der Grund fiir eine aufgetretene Reizung wohl meistens 
nicht in der Salbengrundlage liegt. Der Beweis dafiir kann leicht dadurch 
erbracht werden, daB fiir kurze Zeit die Salbengrundlage allein ohne 
aIle Zusatzsubstanzen auf ihre Vertraglichkeit gepriift wird. Bei solchen 
Vorpriifungen haben sich zwei Gruppen von Menschen unterteilen 
lassen: solche, die besser Schiittelmixturen, und solche, die bevorzugt 
Salben vertragen. Die Analyse dieser Gruppen hat ergeben, daB Salben 
und weiche Pasten wegen ihrer sekretstauenden Eigenschaft von Sebor-

1 v. HAHN: Zbl. Hautkrkh. 21 (1926). 
2 Dermat. Wschr. 1933, 14. 
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rhoikern nicht vertragen werden, wahrend Patienten mit verminderter 
Talgsekretion (Talgstockung oder Sebostase) keine Schiittelmixturen 
vertragen, da sie zu austrocknend wirken. In solchen Fallen ist also 
gerade die Zufuhr von Fetten am Platze. Voraussetzung fiir die Reiz. 
losigkeit ist immer, daB die Grundlage von der normalen Raut des be· 
treffenden Patienten vertragen wird. Dabei ist der Rinweis interessant, 
daB sich nach der geographischen Lage eine Verschiedenartigkeit 
des Krankengutes zeigt, wobei in Ramburg die Seborrhoiker iiber· 
wiegen. Der Autor betont·, daB bei Frauen die Notwendigkeit zur 
Kopfwasche einen brauchbaren Anhaltspunkt fiir die Talgdriisentatig. 
keit ergibt. 

E. KROMAYER erwahnt, daB Salbenreizungen haufiger bei Gegen. 
wart von tierischen und pflanzlichen Fetten auftreten, da durch deren 
Zersetzung eine Unvertraglichkeit entstehen kann. Der Autor sieht die 
haufigsten Irritationen' durch fehlerhafte Anwendungsart, z. B. wenn 
die Salbe oder Paste in zu dichter Schicht aufgetragen wird, wodurch 
SchweiBretention verursacht wird. Durch diesen Umstand sollen 95 % 
der St6rungen erklart werden k6nnen. 

R. LEDERMANN ist der Ansicht, daB sich die Indifferenz der ver· 
schiedenen Arzneitrager auf der Raut weder bei gesunder noch bei 
kranker Raut vorausbestimmen laBt, sondern vorher Testversuche er· 
forderlich sind. Daher sei es auch unm6glich, generelle RegeIn iiber die 
Vertraglichkeit von Medikamenten aufzustellen. Subakute oder chro· 
nische Entziindungsprozesse vertragen meist die Zinktrockenpinselung 
gut. Bei Salben werden haufig Uberempfindlichkeiten der Raut be· 
obachtet, wenn die Salbe ranzig geworden ist; daher sei Adeps benzoatus 
vorzuziehen, obwohl der Benzoezusatz bei mancher Raut nicht am 
Platze ist. Vaselin als Salbengrundlage kann dann Reizerscheinungen 
verursachen, wenn es ungereinigtes Petroleum oder Paraffin enthalt. 
Daher solI nur reines Vaselin verwendet werden, das bei trockenen Raut· 
entziindungen besser brauchbar ist als bei nassenden. Fiir nassende 
Rautflachen wird die Zinkpaste empfohlen, die aber ebenso wie das ihr 
nahestehende Zink61 gelegentlich durch Zusatz von unreinem Vaselin 
reizen kann. 

C. MONCORPS fordert als Grundbedingung fiir den therapeutischen 
Erfolg, die Erfahrung und das Einfiihlungsverm6gen, das klinisch· 
morphologische Bild mit der biologischen und physiko-chemischen Vor
stellJIng des Reilmittels zu vereinen. Der Autor geht dann auf seine 
Versuche beziiglich der keratolytischen Wirkung der Salicylsaure ein, 
die bei Verwendung einer Schiittelmixtur als Vehikel fehlt, bei Pasten 
nur schwach und am meisten in Form einer Wasser-in-tH-Emulsion wirk
sam ist. Beziiglich der Kiihlsalben wird hervorgehoben, daB die Kiihl
wirkung von der Abdunstungsm6glichkeit des inkorporierten Wassers 
aus dem Vehikel abhangt. Bei Schwefelzusatz ist die Resorption des 
Schwefels von der Wahl des Vehikels abhangig und dementsprechend 
auch der pharmakodynamische Effekt. Das inkorporierte Pharmakon 
kann in verschiedenen Grundlagen eine verschiedene Wirkung ent
faIten. 
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Ais grundsatzlicher Fehler bei der Rerstellung von Salbengrundlagen 
wird das sog. "geschonte" Vaselin erwahnt,dessen leuchtend gelbe 
Farbe durch Zusatz von Tropaeolinfarbstoff zustande kommt und reiz
bare Raut irritieren kann. Bestimmte Sorten von Adeps suill. benzoat., 
die von mit Fischmehl gefiitterten Schweinen stammen, sind zugunsten 
des deutschen Schweinelendenfettes abzulehnen. Auch das Entwassern 
mit Natrium sulf. kann durch den Suifitgehalt zu Rautreizungen fiihren. 
Ferner wird noch als Fehlerquelle ungeniigende Dispergierung des 
Salbenwirkstoffes genannt, die zu einer zu hohen Konzentration auf der 
Raut fiihren kann. Es wird daher die Dreiwalzenmiihle zur Salben
herstellung empfohlen. Auch die spurweise Beimengung von Kolopho
nium oder Seife kann zu Reizungen fiihren. An einwandfreien Salben
grundlagen, die im GroBbetrieb hergestellt werden, ist der Derma
tologe interessiert, nicht jedoch an unkontrollierbaren Salbenkom-
positionen. \ 

A. PERUTZ glaubt, daB die Pasten durch ihren Pudergehalt und die 
dadurch bewirkte Capillarattraktion eine Aufsaugung des Sekretes er
moglichen, permeabler als Salben sind und eine geringere Tiefenwirkung 
haben. Sie rei zen daher auch weniger als Balben. Da die Salben die Raut
wasserabgabe verhindern, sollen sie bei akut entziindlichen Prozessen 
der Raut mit nassenden Flachen nicht verwendet werden. Die austrock
nende Fahigkeit des Puders ist eine Funktion seiner Oberflache. 

F. PINKUS glaubt ebenfalls, daB manche Salben wegen einer be
stehenden Fettiiberempfindlichkeit nicht vertragen werden, ebenso wie es 
intestinale Fettunvertraglichkeiten gibt. Akute, vesiculOse Dermatitiden 
sowie die dyshidrotischen Ekzeme sollen nicht mit Fett behandelt 
werden. Fiir diese unvertraglichen FaIle kommen die Schiittelmixtur 
oder nur Bader und Umschlage in Betracht. 

K. TOUTON steht etwa auf demselben Standpunkt wie der vorige 
Autor. 

R. WINTERNITZ hebt hervor, daB die Vertraglichkeit von Balben und 
Pasten von ihrer Grundlage, ferner von den Balbenwirkstoffen und der 
Technik der Verbande abhangt. Dabei empfiehlt er den Benzoezusatz 
zum Fett und weist auf die besonders sorgsame Bereitung von Augen
salben hin. 

Beziiglich der Vertraglichkeit und der Saugfahigkeit der Pasten steht 
der Autor auf demselben Standpunkt wie die anderen. Er nimmt durch 
den groBeren Pulvergehalt der Paste eine gesteigerte capillare Saug
fahigkeit an, die das fliissige Rautsekret aufnimmt und besser auf der 
Rautflache haftet, so daB ein Deckverband iiberfliissig wird. In die 
physikalisch wirkenden Applikationsmittel konnen dann noch mit Er
folg resorptionsfordernde Therapeutica eingearbeitet werden, deren Ver
traglichkeit von der Substanzmenge, Einwirkungsdauer, Technik und 
Rautbeschaffenheit abhangt. 

Wir konnen aus allen diesen Antworten das Bestreben nach indivi
dueller Behandlung erkennen; wir sehen, daB zwischen den einzelnen 
Grundlagen Unterschiede vorhanden sind. Diese Differenzen zu kennen 
und zu nutzen, muB das Ziel des Therapeuten sein. 

v. Czetsch·Lindonwald und Schmidt·I,a Baume, Salben I, 2. Aufl. 6 
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Eine Salbengrundlage, die in allen Fallen optimal wirkt, kann und 
wird es nie geben. Keine Salbe kann zugleich oberflachlich und in der 
Tiefe intensiv wirken, ist gleichzeitig neutral, sauer und alkalisch, kann 
wasserfrei und doch eine waBrige Emulsion sein. 

Wir mussen daher zunachst auch andere Gesichtspunkte beruck
sichtigen und uberlegen, ob sie nicht die beste Klassifikationsmoglich
keit geben. Wir stellen folgende Fragen, nach deren Beantwortung eine 
Einteilung moglich ist: 

Welche Wirkungen sollen mit der Salbentherapie erreicht werden 1 
Vor der klinischen Anwendung von Salben muB man sich zunachst 

einmal klarwerden, in welchen Hautschichten die Salben oder besser 
deren Wirkstoffe einen Heileffekt auslOsen, oder ob gar die Haut nur als 
Durchgangsmembran die Einwirkung auf den Gesamtorganismus ver
mitteln soll. 

Demnach werden wir also drei grundlegend verschiedene Heilmog
lichkeiten feststellen: 

1. Die rein epidermotrope Therapie. Darunter konnen aIle Cosmetica 
gerechnet werden, die sich ja hauptsachlich mit der Haut als Grenz
schicht befassen. Sie sollen dieser einen Mattglanz verleihen und "rauhe 
Haut" beseitigen. Die oft angepriesene Tiefenwirkung der Cosmetica 
durch Hormon- oder Vitaminzusatze ist bisher noch nicht sicher bewiesen. 
Wahrscheinlich tragt die gleichzeitig mit dem Cosmeticum empfohlene 
leichte Hautmassage durch ihre Hyperamie viel zu dem erwarteten 
Erfolg der Tiefenwirkung auf erschlafftes Bindegewebe beL 

Auch therapeutisch mussen wir gelegentlich rein epidermotrope An
wendung verlangen, z. B. bei der Behandlung der Ichthyosis vulgaris 
zur Beseitigung lastiger Hornhautschuppen, ferner bei den sogenannten 
Saprophytosen, Pilze, die lediglich in der Epidermis sitzen wie die 
Pityriasis versicolor. Die "Lebendgerbung der Haut" gegen berufliche 
Schadigungen und die Berufsschutzsalben sind hier zu erwahnen. 

2. Die therapeutische Beeinflussung der tieferen Hautschichten, die 
wir hier kurz mit Tiefenwirkung bezeichnen wollen. 

Dabei kommen besonders infektiOse Hauterkrankungen, Pyodermien, 
Mykosen, Hauttuberkulosen u. a. in Frage, auch Schalkuren bei Acne 
sind durch die Diffusion des Wirkstoffes erfolgreich. Ebenso ist die 
Salbenatzbehandlung, die z. B. friiher bei Hautkrebsen angewendet 
wurde, hier zu erwahnen. Gerade in solchen Fallen, z. B. der elektiven 
Macerationen von subepidermal sitzenden Lupusknotchen wird die 
Wahl der Salbengrundlage ffir das Tempo der Diffusion des Wirkstoffes 
von Wichtigkeit· sein. 

Die Wege der Diffusion sind verschieden. Es kann das zuzufiihrende 
Medikament in der Zellmembran loslich sein, die Talgdrusen durch
wandern oder in die veranderte Membran eindringen und dort "verdaut" 
werden. Welche Situation eintritt, hangt vom Praparat ab und kann in 
den meisten Fallen nur vermutet werden. 

Die Tiefenwirkung wird nur ausnahmsweise bei gesunder Raut an
gewendet, so z. B. als Schalkur bei Epheliden. Oft sind besonders ver-
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hornte Mer undurchlassige Epidermiszellen mit dem Wirkstoff in 
Kontakt zu bringen oder zu durchdringen, so bei Lupus tumidus oder 
bei Hyperkeratosen. Es sei hierbei auf die Untersuchungen von MON
CORPS uber die Wirkung der salbeninkorporierten Salicylsaure hin
gewiesen1• 

Bisher hat sich die praktische Hauttherapie im allgemeinen damit 
begnugt, bei verschiedenen Hautkrankheiten bestimmte Wirkstoffe 
empirisch auszuwahlen, z. B. bei Seborrhoen Schwefel, bei Mykosen 
Salicyl und Betanaphthol oder Hg, bei Pyodermien Farbstoffe, Sulfur 
oder Hg, ohne die Salbengrundlagen nach den einzelnen Wirkstoffen 
abzustimmen. Auch die experimentellen Untersuchungen von MONCORPS, 
deren Resultate b{li den einzelnen Wirkstoffen erwahnt werden, haben 
die praktische Salbenkomposition bisher wenig geandert. Es klafft also 
nach wie vor eine Lucke zwischen der zielbewuBt aufgebauten Chemo
therapie oder Pharmakodynamik der Haut und deren praktischen Ver
wendung. Der Grund dafiir liegt wahrscheinlich in der oft recht schwie
rigen praktischen Auswertung der am ModeUversuch gefundenen Resul
tate. Es sei hier nur kurz auf die Verschiedenheit der bei Schwefelsalben 
ausgefiihrten Schwefellosungsformen (molekular oder koUoidal) hin
gewiesen, die natiirlich bei der systematisch durchgefiihrten Simultan
therapie zur Beurteilung der Salbengrundlagen beachtet werden 
mussen. 

Nach den Ausfiihrungen wird man ferner verstehen, wenn z. B. fur 
die Diffusion oder Resorption von Schwefel eine steigende Reihenfolge 
fur den Schwefelgehalt des Serums (Pasta Zinci, Physiol C, Eucerin cum 
aqua 50%, Lanolin cum aqua 25%, Vaselinum flav. und am besten 
Adeps benzoat.) von MONCORFS gefunden wurde, ohne daB klinisch bei 
angesteUten Penetrationsversuchen mit Schwefelsalben in den oberen 
Hautschichten ein absolut gleiches Abhangigkeitsverhaltnis von den 
verschiedenen Salbengrundlagen erwartet werden konnte. Immerhin 
konnten recht bemerkenswerte Beobachtungen bei Fett- und Vaselin
grundlagen gesammelt werden, die spater angefiihrt sind. 

3. Die perkutane Therapie. Dabei solI ein Salbenwirkstoff durch 
die Hautschicht hindurchdringen und vom Blut- oder Lymphstrom 
aufgenommen werden, wenn moglich ohne wesentlich auf die Haut 
einzuwirken, jedenfalls aber ohne darin gespeichert zu werden. Durch 
die intakte Haut soU ein Medikament durch intensives Einreiben der 
Salbe zur Aufnahme gebracht werden. Ein Beispiel dafiir ist die friiher 
allgemein verwendete Hg-Schmierkur oder die zur Rheumabehand
lung verwendete Salicylsalbentherapie. Dabei kann in manchen Fallen 
bei besonders geeigneter Salbengrundlage die Diffusion des Wirkstoffes 
so schnell durch die Haut erfolgen, daB in kurzer Zeit histologisch der 
Nachweis in den oberen Hautschichten nicht mehr gelingt. Als Beispiel 
fur die besonders schnelle Diffusionsmoglichkeit durch die Haut sei 
die Diffusion von Gasen durch die gesunde Haut erwahnt. LANG2 

und SCHMIDT-LA BAUME3 konnten Radiumemanation nach Einwirkung 
1 MONCORPS: Arch. exper. Path. 141. 2 LANG: Strahlenther. 1)2 (1935). 
3 SCHMIDT-LA BAUME: Arch. Dermat. 172 (KongreBband). 

6* 
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auf die gesunde Haut schon 5 bis 10 Minuten spater in der Atemluft 
nachweisen. 

Auch zur Asthmabehandlung werden neuerdings percutanSalben
therapieeinreibungi:m empfohlen (Asthmocut, Spascut von Dr. Koschade) 
sowie zur Herzbehandlung das Praparat Cor-Vasogen. In eigenen kli
nischen Beobachtungen konnte bei Asthmaanfallen deutlich ein auf 
percutanem Wege erreichter krampflindernder Effekt beobachtet werden. 

Wann solI eine entquellende oder gerbende Wirkung 
erreicht werden1 

Eine besondere Form der Penetration oder Invasion von Wirkstoffen. 
stellen Versuche dar, die Entquellung entziindlich veranderter Epidermis 
oder auch die Gerbung, die chemische Bindung in den oberen Haut
schichten zu bewirken. Die Entquellung der entziindlichen Epidermis 
wird im allgemeinen durch feuchte Verbande nach der von HERMANN 
aufgestellten "entquellenden Reihe"l durchgefiihrt. Diese an iiberleben
den Epithelzellen gewonnenen Resultate wurden an lebender Haut von 
SCHMIDT-LABAUME elastometrisch bestatigt 2• Mikroskopisch zeigt die 
entziindlich veranderte Epidermis in den Zellen des Rete granulosum 
Protoplasmaveranderungen in Form der von UNNA beschriebenen 
ballonierenden Degenera¢on oder der tropfigen Entmischung. Ahnlich 
wie die feuchten Dunstverbande konnen bei beginnender entziindlicher 
Veranderung auch Puder oder Schiittelmixturen durch Austrocknung 
(OberflachenvergroBerung) einen entquellenden Effekt ausl6sen. Wieder 
eine andere' Entquellung ist die rein osmotische durch hygroskopische 
wasseranziehende Substanzen, wie Glycerin. Haufig stellt bei der Ekzem
therapie der Dbergang von feuchten Verbanden zu Salben eine gewisse 
Schwierigkeit dar, wobei das Ekzem, wahrscheinlich durch Warme
stauung und dadurch bedingte Capillarerweiterung unter der luft
abschlieBenden vaselinhaltigen Salbe, wieder aufflackern kann. Auch 
wird der SekretfluB durch Salben bei nassendem Ekzem behindert. Wie 
spater ausfiihrlich beschrieben, sind auch Zinkpasten nicht in der Lage, 
groBe SekretItJ-engen aufzusaugen. Sie konnen nur durch Liickenbildung 
geringe Fliissigkeitsmengen von der Haut aus an die Oberflache der 
Paste hindurchtreten lassen. 

Die erst en Bestrebungen, den Dbergang von feuchten Verbanden zu 
Salben zu erleichtern oder zu iiberbriicken, sind wohl in dem Ungt. 
glycerini (DAB) zu suchen, doch ist die osmotische Wirkung derartiger 
75proz. glycerinhaltiger Massen haufig zu stark. Der Erfolg dieser Ent
quellungsversuche liegt wohl sicher in dem physiologi.echen Tempo del' 
Entquellung. Wenn der "eukolloidale Zustand" der Zelle nicht wieder 
erreicht wird, ist eine Desepithelisierung durch Platzen der Zellmembrane 
die Folge. Der biologische Takt der Entquellung stellt die Losung der 
Frage dar. Hierauf und auf die Wahl der Konzentration des Entquellungs
mittels wurde bisher zu wenig Wert gelegt. So werden haufig bei feuch-

1 HERMANN: Dermat. Z. 50 (1927). 
2 SCHMIDT-LA BAUME: Arch. f. Dermat. 153, H.3 (1927). 
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ten UmschUigen, z. B. mit einer 1 proz. Tanninlosung oder der offizinellen 
Liq. AI. acet.-Losung starke Reizungen beobachtet, die durch Zellmem
bransprengung infolge zu schneller Entquellung zu erklaren sind. In 
solchen Fallen wiirden die zehnfachen Verdiinnungen der angefiihrten 
Losungen angezeigt sein. 

Wahrscheinlich sind auch die Erfolge von traubenzuckerhaltigen 
Salben bei Allergosen durch osmotische Wirkung und Entquellung zu 
erklaren. In derselben Richtung liegen die Bestrebungen der im Kapitel 
iiber aluminiumsalzhaltige Salben besprochenen Beobachtungen. 

Hier muB zusammenfassend hervorgehoben werden, daB der Erfolg 
von der "biologischen Konzentration" des entquellenden Mediums ab
hangt, um iiberstiirzten Wasserentzug und Zellmembranschadigung zu 
vermeiden. 

Daraus erhellt ohne weiteres, daB diese entquellenden Sa,lben, ebenso 
wie feuchte Umschlage, immer nur fUr eine gewisse kurze Zeitspanne
einige Stunden bis Tage - vertragen werden, bis sich der Fliissigkeits
spiegel in den entziindeten Hautschichten gesenkt hat. Fiir diese Zeit
spanne kann natiirlich keine Norm angegeben werden, sie hangt vielmehr 
von der Starke der entziindlichen Veranderungen ab und muB dem Ein
fiihlungsvermogen des Arztesiiberlassen bleiben. 

Hier solI noch auf Versuche hingewiesen werden, mit bestimmten 
Salbenbeimengungen eine Gerbwirkung zu erzielen. Das Problem wurde 
von JAGER! mit Tactocutemulsionen bearbeitet und wird auch durch 
"Dulgon" (Benckiser),dasaus einer Kombination polymerer Phosphate 
besteht, in Baderzusatzen und .als Wirkstoff in Salbengrundlagen ver
sucht. Die Moglichkeit einer "Lebendgerbung", um diesen etwas zu 
MiBverstandnissen fiihrenden Ausdruck zu gebrauchen, und die dadurch 
erhOhte Widerstandsfahigkeit gegen Allergene hat fiir die Praxis eine 
groBe Bedeutung. Auch hier wird fUr den Erfolg die geeignete Konzen
tration und Wirkungszeit in einer Salbengrundlage, die eine Penttration 
des Wirkstoffes erlaubt, maBgebend sein. 

Wann wird lediglich eine Kiihlwirkung und Entspannung 
gewiinscht 1 

In einer besonderen Gruppe werden mit Recht Salben mit Kiihl
wirkung und Entspannungseffekt zusammengefaBt. Eine Kiihlwirkung 
wird klinisch einmal bei juckenden Dermatosen ohne sichtbare Haut
veranderungen, al~o normaler Hautbeschaffenheit, z. B. bei Pruritus, am 
Platze sein, ferner aber auch bei chronischen Ekzemen mit starkem 
Juckreiz oder anderen Dermatosen, wie z. B. J;)UHRINGsche Krankheit, 
die mit Juckreiz einhergeht. Wenn gleichzeitig eine Entspannung der 
Haut erreicht werden solI, also entziindliche Veranderungen vorliegen, 
wird man nicht nur eine instabile Wasser-in-Ol-Emulsion, sondern 
besser ei~e Schiittelmixtur wahlen, deren Kiihlwirkung noch groBer 
ist. Dabei wird auf die eingehende Ausfiihrung in dem Kapitel iiber 
Kiihlsalben verwiesen. 

1 JAGER: Die rauhe Haut. Hippokrates 8, 449 (1937). 
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Wann wird ein oberflachlicher Schntz der Hant vor anJlerer 
Einwirknng benotigt 1 

Sogenannte Schutzsalben werden bei der Zunahme der Hautberufs
krankheiten immer 'haufiger erforderlich werden. In spateren Kapiteln 
werden die Lichtschutz-, Luftschutz- und die gewerblichen Schutzsalben 
ausfiihrlich besprochen. Es ist leider bei zunehmender Kenntnis der 
Affinitat der Salbengrundlagen zu den in Frage kommenden Noxen eine 
erhebliche Komplizierung der Rezeptur zu erwarten. Eine einheitliche 
Schutzsalbe etwa in Form einer deckenden Fettschicht ist keine Losung. 
Sie wird zu leicht abgewischt und hindert wie jede Salbe die Perspiratio 
insensibilis um 30-50%, wogegen Puder die Wasserabgabe, wenn auch 
in geringem MaBe, steigern1. 

Dazu kommt noch, daB von vielen Handarbeitern jede Salbe auf 
der Haut als storend abgelehnt wird, weil z. B. mit einer eingefetteten 
Hand ein bestirnmter Prazisionsgriff nicht ausgefiihrt werden kann. Der 
Schutz unserel' Arbeiter in chemischen Betrieben oder allen Industrie
zweigen, in denen Berufskrartkheiten beobachtet werden, sollte beson
ders in einer ausfiihrlichen Belehrung iiber zweckmaBiges Entfernen der 
reizauslosenden Substanzen von der Haut in den Arbeitspausen eine 
wichtige Grundlage erfahren. Man kann in diesen Dingen nur mit
reden, wenn man selbst mit der schadigenden Noxe am Arbeitsplatz 
gearbeitet hat. 

R. und F. JXGER haben in ihrer Arbeit iiber die Hautoberflachen
struktur; ihre Methodik und ihre Bedeutung fiir die Gewerbehygiene2 

mit ausgezeichneten Mikrophotos vom Hautrelief die von ihnen als 
capillare Raume, bezeichneten Dehiscenzen unterden Epidermis
schollen derrauhen Haut als Speicherungsmoglichkeit fiir Allergene her
vorgehoben. Die Entfernung dieser kleinen Staub- und Allergenpartikel 
ist durch einfaches Waschen nicht ohBe weiteres zu erreichen, wie die 
Autoren fluorescenzmikroskopisch nachgewiesen haben. Eine syste
matische Hautpflege, welche die Beseitigung der rauhen Haut und der 
Rhagaden zur Folge hat, muB, unterstiitzt von aufklarenden Belehrun
gen, in den verschiedenen Industriezweigen angestrebt werden. Eine 
glatte Haut bietet viel weniger Moglichkeiten zur Bildung von sessilen 
Antikorpern in den Epidermiszellen als eine mit Rissen und Oberflachen
substanzverlusten iibersate Haut. 

Ganz allgemein kann gesagt werden, daB wir beirn Eincremen der 
Hande viel zuviel Creme verwenden. Durch Petrolatherbader konnen 
wir nach den Versuchen des einen von uns3 der Haut der Hande hoch
stens 0,1 g "Fett" entziehen, beim Eincremen schmieren wir uns aber 
die zehnfache Menge auf, um den 'OberschuB bald wieder an die Um
gebung abzugeben. 

1 SCHMIDT, R.: Klin. Wschr. 20, 31 (1941). 
2 JAGER, R. U. F.: Arch. Gewerbepath. 9, H.2 (1938). 
3 v. CZETSCH-LINDENWALD: Arch. Gewerbepath., Gewerbehyg. 10, 49 (1940). 
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Die Bedentung der Simnltantherapie oder Vergleichsbehandlnng. 
Die allgemeinen klinischen Darlegungen sollen nicht abgeschlossen 

werden, ohne noch kurz auf die notwendigsten Voranssetzungen fUr 
die Beurteilung der Salbentherapie am Kranken einzugehen. Wie schon 
im Vorwort der ersten Auflage angedeutet, ist die fehlerfreie Simultan
therapie dazu erforderlich. Auch H. W. SIEMENS1 hat in einer ausfiihr
lichen Abhandlung auf die Leistungsfahigkeit dieserVergleichsmoglich
keit, die er Einseitenbehandlung nennt, hingewiesen. Sie wurde ur
sprunglich von SCHWENINGER, UNNA, DREUW, SCHAFFER geubt, ist dann 
aber sehr zu Unrecht in den Hintergrundgetreten. Diese konnen wir 
nur dann anwenden, wenn an symmetrischen Korpergegenden mit 
der gleichen Capillarversorgung und gleichen GefaBverhiiltnissen, wobei 
besonders auf einseitige Varicen als Storungsfaktor zu achtenist, ferner 
wenn bei gleichem Sauremantel der Haut dieselben Krankheitserschei
nungen bezuglich Intensitat und Ausdehnung vorhanden sind. Bei der 
Behandlung der Hautkrankheiten sind wir in der Lage, aile diese Be
dingungen haufig vorzufinden. Es sei nur an die mehr oder weniger 
universellen Ekzeme, symmetrisch lokalisierten Allergosen, Mykosen 
und Pyodermien erinnert, die ein weites Betatigungsfeld fUr die Si
multantherapie bilden. 

Dabei muB auch kurz die Verbandtechnilc erwahnt werden. Es ist 
dringend zu raten, niemals bei dieser explorativen Simultanbehandlung 
die zu vergleichenden Salben dem Kranken selbst zu uberlassen, da 
weder eine richtige Verbandtechnik noch die Vermeidung von Verwechs
lungen der fiir die rechte und der fur die linke Seite bestimmten Salbe 
gewahrleistet ist. Es liegt nicht im Rahmen dieses Buches, allgemeine 
Applikationsmethoden fUr die verschiedenen Hautzustandsbilder zu 
geben2• Es sei nur kurz zitiert, daB fUr akute Hautkrankheiten feuchte 
Umschlage, Puder, Schuttelmixturen, Zinkol, fiir subakute Haut
krankheiten Zinkol und Pasten, fur chronische Hautkrankheiten Pasten 
und Salben in Frage kommen. 

Fiir unsere Versuche mit Salben ist es wichtig, an den Vergleichs
stellen genau dieselbe Verbandtechnik anzuwenden. Die Salben werden 
in gleicher Schichtdicke (messerruckendick) am besten auf feines, weiches 
Leinen (oft durGhgewaschener alter Hemdenstoff) ausgestrichen und auf 
die Haut gelegt. 1m Sommer wird Leinen noch besser als der etwas 
·dickere Lintstoff vertragen, der sich wieder im Winter besser eignet. 
Auch die Zahl der Bindentouren ist zu beachten sowie die Schichten
dicke der etwa auf das Leinen aufgelegten Watte. Auf aIle FaIle dad 
eine einseitige Warmestauung durch ungleiches Verbandmaterial nicht 
iibersehen werden, ebenso wie auch die Dochtwirkung durch Aufsaugen 
von tief schmelzender Salbe (Ungt.leniens) in das Verbandmaterial. 
SolI mit Emulsionen behandelt werden, so wird am besten auf jeden 
Verband verzichtet. In diesen Fallen wird die Salbe vom Pflegepersonal 

1 SIEMENS: Arch. f. Dermat. 183 (1942). 
2 Siehe SCHAFFER-ZIELER-SIEBERT: Behandlung der Haut- und Geschlechts

krankheiten. - MONCORPS: Jkurse iirztl. Fortbildg 4, 7 (1932). - HOPF: Fette u. 
Seifen 1939, 3. 



88 Welche Grundlage ist die beste? 

an den Simultanstellen mit einem Gummifingerling in gleicher Dicke 
aufgetragen, wobei auch .darauf geachtet werden muB, daB auf beide 
Hautstellen genau der gleiche leichte Druck zum Verreiben der Emulsion 
ausgeubt wird. Falls die Rautstellen nassen, so kann auf beiden Seiten 
ein Trikotstrumpf darubergezogen werden. Oft werden gerade bei chro
nischen Ekzemen und Neurodermitis verbandlose Salbeneinreibungen 
angenehmer empfunden, so besonders als Nachbehandlung und zum 
Arbeitsschutz, der spater von den Geheilten selbst ausgefuhrt wird. 

Sehr wichtig ist die Beachtung des Schmelzpunktesder Simultansalben. 
Ein bei 50° schmelzendes Vaselin wird in dicker Schicht auf der Raut 
bleiben, wahrend eine bei 35° schmelzende Salbengrundlage besonders 
im Sommer leicht yom Verband als Docht aufgenommen wird. Fur 
circumscripte Pyodermien wird zweckmaBig eine "harte" Paste ver
wendet, die, mit einer dunnen Lage Watte abgeschlossen, ohne Verband 
an Ort und Stelle bleibt, falls es sich nicht um unruhige Kranke oder 
Kinder handelt, die uberhaupt nicht zur Simultantherapie geeignet sind, 
da sie die Verbande haufig herunterreiBen. 

Auch der Entfernung von Salbenresten ist yom Arzt Beachtung zu 
schenken. Es geht nicht an, daB Salbenreste mit Benzol oder Benzin 
entfernt werden, da in unserer Zeit der Motorisierung haufig eine Vber
empfindlichkeit gegen diese Stoffe besteht oder aber eine Sensibilisierung 
damit erreicht werden kann. Salbenreste, besonders solche, die ranzig 
werden konnen, mussen morgens und abends vorsichtig mit Watte und, 
wenn erforderlich, mit einem reizlosen 01 (Oleum paraffini) entfernt 
werden. 

Die Beurteilung der Simultanbehandlung stutzt sich in erster Linie 
auf den objektiven Befund, den die symmetrischen Hautstellen nach 
der Behandlung bieten. Nur gelegentlich wird man auch subjek~iye 
Empfindungen des Kranken berucksichtigen. Dabei wird von manchen 
Kranken eine Fettgrundlage, die sich meist schneller in die Raut ein
reiben laBt und von der Raut schneller aufgenommen wird, als "an
genehm" bezeichnet; aber auch das mehr als Oberflachenschichtmittel 
empfundene Vaselin wird gelegentlich subjektiv vorgezogen, ohne daB 
wir dafur besondere Richtlinien erkennen konnten. 

Zum SchluB sei hier noch auf die Berucksichtigung der allgemeinen 
Heillage des Kranken verwiesen. Es ist jedem Arzt, der Hauttherapie 
treibt, gelaufig, daB bei vielen Krankheitszustanden, die zunachst sehr 
therapieresistent waren, plotzlich eine groBe Reilbereitschaft einsetzt, 
ohne daB diese auf die auBere Salbenmedikation bezogen werden darf. 
Ja.hreszeitliche Einflusse, vitaminreiche Kost oder Umstellung der 
sauren Winterdiat auf alkalische Sommerkost sind, um einiges anzu
fUhren, damit in Zusammenhang zu bringen. Ferner spielen interne Me
dikationen, z. B. Arsen bei Schuppenflechten, eine wichtige Rolle. Ebenso· 
wie man von einem isomorphen Reizeffekt bei Psoriasis dann spricht, 
wenn die Raut auf irgendeinen Reiz mit den bereits vorhandenen Haut
veranderungen an der gereizten Stelle aritwortet, so mochten wir hier den 
isomorphen Heileffekt hervorheben, der die oft plOtzlich einsetzende Heil
bereitschaft der Haut bezeichnen solI. In solchen Fallen wird man sich 
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leicht vor einer falschen Relation zwischen Salbenverordnung und Heil
effekt huten konnen, wenn man berucksichtigt, daB der Heileffekt dann 
tatsachlich simultan aufgetreten ist bei Verwendung verschiedener auBe
rer Wirkstoffe und Salbengrundlagen. 

Ahnlich wie hier ffir die Dermatologie ausgefiihrt, mussen wir auch 
in der Chirurgie bei der Beurteilung von Heileffekten an Wunden 
strenge Kritik anwenden. HAASE1 betont dies ausdrucklich und weist 
darauf hin, daB z. B. bei Verbrennungen auch groBen AusmaBes oft 
massenhaft lebende Epithelinseln erhalten bleiben konnen. Sie sind 
dann der Ausgangspunkt der Vberhautung, die nebenbei noch von che
motaktischen Reizen angeregt unabhangig von der sonstigen Therapie 
schnell vonstatten geht und irrtumlich der gerade verwendeten Salbe 
zugeschrieben wird. 

Wenn wir die Salbengrundlagen und ihre Eigenschaften nochmals 
in einem Schema zeigen, so sehen wir die Fulle des Gebotenen, die Vber
gange zwischen den Typen. Jede einzelne hat besondere Vorteile. 

Tabelle 3. Sal bengrundlagen. 

,----_/~ 
1 

"fett" -betont 
hydrophob 

1------'11-1 -- --I 
Paraffine W rwhse Fette 
Vaselin, Alkohole I 

1 
"wasser" -betont 

hydrophil 

Il i-'" 'I ----, 1 EiweiB-
Schleime Seifen sal ben 
Glycerin-

salben Ung. paraffini I I 

1 11 ____ 1 -I 
Emulsionen Trocken-

1---
Wasser-in·OI 

I 

____ /" ____ --.1 : .: .. ~.---:-.:.:.:~~.:.::::::.:-:-:-... -.::::::::::::.::::.'._ .... __ ~.~~ben 
Ol-in-Wasser 

--._--- -'-,/" 1 

Mischtyp 

AIle die oben skizzierten Fragen mussen beantwortet werden, bevor 
man eine Salbe, die optimal wirksam sein solI, verordnet oder anfertigt. 
Die beste Salbe wird dann diejenige sein, die moglichst vielen Anforde
rungen nachkommt und den drei Grundfragen entsprechend ausgewahlt 
ist. Fur den Arzt und den Kranken ist der Unterschied, ob die Salbe 
durch die gesunde Haut hindurch wirksam sein solI, ob sie auf der ge
schadigten Haut direkt mit den zu behandelnden Schichten in Beruh
rung kommt oder nur decken solI, grundsatzlich wichtig. 

1m ersteren FaIle mussen wir uns entweder 
1. fettloslicher Substanzen (atherische Ole), 
2. die Raut verandernder Korper oder Verbande (Salicylsaure, feuchte 

Kammer), 
3. der Scarifikation (Bienengifttherapie), 
4. der Iontophorese, 

1 RAASE: Zbl. Chir. 1941, 8, 350. 
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~. der Verdauungsmethode nach UNNA (PepsinumschHi.ge) oder 
6. einer Gleitschiene wie der atherischen Ole! 

bedienen. Eine andere Moglichkeit, durch die Raut dem Korper Wir
kungsstoffe in wirksamenMengen aus Salben einzuverleiben, besteht nicht. 

Die Raut hemmt als nach auBen gerichtetes auBerordentlich wider
standsfahiges Organ aIle Versuche, durch sie Medikamente einzufiihren, 
mit Erfolg; nur auf die obengenannten Substanzen und Methoden ist 
sie nicht vorbereitet und ihnen daher nicht gewachsen. Sie schiitzt sich 
zunachst durch die Fette, die sich als Emulsion in tieferen Schichten und 
als Vberzug in der Rornschicht befinden, dann durch die Rornschicht 
selbst sowie durch die waBrige Durchtrankung. Nicht das Fett allein 
verwehrt den Medikamenten den Eintritt, auch nicht das Wasser oder 
das EiweiB, sondern aIle drei oder in einzelnen Fallen die Phase, die das 
zugefiigte Arzneimittel nicht lost. Nur das Zusammenspiel aller ergibt 
den Schutz. "Entfettete" Raut, bei der aber nur die oberflachlichste. 
Fettschicht entfernt ist, laBt schon Insulin (RERMANN und KASSOWITZ), 

nicht aber Bienengift oder Anaesthetica durch; mit Pepsin anverdaute 
Raut laBt Elektrolyte (UNNA), nicht aber Fette durch. 

Scarifikation zerstort den Schutz teilweise, die scarifizierte Raut 
ahnelt ja dann der durch Verwundung oder Krankheit epidermisgescha. 
digten Raut. Hier konnen auch wasserlOsliche Substanzen angreifen, 
etwa wie bei· der Schleimhaut. Nur sind bei letzterer natiirlich die 
Voraussetzungen noch giinstiger, da hier ein Organ vorliegt, das zur 
Resorption geeigneter ist oder, wie die Darmschleimhaut, sogar dazu 
geschaffen ist. 

Man kann je nach der Salbengrundlage bei gleicher Verbandtechnik 
eine starkere oder eine schwachere Resorption, lokale oder nur Deck
wirkung erreichen. Es muB daher nicht nur eine .Pharmakognosie und 
eine Pharmakologie des in der Salbe inkorporierten Medikamentes, es 
muB diese Lehre auch iiber die Salbengrundlagen geben, auch iiber 
das Zusammenspiel beider. Modellversuch, Tierversuch lind dermato
logisch-klinische Beobachtung miissen zusammen jedem einzelnen Wirk
stoff die geeigneten Grundlagen .vorschreiben. Am wichtigsten ist 
natiirlich der klinische Versuch. Das Tierexperiment niitzt bei Schleim
haut- und Wundsalben, weniger bei der Beurteilung der Wirkung an 
gesunder Raut, da Menschen- und Tierhaut in ihrem Bau zu unahnlich 
sind. Der Modellversuch besitzt, wie wir sehen werden, nur orientieren
den, nicht entscheidenden EinfluB auf die Wahl der Salbengrundlage. 

Allen Forderungen kommt keine Salbengrundlage nacho Die eine ist 
fett und eine Salbe im engeren Sinne, die Schleime sind waBrig oder gly
cerinhaltig und sozusagen feste Schiittelmixturen. Die Cosmetica sind 
einerseits als Schonheitsmittel, andererseits als Konservierungsstoffe zu 
betrachten. Kunst des Arztes ist es, aIle zu kennen und im geeigneten 
Augenblick das Richtige zu wahlen. Bei akuten Ekzemen Z. B. sind 
nicht die Salben kontraindiziert, sondern die "fettbetonten" Praparate, 
bei Sebostase sind sie wieder indiziert. 

Wir mussen als obersten Leitsatz die Tatsache in Erinnerung zuruck
fuhren, dafJ Schleime fur die Schleimhaut das sind, was Fette /71r die 
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Haut darstellen. Bei kranker und verletzter Haut haben wir iihnliche 
Verhiiltnisse vor uns wie bei Schleimhiiuten. Da dies oft vergessen wird, 
werden Salben oft an falscher Stelle angewendet. Es kommt zu Schiiden, 
die dem Priiparat und nicht der Technik zugeschrieben werden. Wir 
wissen ja heute noch nicht genau, ob Salben bei W unden uberha1lpt nicht 
besser zu meiden sind und an ihrer Stelle Schleime oder Flil88igkeiten 
empfohlen werden sollen. 

2. Modellversuche. 
Wie schon oben erwahnt, wurde del' Versuch, den Wert einer Salbe 

im Modellversuch zu klaren, von den verschiedensten Autoren und in 
verschiedener Versuchsanordnung angestellt. 

Zunachst seien die Versuche von P. UNNA1 besprochen. Er hat z. B. 
drei Soxhlethiilsen mit 1 proz. Phenolphthaleinsalben gefiillt. Als Salben
grundlagen dienten ihm 

1. Vaselin. - 2. Adeps lanae anhydr. - 3. Adeps suillus. 

Die drei Hiilsen wurden in schwach alkalische physiologische NaCl
Lasung getaucht. Adeps suillus gab schnell ab und farbte die Lasung 
in einigen Minuten dunkelrot. Das Wasser um Adeps lanae war nach 
2,Stunden rosa, dem Vaselin wurden auch nach vielen Stunden kaum 
meBbare Farbspuren entzogen. 

Noch primitiver sind die von PINDUR2 zitierten und abgelehnten 
Versuche, in denen ein Salbentiegel mit Pergament verschlossen um
gekehrt in Wasser gestellt wird. Del' Wasserauszug wurde quantitativ 
,analysiert und sollte Riickschliisse auf das Verhalten del' Salbe auf del' 
Haut gestatten. 

Unsere erst en Versuche wurden in ahnlicher Weise angestellt. Sie 
seien erwahnt, wenn sie auch dem tatsachlichen Geschehen in del' Raut 
ebensowenig entsprechen wie die UNNAS. Zunachst wurde mit verschiede
nen Salbengrundlagen eine 1 proz. Salicylsalbe angerie ben. 1 g del' Salbe 
wurde zwischen Filtrierpapierstreifen zu einer etwa 1 mm dicken Schicht 
zllsammengepreBt und diesel' Streifen dann mit del' Salbe in eine 1 proz. 
Eisenchlorid16sung getaucht. Aus dem Grad del' Violettfarbung del' 
Eisenchlorid16sung wurde auf die Abgabe del' Salicylsaure durch die 
Salbengrundlage geschlossen, wobei noch bemerkt sei, daB die Salicyl
saure zuerst mit dem Fett angerieben wurde, dann kam bei den Emul
sionen erst del' Wasserzusatz hinzu. Nach einer halben Stunde zeigte 

1. Vaselin iiberhaupt keine Farbung del' umgebenden Eisenchlorid16sung, 
2. Vaselin-Lanolin mit 20% Wasser eine maBige violette Farbung, 
3. Schweinefett dunkelviolette Farbung, 
4. ein synthetisches schweinefettartiges Produkt mit 20% Wasser etwa die

>ldbe dunkelviolette Farbung, 
5. das gleiche Fett ohne Wasserzusatz ebenfalls cine auBerst intensive Violett

farbung. 

1 'CNNA, P.: Dtsch. med. Wschr. 1926, 197. 
2 PINDUR: Pharmaz. Z.halle Dtschld 81, 5 (1940). 
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Da Vaselin die eingearbeitete Salicylsaure uberhaupt nicht abgab, 
wurde versucht, die Abgabefreudigkeit durch Zusatze zu erhohen. Es 
ergab sich folgende Reihe: 

1. Vasclin. . . . . . . . . Eisenchloridlosung bleibt far bIos. 
2. Vaselin-synth. Adeps aa . wird leicht blau. 
3. Wollfett-Vaselin aa . . . wird leicht blau. 
4. Adeps als Kontrolle. . . wird dunkelblau. 

Es gelingt mithin nur unvollkommen, dem Vaselin seine unerwunschte 
Eigenschaft, eingearbeitete Medikamente Wasser gegenuber festzu
halten, durch Zusatze von leichter abgebenden Fetten oder Emulga
toren, aber ohne Wasser zu nehmen. 

Die vorstehenden Versuche wurden bei Zimmertemperatur aus
gefiihrt. Um den Bedingungen auf der Haut naherzukommen, wurde 
der letztgezeigte Versuch nochmals angestellt, und zwar auf eine Dauer 
von 24 Stunden im Brutschrank. Das Bild verschob sich hier ganz 
wesentlich. Das Vaselin zeigte keine Abgabe. Vaselin und synthetisches 
Adeps zu gleichen Teilen zeigten - wie auch Wollfett-Vaselin - starke 
Abgabe. Die beiden Salben waren beinahe geschmolzen und schwammen 
auf der Oberflache. Am Boden des GefaBes bildete sich ein dunkler 
Niederschlag, der beim Lanolingemisch noch starker war als bei Salbe 2. 
Das beste Ergebnis zeigte auch hier wieder das synthetische Glycerid. 
Es tritt hier die Abhangigkeit der Versuche von der Temperatur zum 
erstenmal zutage. Wir werden uns in einem besonderen Kapitel damit 
beschaftigen mussen. 

Beim nachsten Versuch wurden 8 Gelatineblocke messerruckendick 
mit 8 verschiedenen 0,1 proz. Methylenblausalben bestrichen und fest
gestellt, inwieweit innerhalb von 24 Stunden das Methylenblau von der 
Salbengrundlage wieder abgegeben wird und in die Gelatine diffundiert. 
Ahnliche Versuche haben ABELMANN und LIESEGANG1 mit Trypaflavin 
angestellt. Sie gingen sogar weiter und haben der Gelatine verschiedene 
EiweiBsorten zugesetzt und durch sie meist eine Hemmung beobachtet. 

Es ergaben sich nach 24stundiger Einwirkung bei Zimmertempera
tur folgende_ Resultate, die in nachstehender Tabelle niedergelegt sind. 

Vas. fl. 

o 

Tabelle 4. Zunahme der Methylenblauabgabe 
an die Gelatineblocke vom Vaselin. 

----+ ZUlli synthetischen Fett steig end. 

! 
2 1 3 I 

Vas. Adeps' 
lanae aa 21 Vas. synth.! 

I Aqua L I 

+ + 

± i 5 ! 6 

Adeps I Synth. :Fett I 
suill. schmalzig Seb.ov. 

20% Wasser I 

++ 

Svnth 
];'ett' 

tal gig 

++ 
++ 

Versuchsdauer 24 Stunden. 

I 8 

I 
Synth. 

:Fett 
schmalzig 

I ++ 
++ 

Erklarung der Zeichen: 0 keine Abgabe. + Abgabe. Je mehr Kreuze, desto 
starker und tiefer die Farbung der Gelatine. 

Die beiden Versuche zeigen eindeutig, daB Vaseline gegenuber waB
rigen Medien den eingearbeiteten wasserloslichen Farbstoff uberhaupt 

1 ABELiVIANN u. LmSEGANG: Dermat. \Vschr. H1l8, 697. 
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nicht wieder abgibt. Die vom Vaselin umgebenen Medikamententeilchen 
sind umschlossen und waBrigen Medien gegenuber nicht imstande, dem 
Verteilungskoeffizienten Ol-Wasser entsprechend wirksam zu werden. 
Die Glyceride, die seit alters her als Salbengrundlage bevorzugt wurden, 
aber infolge ihrer Neigung, leicht ranzig zu werden, als Medikamenten" 
trager zuruckgedrangt waren, sind dem Modellver8uch nach zweckmaBi
gere und abgabefreudigere SalbeIigrundlagen, so daB heute, wo uns 
Produkte, die nicht ranzig werden, zur Verfiigung stehen, doch wieder 
Aussicht auf breitere Verwendung dieser Grundlagen besteht. 

Dies gilt aber alles nur dem waBrigen Medium, nicht der gesunden 
Raut gegenuber, Es laBt Schlusse zu, mit welcher Salbengrundlage Sal
ben fur die Schleimhaute, fur die verletzte Raut, fur Augen und Nasen 
zu bereiten sind, nicht aber, wel(lhes Medium an gesunder Raut anzu
wenden ist. Die Versuche geben gewisse Fingerzeige. Von "eindeutigen 
Ergebnissen", wie P. UNNA meint, kann im Rinblick auf die Therapie 
nicht gesproohen werden. 

Ahnlich sind auch die von BAUSCHINGER1 erwahnten Versuche mit 
Leder sowie die Capillaritatsproben und die Versuche an toter-Raut 
nicht als Kriterien, die Schlusse auf -den wahren Sachverhalt auf der 
lebenden Raut zulassen, geeignet, sondern nur als Modellversuche zu 
wert en. 

Warum sind die vielversprechenden Versuche nicht maBgebend 1 
Weil wir das Medium "Raut", dieses komplizierte Gebilde aus fettdurch
trankten Rornzellen, EiweiBstoffen, waBrigen Schichten, dieses nach 
auBen auf Defensive eingerichtete lebende Organ, nicht nachbilden kon
nen. Wir mussen uns daher auf Versuche am Menschen beschranken, 
denn auch Tierversuche geben uns nur Anhaltspunkte. Die Tierhaut ist 
wenig geeignet, bindende Schlusse auf das Verhalten an der anders 
gebauten menschlichen Cutis zu geben. 

Wollen wir die Wirkung an der lebenden Raut beurteilen, so mussen 
wir auch die Raut als Testobjekt verwenden. Ein Versuch mit Trypa
flavinsalben, also mit Verarbeitungen eines wasserloslichen Farbstoffes, 
solI, obwohl er den sonstigen Versuchen mit Farbstoffen vorweggenom
men ist, ein Bild von den Unterschieden geben, die s,chon mit primitiv
sten Mitteln festgestellt werden konnen. 

Folgende drei Salben: 

l. die Verreibungvon 0,5 gTrypaflavin in Vaselin 30 g 
2. die Losung von 0,5 gTrypaflavin in 5g Wasser in Vaselin-Wollfett aa 12,5g 
3. die Losung von 0,5 gTrypaflavin in 8g Wasser in Fett u. Cetylalkohol 22 g 

wurden an drei verschiedenen Stellen (bei gleichem PH) eines gesunden 
Unterarmes aufgestrichen, die Salbe mit einem Leinenlappchen bedeckt 
und 1 Stunde liegengelassen. Nach dieser Zeit wurden aIle drei Salben 
mit Watte weggewischt. Nach Abwischen der Vaselinsalbe zeigte die 
Raut nicht die geringste Gelbfarbung, die Salbe 2 brachte deutliche 
Farbung, die Salbe 3 ebenfalls. Nun wurden aIle drei behandelten Stellen 
mit Seife und Wasser in gleich kraftiger Weise bearbeitet. An den Stellen, 

1 BAUSCHINGER: Fette u. Seifen 1938, 186. 
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an denen die Salbe 1 und 2 gelegen hatten, war nichts mehr zu sehen; die 
Salbe 3 dagegen war so tief eingedrungen, daB die Gelbfarbung auch 
durch einmaliges Waschen mit Seife nicht entfernt werden konnte. Der 
Versuch beweist die an sich ja bekannte Tatsache, daB es meist zwecklos 
ist, wasserlosliche Medikamente in Vaselin zu verteilen. Man kann bei 
einer derartigen Salbe nicht immer mit einer therapeutischen Wirksam
keit, geschweige denn mit einer Resorption rechnen. 

Bevor wir auf die einzelnen in Salben wirksamen Medikamente und 
ihre Einarbeitung in das beste Medium zu sprechen kommen, mussen 
wir vier Gruppen aufstellen: 

Wasserlosliche Medikamente. Sie mussen dem Modellversuch zufolge 
entweder in Wasser in Form von Ol-in-Wasser<- oder von Wasser-in-Ol
Emulsionen gelOst oder in Polysaccharidsalben appliziert werden. Welche 
Form die geeignetste ist, kann erst nach Versuchen mit dem in Frage 
kommenden Medikament in jedem einzelnen FaIle geklart werden. 

Fettlosliche Korper folgen anderen Gesetzen und si,nd in den dies
bezuglichen Kapiteln besprochen. 

In Wasser und Fett unlosliche Substanzen dienen vor allem zur 
Konsistenzanderung, um Salben in "Pasten" zu verwandeln, und werden 
unter dem Kapitel "Zinkpasten" behandelt. 

Medikamente, die sowohl in WasfIer als auch in Lipoiden lOslich sind~ 
interessieren als nachste Gruppe. Sie werden sich je nach ihrer Phasen
loslichkeit entweder wie wasserlosliche oder wie ollosliche Korper ver
halten. Welcher Fall eintritt, zeigt am besten ein Versuch in vitro und 
in vivo. 

Auch wir haben in dieser Richtung orientierende Vorversuche mit 
Cardiazol- (Knoll-) Salben angestellt. Dieser leicht wasser- und in 90 Tei
len Sesamol lOsliche Korper schien geeignet zu sein, doch konnten 
wir auch bei der 5fachen therapeutisch per os verwendeten Dosis weder 
aus synthetischem Vaselin, noch aus synthetischem Fettsaureglycerin
ester Fp. 35°, noch aus einer <Wasser-in-Ol-Emulsion, in der Cardiazol 
in dem suspendierten Wasser gelOst worden war (Fett-Cetylalkohol), eine 
meBbare und verwendbare Reaktion auf den Korper feststellen. 

Es scheint demnach und nach den sonstigen Erfahrungen, daB auf 
der gesunden Haut die sowohl wasser- als auch lipoidlOslichen Korper 
nicht so leicht zur Resorption kommen, wie man vielleicht erwarten 
sollte. Vielmehr werden derartige Korper nur so resorbiert, wie sie aus 
der Phase heraus aufgenommen werden, in der sie leichter lOslich sind. 
Ein Mittel, das leicht wasser- und schwer lipoidloslich ist, verhalt sich 
ahnlich den nur wasserlOslichen Medikamenten; im umgekehrten Fall 
ahnelt die Wirkung eines leicht lipoid- und schwer wasserloslichen 
Stoffes der der atherischen Ole. 

Das Verhalten einer Salbe im waBrigen Milieu konnen wir noch eher 
im Modellversuch nachahmen als das auf der ge!,!unden Haut. Aber auch 
im ersteren Fall bleibt es ein Modellversuch, der nur bedingt uber
tragen werden darf. Dessen ist sich wohl auch SCHULZ-UTERMOm.l, der 

1 SCHULZ-UTERMOHL: Z. exper. Med. 105, 3, 322 (1939). 
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eine neue Methode der experiment ellen Wirksamkeitspriifung von Wund
salben beschrieben hat, bewuBt. Er priift die direkte Keimschadigung 
nach einer Suspensionsmethode, die Beeinflussung der Leukocyten durch 
die Salbe und die Beeinflussung der Phagocytose. Die im Versuch ge
wonnenen Ergebnisse an verschiedenen Wundsalben stimmten in 
3 Fallen mit den Ergebnissen der Praxis iiberein und seien deshalb yer
wert bar. Wer weiB, wie schwer die Beurteilung einer Salbe in der Praxis 
ist, wird der Folgerung nur bedingt recht geben. 

Diese Modellversuche zeigen, und das war der Zweck dieses Kapitels, 
daB man allgemein orientierende Versuche im Hinblick auf die Haut
therapie mcht direkt iibertragen kann. Die Ergebnisse im waBrigen 
Medium lassen keine Folgerung auf die Haut zu. Die Eigenschaften des 
Medikamentes A in einer Salbe auf der Schleimhaut lassen keinen SchluB 
auf die des Medikamentes A auf der gesunden Haut zu. Es ware grund
falsch, wont en wir aus den Ergebnissen eines Modellversuches das Ver
halten ganzer Gruppen von Medikamenten beurteilen. Es ware verfehlt, 
wenn wir aus dem Verhalten einer Salbengrundlage auf das einer ahn
lichen folgern wollten. 

Es bleibt daher nur iibrig, wenn nicht fiir jedes einzelne Medikament, 
so doch fiir jede Gruppe, fUr jeden Verwendungszweck unter den tat
sachlichen Bedingungen, die in del' Therapie vorkommen, Versuche an
zustellen. Vieles ist in dieser Richtung schon getan worden. Viel bleibt 
unerledigt, denn bei Beriicksichtigung aller Punkte wiirde jeder der nun 
folgenden Abschnitte ein Buch fUr sich. Daher solI Bekanntes und 
bereits Veroffentlichtes nur kurz gestreift, Neues ausfiihrlicher be
sprochen werden. Die Ubersichtlichkeit leidet darunter etwas, doch sollen 
Zusammenfassungen am Schlusse jedes Kapitels diesen Nachteil nach 
Mi:iglichkeit korrigieren. 

Uber den Weg der Substanzen, die durch die Haut zur Resorption 
gelangen, sind in der Literatur nul' einzelne Hinweise zu finden. All
gemeine Regeln sind jedenfalls nicht aufzustellen. Die Talgdriisen sind 
als Vermittler in vielen Fallen beteiligt, die Emulgierwirkung zugesetzter 
odeI' in del' Haut vorhandener Emulgatoren, ferner die Diffusion und 
Konzentrationsgefalle. Je nach den Eigenschaften des Medikamentes 
wird diese oder jene Moglichkeit besonders ausgenutzt werden. Un16sliche 
und fettli:i.sliche Substanzen ziehen vorwiegend den Talgdriisen entlang, 
wasserlosliche kommen durch Emulgierung zur Wirkung. 

Manche Salbenhersteller bejahen die Ernahrung der Haut durch Sal
ben, die sie eigens zu diesem Zweck fabrizieren. FIEDLERl z.·B. gibt an, 
Lecithin, Cholesterin und die Vitamine A, D und F wiirden "haut
nahrend" wirken, und erwahnt, daB dies bewiesen sei, ohne allerdings 
die Beweise eindeutig zu zitieren. Es ist ja wirklich verbliiffend, wie 
zahlreiche Salben, insbesondere EiweiBsalben, spurlos in del' Haut ver
schwinden (siehe das folgende Kapitel). 

Modellversuche im weiteren Sinne sind auch aIle Priifungen del' Re
sorption von Medikamenten an del' Frosch- und Fischhaut. Die Frosch-

1 FIEDLER: Klin. WEchr. 19, 10 (1940). 
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haut, sowohl die am lebenden Tier als auch dle ala Membransack ver
wendete Cutis, ist fiir Wasser durchlassig, wie von REID, BART, OVER
TON, DURIG u. a. festgestellt wurde (siehe bei BURGI1). Na-Salze gehen 
von auBen nach innen, Kaliumsalze in beiden Richtungen, Aminosauren, 
Zucker und Polypeptide wandern nach innen. Diese Faktoren und noch 
andere bei BURGI zitierte Eigenschaften zeigen eindeutig, daB die am 
Frosch gewonnenen Erkenntnisse auf Warmbliiter und insbesondere 
auf den Menschen nicht iibertragen· werden diirfen. 

Wir miissen daher aus Tierversuchen am Warmbliiter Erkenntnisse 
schopfen. Um fiir chirurgische Zwecke brauchbare Unterlagen zu ge
winnen, wurde z. B. nach BARON2 eine neue Methode ausgearbeitet, in 
der auBere Einfliisse auf die Wunde, insbesondere die physikalische Ab
riegelung derselben durch die Salbe ausgeschaltet worden sind. Er inji
ziert Meerschweinchen in die rechte und linke Flankenmitte 2 ccm Salbe 
und sieht in deren Bereich nach etwa einer W oche seitengleiche Haut
defekte und schlieBt aus dem Heilungsverlauf auf die Eigenschaften 
der Salben. Es zeigte sich, daB Vaselin eine heilungsbeschleunigende 
Wirkung hat, Zinkpaste und Wollfett hemmen; die 20proz. Digilanid
salbe zeigt ebenfalls eine Heilungsbeschleunigung. 

3. Werden Salbengrundlagen resorbiert1 
"Eine Einwirkung auf die Haut im Sinne von Nahrcremes, Hormon

cremes, Vitaminsalben und Funktionsolen gibt es nicht", sagt OPPEN
HEIM3. Durch die Spezialisierung und diesen ablehnenden Standpunkt, 
der den HersteHer und Verbraucher derartiger Cosmetica nicht befriedigt, 
ist die Pflege der gesunden Haut dem Hautarzt und Apotheker immer 
mehr entglitten. Die kosmetische Industrie geht eigene und oft fort
schrittliche Wege und sucht den entstehenden Mangeln mit Salben und 
Cremes vorzubeugen oder vorhandene zu behandeln bzw. sie zu iiber
decken. Den ersteren Zweck trachtet sie mit Tages- und Nachtcremes, 
Reinigungsmitteln, den letzteren mit Bleiohcremes, Schminken, Lippen
stiften, Depilatorien u. dgl. zu erreichen. 

Wenn wir uns der ersten Gruppe zuwenden, so interessiert vor aHem 
die Frage, was eigentlich mit einer eingeriebenen Creme bzw., derma
tologisch gesehen, mit einer Salbengrundlage geschieht. Sie verschwindet 
in der Raut. Dient sie tatsachlich als Hautnahrung 1 Wird sie wirklich 
resorbiert, gelangt sie also ins Korperinnere und wird sie dort verbrannt 1 

In der Literatur gehen die Meinungen iiber die "Resorption" der 
Salbengrundlagen auseinander. MrGAZAKI4 meint, daB die ganze Haut 
resorbiert und Adeps suillus, Adeps Lanae, 01. olivo und Vaselin sicher 
hindurchgingen. Weiter sprechen die Kosmetiker immer wieder von 
"leichter Resorption", von "Hautnahrstoffen" u. dgl., doch wird hier 

1 BiiRGI: Die Durchlassigkeit der Haut fiir Arzneien und Gifte. Berlin: Springer 
1942. 

2 BARON: Arch. exper. Path. Pharmakol. 201, 2, 186 (1943). 
3 OPPENHEIM: Wien. klin. Wschr. 1936, 13, 416. 
4 MrGAZAKI: Jap. J. of Dermat. 31, 5 (1931). 
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eben das Verschwinden einer Creme in der Raut der Resorption gleich
gesetzt. Unter Resorption ist aber die Diffusion durch die Raut hin
durch in die Blut- und Lymphbahn zu verstehen; es besteht kein Grund, 
hier eine andere Definition gelten zu lassen, um so mehr, als das tat
sachliche Verhalten der Salben und Cremes durch das Wort "Tiefen
wirkung" viel besser erklart wird. 

UNNA und FREY haben iiber die "Resorption", besser Penetration 
oder Tiefenwirkung von Salben Versuche angesteHt1 . Sie versetzten 
verschiedene Fettstoffe mit Tusche, rieben diese in Meerschweinchenhaut 
ein und steHten das Eindringen der Tusche in Schnitten fest. Bei Vaselin 
war kein Eindringen festzustellen. Dagegen drang die Tusche aus Wasser
in-Ol-Emulsionen verschieden tief ein, aus Ungt. leniens weniger tief 
als aus Eucerinum cum aqua. Der Versuch ist interessant, laBt aber 
auf die Resorption der Salbe selbst keine wesentlich entscheidenden 
Schliisse zu. Er zeigt, wie Tusche sich verschieden verhalt, wie Tusche 
von den Fetten und Kohlenwasserstoffen festgehalten oder freigegeben 
wird, nicht aber, was mit den "Gleitschienen" geschieht. Die Frage
steHung will iiber das Schicksal der Fette und des Cholesterins und ihre 
Resorption Bescheid wissen, nicht aber iiber die darin aufgenommene 
unlosliche Tusche. 

Eher verwendbar sind noch die Versuche BAUSCHINGERS, wonach 
man der auf die Raut aufzutragenden Salbengrundlage einen Farbstoff 
- je nach der Art der Grundlage -:-' fett- oder wasserloslich, zufiigt. 
Das 'Eindringen der Farben kann dann als MaBstab fiir das Eindrin
gungsvermogen der Fette gewertet werden2, da der ollosliche Farbstoff 
mit dem Medium eine Einheit bildet und der wasser16sliche bei waBrigen 
Salben dieses Medium verkorpert. 

Derselbe Autor schlagt ferner vor, die Capillaritat einzelner Salben, 
die an Filterpapier leicht gepriift werden kann, zu Modellversuchen iiber 
die Resorption heranzuziehen. Er erwahnt ferner die Bedeutung der 
Loslichkeit und der Diffusion der Salben durch halbdurchlassige tierische 
Membranen sowie die Bedeutung des mechanischen Elementes beim 
Einreiben in die Raut. Als Modell darf nur frische unbehandelte Raut 
verwendet werden, Kalbshaut oder ungebriihte Schweinehaut. 

All dies sind aber Modellversuche, deren Wert nicht iiberschatzt 
werden dad. Sie zeigen in vitro das Eindringen in die Raut, die "Pene
tration", geben abel' iiber das Verhalten del' lebenden Raut und die 
Resorption im eigentlichen Sinne keinen AufschluB. 

JOLLES gibt in TRUTTWIN S.129 an, daB auBerlich applizierteFette 
nach einigen Autoren durch die Rautfollikel auch in die tieferen Raut
schichten und durch die Lymphbahnen in das BIut gelangen sollen. Der
selbe Autor (zit. nach RAPp) erwahnt ferner, daB mineralische Fette 
und Wachse (gemeint sind also Kohlenwasserstoffe und nicht Fettsaure
ester) als korperfremde Substanzen eine wesentlich geringere Resorbier
barkeit gegeniiber tierischen und pflanzlichen Fetten sowie Olen be-

1 UNNA u. FREY: Dermat. Wschr. 1929, 327. 
2 BAUSCHINGER: Fette u. Seifen 1938, 186. 

v. Czetsch-Lindenwald und Schmidt-La Baume. Salbcn I, 2. Auf!. 7 
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sitzen. ELLER und W OLFF1 kommen zu denselben Schliissen, Fett dringt 
vornehmlich entlang der Haarpapillen und durch die Talgdriisen ein, 
und zwar fliissiges schneller als· festes. Am besten dringen tierische, 
dann Pflanzenfette ein, und an letzter Stelle stehen die Kohlenwasser
stoffe. Die tiefste Eindringung ist 4-6 Stunden nach der Applikation 
zu beobachten, dann verschwinden die Fette. Alles dies zeigt aber doch 
nur ein mehr oder minder tiefes Eindringen der Salben. Resorbiert 
werden sie, wie wir sehen werden, aIle nicht, aber die echten Fette 
dringen tiefer ein, sie emulgieren leichter und bilden glanzlosere Schich
ten, verschwinden in tieferen Hautpartien und konnen so Resorption 
vortauschen. Das W ollfett dringt infolge seiner Emulgierfahigkeit be
sonders schnell ein. Ob und wie sich die immer wieder betonte besondere 
"Hautaffinitat" in der Raut auswirkt, ist. eindeutig noch nicht erwiesen. 
Bei dem Estergemisch ist sie nicht wahrscheinlich, denn STAHL2 hat mit 
der Feststellung wohl recht, daB bei Ersatz des Oberhautfettes auch ein 
diesem ahnliches Gemisch, also Wachse, Fett, freies Cholesterin, und 
nicht so sehr tierische, von der Natur zu anderen Zwecken bestimmte 
Cholesterinester allein zur Anwendung kommen sollen. 

Die quantitative Erfassung der von der Raut aufgenommenen Salbe 
kann durch Riickwagen der nicht aufgenommenen Fettmenge, sofern 
die Salbe in iiberreicher Menge aufgestrichen wurde und nichts ver
dampfen kann, festgestellt werden. Doch hat all dies nichts mit Resorp
titm zu tun. Was z. B. RODKINSON3 auf diesem Wege zeigte, ist die Emul
gierfahigkeit im Rautmilieu. Die Fette und Kohlenwasserstoffe kohnen 
in die Tiefe der Raut nicht eindringen, wohl nicht nur, weil sie, wie 
P. UNNA4 meint, durch die cholesterin- und olsaurereichen Schichten 
nicht durchkommen, sondern vielmehl', .weil sie durch die wassel'reichen 
Schichten nicht durchkOnnen. Fett ist fiir Fett kein Rindernis, Wasser 
fUr Wasser keines, wohl aber Wasser fiir Fett und Fett fiir Wasser. 
Da die Raut beides enthalt, ist sie gegen Wasser und gegen Fett so 
widerstandsfahig. 

Die Fette, insbesondere fliissige tierische Glyceride, dann in zweiter 
Linie Pflanzenole, feste Glyceride und zuletzt Vaselin, dringen nach 
einem Referat der Med. Klin.5 in die Raarbalge und Talgdrusen der Ka
ninchen ein, dort verschwinden sie nach einigen Stunden, der Verfasser 
nimmt daher Resorption an. Wenn man Resorption mit Tiefenwirkung 
gleichsetzt, so stimmt dies, faBt man die Definition aber scharfer, so 
kann von Resorption keine Rede sein. Das geht auch aus den Tusche
versuchen von UNNA6, der bei Emulsionen Eindringen bis zur Cutis be
obachtete, hervor. 

Wie schwierig die Dinge liegen, zeigen die Versuche von HURST7 an 
der doch wesentlich einfacher gebauten Insektenhaut. Er stellte fest, 

1 ELLER U. WOLFF: Arch. Dermat. amer. 40, 900 (1939). 
2 STAHL: Seifensieder-Ztg 1935, 43. 
3 RODKINSON: Diss. Bern 1939. 
4 UNNA, P.: Dtsch. med. Wschr. 1926, 5. 
5 Med. Klin. 37, 6, 140 (1941). 
6 UNNA: Dermat. Wschr. 1929, 9. 
7 HURST: Zit. im Chem. Zbl. 1940 I, 3544. 
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daB manche Insekticide erst dann toxisch wirken, wenn sie mit Pa
raffinen u. dgl. vermischt aufgetragen werden. Dies beruht auf dem 
Bau der Raut. Eine auBere lipoide Schicht wird durch Vermittlung der 
Paraffine leichter durchdrungen, und die innere Protein- und Chitin
schicht kann dann keinen Widerstand mehr entgegensetzen. 

In weiteren Tierversuchen hat MALLrnKRODT-RAUPT1 wiederum 
Kaninchen und Meerschweinchen mit Schweinefett und Wolliett in 
gr6Bten Mengen behandelt, ja geradezu eingepackt, ben6tigte bis zur 
6fachen Menge des K6rpergewichtes der Versuchstiere und beobachtete 
unter diesen ungewohnlichen Bedingungen Nebennierenverfettung und 
Lipamie. Sie nimmt an, daB diese Symptome durch resorbiertes Fett 
verursacht wurden. Wir halten es aber fiir wahrscheinlicher, daB dies 
durch Storungen des Fettstoffwechsels bedingt ist. Andernfalls miiBte 
das im Blut und an den Nebennierenrinden beobachtete Fett die Kon
stanten des Wollfettes besessen haben. 

Wirklich eindeutige Beweise fiir die erfolgte Resorption von Fetten 
oder fettartigen K6rpern sind aber wohl nur durch den Nachweis der 
Substanzen, die auBerlich auf die Raut appliziert worden waren, im 
Innern des K6rpers des Versuchstieres zu erstellen. Der eine von uns2 

hat in dieser Richtung ein ziemlich umfangreiches Versuchsprogramm 
durchgefiihrt. Je eine Gruppe von Meerschweinchen wurde mit Vaselin, 
mit Wolliett, mit markiertem Fett behandelt und eine weitere Gruppe 
als Kontrolle unbehandelt gelassen. Die einzelnen Tiere wurden 6 Mo
nate lang auf der rasierten Bauchhaut in einem FlachenausmaB von 
etwa 25 qcm mit den Substanzen bestrichen und die Salben einmassiert. 
Es war Vorsorge getroffen worden, daB die Tiere das aufgeschmierte 
Material nicht ableckeh konnten. 

Nach einem halben Jahre wurden aIle Tiere getotet und seziert. Es 
zeigten sich in der Unterhaut, im Retroperitonium, an Niere und Neben
niere sowie im Netz nur normale Fettpolster, die keine Abweichung von 
der Norm aufwiesen. 

1m AnschluB an diese Versuche wurden aIle enthauteten Tiere mit 
5-n-Natronlauge nach KUMAGAWA und SUTO aufgeschlossen, die L6sung, 
die die Seifen aller fetthaltigen Teile mit Ausnahme der Raut enthielt, 
mit Salzsaure neutralisiert und dieeinzelnen Fettsauren eingehend 
analysiert. Falls nun Vaselin in bedeutender Menge durch die Raut 
hindurchdringt, so miiBte der unverseifbare Anteil der Fettsauren einen 
hoheren Gehalt zeigen, die Kohlenwasserstoffe miiBten in dieser Partie 
nachzuweisen sein. Die gewonnenen Zahlen gaben aber keinen Anhalts
pUnkt hierfiir. Eine gr6Bere Resorption und Anreicherung von Chole
sterin und Cholesterinestern durch die Raut hindurch miiBte einerseits 
im Ansteigen des Unverseifbaren, anderseits durch den Nachweis von 
gr6Beren Cholesterin- und Cholesterinestermengen zu fiihren sein. Auch 
hier gaben die Konstanten keinen Rinweis auf irgendwelche abnorme 

1 MALLINXRODT-HAUPT: Med. Klin. 37, 55 (1941). 
2 v. CZETSCH-LINDENWALD: Vortrag auf der Kriegstagung der Dtsch. dermat. 

Gt:s. Wiirzburg 1942; Ref. Pharm. Ind. 1943, I. 
7* 
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Sterinmengen. Die Oholesterinmengen, die einerseits iiber das Digitonid 
und anderseits iiber dieselbe Substanz nach Verseifung mit Natrium
methylat gewonnen wurden, wichen von der Norm nicht abo Die letzte 
Gruppe der Tiere war mit einem mit schwerem Wasserstoff hydrierten 
Fett bestrichen worden. Der schwere Wasserstoff wurde durch Elektro
lyse von schwerem Wasser nach SCHONHEIMER und RITTENBERGl ge
wonnen. Das zur Hydrierung verwendete 01, eine Mischung von gleichen 
Teilen Leinol und ErdnuBol, wies einen Prozentgehalt von 33,6 mg- % 
schwerem Wasser im Verbrennungswasser auf. Nun wurden die Korper
fettsauren nach RITTENBERG und SCHONHEIMER2 verbrannt und der 
D20-Gehalt des Verbrennungswassers ermittelt (Methode FROMHERZ, 
SONDERHOFF, THoMAS3). Die Resultate konnten aber die Resorption von 
schwerem Wasser nicht beweisen, denn das Verbrennungswasser des 
Korperfettes unterscheidet sich nach der iiblichen Reinigung durch 
nichts vom destillierten Wasser, insbesondere wies es keine Abweichun
gen im spezifischen Gewicht auf. Es gelang also nicht, auf diesem Wege 
eine erfolgte Resorption nachzuweisen. 

Nach MOSER und WERNLI' wurden Fette percutan dargereicht und 
es konnten dann im Harn relativ groBe Fettmengen gefunden werden. 
Damit ware Resorption erwiesen. Sie sind aber mit ihrer Ansicht nicht 
unbestritten geblieben, ebensowenig wie LATZEL und STEYSKAL5, die 
berichten, daB Fetteinreibungen in die Haut von Normalpersonen eine 
Abnahme des Korpergewichtes, die nach ihrer Vermutung auf eine 
erhohte Wasserdurchlassigkeit der Haut (verstarkte Perspiratio insen
sibilis) zuriickzufiihren sei, bewirken. STEYSKAL versuchte daraufhin 
bettlagerigen Kranken, bei denen die orale Ernahrung Schwierigkeiten 
machte, die notige Oalorienzahl in Form von Fett und EiweiB sowie 
Kohlehydraten durch die Haut hindurch zur Verfiigung zu stellen. 
Die eingeriebenen EiweiBmengen wurden nach 3 Tagen im Urin nach
gewiesen, der Blutzucker stieg an. 

Dem stehen jedoch die Ergebnisse von WINTERNITZ und NAUMANN6, 

Halle, gegeniiber. Diese Autoren weisen mit Recht darauf hin, daB der 
anatomische Bau der menschlichen Haut bei intakter Epidermis nur 
wenig hautfettlOsliche und unlOsliche Stoffe durchlaBt. Wenn die ein
geriebenen Stoffe auch von der Epidermis aufgenommen werden, so ist 
damit ihre Resorption noch nicht erwiesen. WINTERNITZ und NAUMANN 
fiihrten ebenso wie BERNHARD und STRAUCH Versuche mit jodiertem 
Olivenol und Schweinefett bzw. Jodipin durch, um durch den Jodnach
weis die Frage der Resorptionsfiihigkeit der Haut weiter zu klaren. Die 
JQ(~reaktion im Harn war negativ, nachdem als Salbengrundlage jodier
tes Oliven61 bzw. Schweinefett genommen worden war. Allerdings stehen 

1 SOHONHEIlI1ER U. RITTENBERG: J. of bioI. Chern. 111, 163 (1935); 113, 505 
(1936). 

2 RITTENBERG U. SOHONHEIlI1ER: J. of bioI. Chern. 111, 169 (1935). 
3 FROMHERZ, SONDERHOFF, THOMAS: Ber. dtsch. chern. Ges. 70, 6,1219 (1937). 
4 MOSER u. WERNLI: Pharmaz. Z.halle Dtschld 69, 40l (1928). 
5 LATZEL u. STEYSKAL: Wien. klin. Wschr. 1926, Nr 42. 
6 WINTERNITZ U. NAUMANN: Dtsch. med. Wschr. 1929, Nr 44. 
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diese Ergebnisse im Gegensatz zu den unter dem Kapitel Jodsalben ge
schilderten Beobachtungen, daB z. B. Iothion schon nach 1 Stunde 
im Harn nachzuweisen seL 

Die Beobachtung, daB durch Oleinreibungen die Perspiratio insen
sibilis erhoht wird, ist von RISKIEWICZ1 widerlegt worden. Er steIlte, 
was ja auch wahrscheinlicher ist, keine Forderung, sondern eine Hem
mung bis zu 30 Prozent fest. Man muB also die Hoffnung, die Haut zur 
Beeinflussung der Fettbilanz heranzuziehen, begraben; etwas Fett wird 
resorbiert, jedoch bleibt, wie WINTERNITZ und NAUMANN in deroben 
zitierten Arbeit angegeben haben, die Menge unter dem lh500 der appli
zierten Dosis. Hiermit sind also die STEYSKALschen Arbeiten ins Wanken 
geraten. HERMANN 2, der aIle Arbeiten in dieser Richtung bespricht, 
schlieBt ebenfalls skeptisch. Auf den ursprunglich fiir den Kliniker ge
dachten STEYSKALschen Arbeiten basiert jetzt die Tokaloncreme, die 
Sahne, Olivenol, emulgiertes EiweiB und Pflanzenextrakte enthiHt, ein 
Cosmeticum, das auf die Wirkung an der Oberflache abzielt und mit 
groBem Reklameaufwand empfohlen wird. 

Paraffinkohlenwasserstoffe, also Vaselin und Ungt. paraffini, sind 
percutan und parenteral, insbesondere ohne Emulgatorzusatz, nach den 
meisten Autoren, wie z. B. nach BERNHARD und STRAUOH, uberhaupt 
vollig unresorbierbar3• Nur POULSSON erwahnt in seinem Lehrbuch, daB 
im Tierversuch Vaselin nach langer Applikation durch die Haut resor
biert, im Muskel gelagert und zum Teil-nach Monaten verbrannt und 
im Darm ausgeschieden werden kann. Sonst bleiben die Kohlenwasser
stoffe oberflachlich haften und verkleben die Ausgange der SchweiB
drusen so, daB die Perspiratio insensibilis zu 60% gehemmt wird. Der 
SchweiB dringt zwar, wenn er unter einem gewissen Druck steht, durch, 
aber ein Teil wird, wie schon aus dem unangenehmen Gefiihl der Warme
stauung zu schlieBen ist, zuruckgehalten. Man kann dies sofort feststel
len, wenn man den einen Handrucken mit Vaselin, den anderen mit 
gleichen Mengen Fett bestreicht und beide Hande in einen Gluhlicht
kasten halt. Das Vaselin bildet eine Schicht, unter der Wassertropfchen 
auftreten, sie vergroBern sich, durchbrechen den Film und konnen ab
geschleudert werden. Fettsaureglycerinester hingegen dringen etwas in 
die Haut ein und behindern die Perspiration weniger. 

Dem Namen, nicht dem Wesen nach, gehort zu den hier zu-r Debatte 
stehenden Produkten noch die Hautnahrsalbe nach Geh.-Rat v. NOOR
DEN; sie ist laut Angabe eine fettarme Salbe mit einem Calciumchlorid
zusatz von 3-5 %. Der Calciumzusatz solI der Haut zugute kommen 
und werde leicht resorbiert. Doch darf hier unter Resorption wohl nicht 
mehr als Tiefenwirkung, lokale Calciumwirkung in den tiefen Haut· 
schichten verstanden werden, denn Elektrolyte werden durch die ge
sunde Haut hindurch nicht aufgenommen, wie bereits zahlreiche Ar
beiten nachgewiesen haben (Invasion). 

1 RISKIEWICZ: Diss. Berlin 1927. 
2 HERMANN: Pharmaz. Z.halle Dtschld 1930, Nr 25. 
3 BERNHARD u. STRA.UCH: Z. kIin. Med. 101, 671 (1927). 
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Man kann also wohl feststeIlen, daB eine Resorption von Fetten und 
Paraffinkohlenwasserstoffen durch die Raut hindurch nicht stattfindet. 
Eine Calorienzufuhr durch die Raut, eine Ernahrung durch sie von 
auBen her ist nicht moglich. Das Verschwinden unter die Rautober
flache beruht vorwiegend auf einer Emulsionsbildung. Aus del' Raut odeI' 
von ihrer Oberflache wird die Emulsion mechanisch durch andere 
Korperteile, durch die Wasche in die Umwelt herausgedriickt und ab
gewischt. Dieses Verschwinden del' Salbe tauscht Resorption VOl'. Es 
handelt sich, in del' Gesamtheit gesehen, abel" nicht um Verschwinden 
nach innen, sondern nach auBen. 

Es kann nun therapeutisch notwendig sein, die Raut moglichst tief 
zu durchdringen. In diesem FaIle nehmen wir Emulgatoren odeI' fertige 
Emulsionen, z. B. Wasser-in-Ol-Emulsionen wie das Rautfett dertiefe
ren Partien, denn das del' Oberflache ist nach PERUTZ und LUSTIGl keine 
Emulsion, sondern eine wasserfreie Fettphase. UNNA empfiehlt in del' 
oben zitierten Arbeit den Zusatz von Kaliseifen, also Ol-in-Wasser
Emulgatoren. Diese dringen tief ein, genau wie schleimhaltige Sal
ben. Fette und Paraffinkohlenwasserstoffe dringen in die Raut, wie 
schon MAcHT2 bewies, nicht tief ein; ihr Vorteilliegt in ihren erweichen
den und schiitzenden Eigenschaften sowie in ihrer Funktion als Fixier
mittel. 

Man kann den Fettentzug bei trockener Oberhaut kompensieren und 
ihr geniigend Fett zufiihren. Empfehlenswert sind hierzu cholesterin
haltige Wachs-Fettsaure-Glycerinester-Gemische. Die Pharmaz. Z.haIle 
Dtschld 1928, Nr 2, empfiehlt Lanolin-Wachs-Mischungen mit Leci
thinzusatzen. Sie rat auch zu fettfreien Stearatcremes. Um die Warme
abgabe del' Raut herabzusetzen, kann man die Raut einfetten, muB 
abel' bedenken, daB es hierbei zu unerwiinschten Nebenwirkungen 
kommen kann3• 

Das "Fett" der obersten Schichten besteht groBtenteils aus Alkoholen 
und Wachsen; erst das Unterhautfett ist vorwiegend aus Glycerinestern 
zusammengesetzt. Bei der Substitution der fehlenden Mengen miissen 
wir dem Rechnung tragen. Rautaquate Fette tierischen odeI' pflanz
lichen Ursprungs gibt es, wie RoPF mit Recht betont, nicht4• Es gibt 
abel' gut- und schlechtvertragliche Fette, Ole und Paraffinkohlenwasser
stoffe, solche, die mehr, und solche, die weniger emulgieren, Praparate, 
die oft rei zen, und solche, die selten zu Beanstandungen AniaB geben. 
Theoretisch konnen wir jeden Paraffinkohlenwasserstoff und jedes Fett 
durch Emulgatoren zu einer gut eindringenden Rautcreme verarbeiten; 
die Vorteile der Kohlenwasserstoffe und Glyceride treten hier nicht so in 
Erscheinung wie bei den Salben, bei denen wir die Loslichkeitsverhalt
nisse und die Abgabe des zugesetzten Praparates durch Emulgatoren 
nicht immer beeinflussen konnen. 

1 PERUTZ u. LUSTIG: Dermat. "Wschr. 1933, 27. 
2 MACHT: J. amer. med. Assoc. 1938, 909. 

3 PERUTZ: 1m Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
. 4 HOPF: Vortrag auf der Hauptversammlung der deutschen Gesellschaft fur 

01- und Fettforschung. Hamburg 1938. 
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4. Der Sauremantel der Raut und seine Beziehungen zu den 
Salbengrundlagen. 

Wir wissen aus iilteren Arbeiten der UNN.A.-Schule, von MEMMES
HEIMER, PERUTZ und LUSTIG, von SCHADE und MARCHIONINI1, die aIle 
wiederum auf Publikationen von R.A.USS2 und anderen aufbauen, daB 
die gesunde RautoberfHiche an den meisten Stellen des Korpers sauer 
ist, wogegen manche Krankheiten ein alkalisches PH der Raut ver
ursachen. Alkalisch reagieren ferner die Partien unter den Achseln, die 
Genital- und Analgegend und die Raut unter den Briisten der Frauen. 
Der Siiuregehalt der Raut ist vom Pufferungsvermogen der Raut, der 
Rornschichtdicke und vom PH des SchweiBes abhiingig, der beim Ver
dunsten die Siiuren auf der Rautoberfliiche zuriickliiBt und soderen 
Reaktion zum groBten Teil bedingt. Er wird auch von der Erniihrungs
weise beeinfluBt (LOHM.A.R3), ja er scheint sogar geographisch Unter
schiede aufzuweisen, denn die Freiburger Kliniker erhalten saurere 
Werte als wir in Ludwigshafen. Versuchsperspnen von hier, in Freiburg 
gemessen, sind alkalischer als eingesessene Freiburger. Der Siiuremantel 
ist ein Schutz gegen Bakterieneinwirkungen, seine niederen Fettsiiuren 
werden wir daher nach Moglichkeit nicht neutralisieren; alkalisch reagie
rende Salben und Cremes sind daher theoretisch,nicht so empfehlenswert 
als saure, denn mit ersteren vernichten wir ein wichtiges Bollwerk gegen 
Infektionen und verbessern den Niihrboden pathogener Keime. Bei der 
Besprechung des PH der Salben ist die Tatsache zu beachten, daB Fette 
und Kohlenwasserstoffe nicht dissoziieren und daher eigentlich keine 
Wasserstoffionenkonzentration zeigen. Wenn im folgenden aber doch 
davon gesprochen wird, so ist das PH der wasserlOslichen Salbenanteile 
gemeint. 

Die Siiurebehandlung intertriginoser Epidermophytien der Zehen 
ist alt und stammt von KLINGMiiLLER. Sie wurde von MARCmONINI4 

ausgebaut. Er konnte zeigen, daB Salzsiiure-Alkohol, Normolactol und 
Borsiiure, altbekannte Mittel, in diesen Fiillen kausal wirken, da sie die 
Lebensbeding~ngen der Saprophyten erschweren. Ahnliche Wirkung 
diirfte auch der Salicylsiiure zukommen. Der Siiureanteil allein bietet 
nach P. W. SCHMIDT5 keinen Schutz vor pathogenen Pilzen. Auf der 
Raut kommen nach LOHNER6 Ameisen-, Essig-, Propion-, Butter-, 
Valeriano, Capron-, Capryl-, Caprin-, Palmitin- und Stearinsaure vor, 
ferner stickstoffhaltige Verbindungen, wie Ammoniak, Rarnstoff, 
Kreatin. Auch aromatische Oxysauren sind vorhanden, so fand KAST7 
Ather- und Phenolschwefelsaure. 

1 MARCHIONINI bzw. SCHADE U.MARCHIONINI: Arch. f. Dermat.164, 690; 168. 
290; 166, 354; Klin. Wschr.1928, 284; 1929,924; 1938, Nr 52; 1938, 747; Schweiz, 
med. Wschr. 1928, 1055; Dermat. Z. 66, 248 (1929). 

2 HAUSS: Mh. Dermat. 14, 343 (1892). 
3 LOHMAR: Diss. Kiiln 1939. 
4 MARCHIONINI: Dermat. Z. 66, 248 (1929). 
6 SCHMIDT, P. W.: Arch. f. Dermat. 182, 102 (1941). 
6 LOHNER: Pfliigers Arch. 202, 25 (1924). 
7 KAST: Hoppe-Seylers Z. 11, 506 (1887). 
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Die Kosmetik hat sich nach REDGROVEI den Forderungen nicht ver
schlossen und stellt nach Moglichkeit saure Cremes her und vermeidet, 
wie RUEMELE hervorhebt, Borax und Sene als Zusatz2• REDGROVE3 
geht davon aus, daB die Raut bei einem PH-Wert von 3-5 ziemlich 
sauer ist. Um diesen natiirlichen Schutz nicht zu storen, sollte man 
Natrium- und Magnesiumcarbonat in Salben vermeiden. Geeignet sind 
Substanzen, wie Sapamine, Alkoholsulfonate, Citronen-und Milchsaure. 

Auch LEVINSON4 empfiehlt den AusschluB von Rohstoffen mit einem 
PH-Wert < 3 und> 11 (kaust, Soda, wasserfreies AI-Chlorid usw. sollen 
nicht verwendet werden). Seiner weiteren Forderung, daB Sonnenbrand
schutzcremes schwach alkalisch und wasserloslich sein sollen, damit der 
saure Rautschutziiberzug neutralisiert wird und die Fermentation von 
Dihydroxylphenyl-Glykokoll durch die Thyrosinase unter dem EinfluB 
bestimmter UV.-Strahlen und die Bildung von Melanin (natiirliches 
Rautpigment) stattfinden kann, ist nach dem Vorstehenden schwer 
zu folgen, denn eine Verschiebung des Raut-PH-Wertes nur um kosmeti
scher Effekte willen sollt~, falls sie vermeidbar ist, unterbleiben. 

Anderseits meint SCHIMMEL5, daB aIle Cremes, die in ihren PH-Wert en 
wesentlich vom Neutralpunkt PH 7 abweichen, die Raut reizen. Die 
Lehre vom Wert der sauren Cremes ist somit nicht vollkommen unbe
stritten und wahrscheinlich nicht zu verallgemeinern. 

Wir sehen also, daB fiir die Behandlung und Pflege der gesunden 
Raut in vielen Fallen eine Salbe mit einem PH, das kleiner als 7 ist, 
vorzuziehen sein wird. Auf Wunden, bei geschadigter Raut und auf 
Schleimhauten ist die saure Reaktion der Salben nicht so wesentlich; 
bei Lichtschutzmitteln scheint sie sogar vielfa{)h kontraindiziert zu sein. 
Die Wundsalben zeigen wie die Wunden selbst oft alkalische Reaktion. 
Ob die sauren oder alkalischen Salben hier angezeigt sind, ist schwer zu 
entscheiden, jedenfalls steht fest, daB auch letztere keine Schaden 
verursachen, ja sogar Vorteile haben konnen. 

Um zu zeigen, welche Reaktionen die iiblichen Salben oder, besser 
gesagt, deren wasserlosliche Anteile, auf die es ja allein ankommt, haben, 
wurde von uns eine einfache Methode, die fiir den Zweck genau genug 
ist, ausgearbeitet. Sie geht derjenigen von NELSON6 fiir die PH-Bestim
mung in Butter und den Angaben MAHLERS7 parallel. Es wurde zunachst 
folgendes Rezept angefertigt: 

Vaselin synth. alb. 70,0 
Cholesterin 2,0 
Univ. Indicator Merck 28,0 

0,2 g dieser Salbe, deren PH feststeht, 2 Tropfen bidestilliertes Wasser 
und 0,2 g der zu priifenden weiBen oder schwach gefarbten Salbe werden 

1 REDRGOVE: Pharm. J. 137, 295 (1936). 
2 RUEMELE: Dtsch. Parffunerie-Ztg 1937, 120. 
3 REDGROVE: Amer. perf. Cosmet. 1937, Nr 31, 83. 
" LEVINSON: Fette u. Seifen 41), Nr 4, 248 (1938). 
S SCHIMMEL: Amer. Parf. 1941, 2. 
8 NELSON: Proc. amer. Meet. Western Div. Amer. Dairy Sci. Assoc. 23, 69 

(1937). 
7 MAHLER: Parf. moderne 1937, 349. 



Der Sauremantel der Raut und seine Beziehungen zu den Salbengrundlagen. 105 

in einer kleinen Reibschale zusammengerieben. Nach etwa 1 Minute 
intensiver Emulgierung erhii.lt man eine echte oder eine Pseudoemulsion. 
Die eingeschlossenen oder ausgetretenen Wassertropfen zeigen eine Farbe1 

die an Rand der dem: Indicator beigegebenen Tabelle auf das PH der 
Salbe schlieBen lii.Bt. 

Wo Vaselin synth. nicht zur Verfiigung steht, muB Augenvaselin 
genommen werden, da das gewohnliche Vaselin doch noch Spuren von 
Siiuren enthii.lt. Diese Mengen spielen therapeutisch keine Rolle, geben 
der Indicatorsalbe aber nach einigem Lagern ein gelb-rot-gesprenkeltes 
Aussehen und verwischen zudem die Resultate. 

Manche Salben nehmen das Wasser-Emulgator-Gemisch miihelos 
auf; dann ist es zweckmii.Big, noch 1-2 Tropfen 1: 1 mit Wasser ver
diinnten Indicator zuzusetzen. Man wartetnoch 1-2 Minuten rind 
bekommt dann die zu Vergleichen geeignete Fii.rbung. Die Methode ver
sagt bei stark gefii.rbten Substanzen. 

FIEDLERl hat deshalb eine von andrer Seite beanstalldete potentio
metrische Methode (Chinhydronelektrode) ausgearbeitet. Er lii.Bt das 
zu untersuchende Prii.parat schmelzen und mit Wasser 10 Minuten lang 
in fliissigem Zustand unter Riihren ausziehen. Das Wasser wird dann 
abfiltriert und nach dem Erkalten gemessen. Er miBt also auch nur die 
wasserextrahierbaren Anteile und natiirlich nicht die Salbe selbst, so 
daB alle Raarspaltereien in dieser Angelegenheit iiberfliissig sind. 

Wir2 haben nun in einer Reihe von einigen tausend Messungen die 
Beeinflussung des Raut-PH durch das Waschen, durch Salben und 
Cremes nachgepriift. Es zeigte sich, daB man durch Waschen mit Seife 
die Raut tatsachlich in geringem Grade alkalisiert, sofern man nicht 
gut spiilt. Die Raut erreicht, wenn sie nicht stark sauer war, also ein 
PH von 6 oder daruber aufwies, auf l/Z bis 1 Stunde Werte, die etwa 
bis 8 reichen konnen. Dariiber hinaus ging die Alkalisierung nicht. 
Stearatcremes haben meist ein PH um 7, sie alkalisieren fur kurze Zeit 
etwa bis 7,2, dann tritt aber ein Umschlag ein, und die Raut wird in 
den meisten Fallen weitaus saurer als vorher. Ob dies durch Abspaltung 
der Fettsauren geschieht oder durch Anregung der Saureproduktion, 
sei dahingestellt. Jedenfalls sind die Stearatcremes nicht in der Lage, 
irgendwie schadigende PH-Werte zu erzeugen. Nach unseren Erfahrun
gen kann dies auch die Seife nicht, denn auch sie tritt als "Saurelocker" 
auf. Die besseren Bedingungen, die sie fur das Bakterienwachstum 
schafft, werden in den meisten Fallen durch die Desinfektionswirkung 
wettgemacht. Natiirlich gilt dies nur auf normaler Raut; an den alka
lischen Stellen der Raut sind andere Verhaltnisse, die ein Ansauern 
notig machen konnen, anzutreffen. Bei den Messungen fiel ferner auf, 
daB die stark sauren Werte von 3-5 nie gefunden wurden. Es zeigten 
sich durchweg PH-Werte> 6. Ob dies mit der fleischarmen Ernahrung 
im Kriege oder mit anderen Ursachen, z. B. den amphoteren Eigen
schaften des EiweiBes, zusammenhangt, sei dahingestellt. An der MeB-

1 FIEDLER: Fette u. Seifen 48, 11 (1941); ebenda 49, 10 (1942). 
2 v. CZETSCH-LINDENWALD: Arch. Gewerbepath., Gewerbehyg. 10, 49 (1940). 



106 Der Sauremantelder Raut und seine Beziehungen zu den Salbengrundlagen. 

technik liegt es nicht, da die Apparatur taglich mit Pufferlosungen kon
trolliert wurde. 

OTTOI hat eine saure Salbe empfohlen, die folgende Zusammen
setzung hat: 

Rp. Nipagin 
Ammonchlorid aa 
Rydrocerin 

1,0 
2,5 

25,0 
ad 100,0 

Aqua dest. 
Vaselin 

Nach unseren Versuchen waren die offizinellen Salben sauer. Alka
lisch reagierten von den dauernd gebrauchten Salben einer Apotheke 
das Ungt. Wilkinsoni, Pasta Zinci cum Naphthalano, ferner naturlich 
Sapo kalinus. Sauer waren Diachylonsalbe, Lebertramialbe, Jodkalisalbe 
mit synthetischem FeU, Pasta Zinci salicylata, Granugenpaste. 

Die' Salbengrundlagen, wie Wollfett, Schweinefett, synthetisches 
Fett und Vaselin, waren leicht sauer; die Ansicht STERNS2, daB Vaselin 
sauer, Schweinefett aber basisch reagiert, konnte mit dieser Methode 
nicht bestatigt werden, beide waren noch sauer, das Vaselin allerdings 
starker. Die meisten in der Dermatologie verwendeten Wirkstoffe, wie 
Chrysarobin, Dermatol, p>-Naphthol, Tumenol, sind sauer, Talcum, 
Xeroform, Pyrogallol leicht alkalisch. MARCHIONINI und SCHMIDT3 so
wie FIEDLER fan den ahnliche Zahlen. 

Von den Industriepraparaten waren die Salben mit Lokalanaesthe
ticis groBenteils alkalisch, dieselbe Reaktion zeigten auch Detoxinsalbe 
und die Lichtschutzsalben. 

Nun zu den Salben, die auf Grund der Lehren vom Sauremantel der 
Haut hergestellt wurden. Ein solches Produkt ist nach der Literatur 
z. B. das Eucutol, das nach unseren Versuchen ein PH von 5,5 hatte. Das 
Tegacid, also Glycerinmonostearat mit Sapaminphosphat, ist die Grund
lage des Aciderm (Hoppner, Dusseldorf), einer sauren Creme, die 
SCHRADER und MARCHIONINI4 in die Therapie der Seborrhoe eingefiihrt 
haben. Aciderm kommt in zwei Formen in den Handel, und zwar "stark" 
2,3 PH und "schwach" 4,6 PH. Ais Saure ist Milchsaure inkorporiert5, 
ferner als Puffer milchsaure Salze und als Wirkstoff atherische Ole. 

Die Taxilansalbe (Promonta), ein saures Milchsahnepraparat, be
rucksichtigt gleichfalls, daB die Saure nicht nur zugesetzt, sondern auch 
gepuffert werden muB, und verwendet als Puffer Normolactol, eine 
Mischung von Milchsaure und milchsaurem Natrium mit einem PH 
von 3,7. 

Der "biologische Siiuremantel, Ingelheim", ein Puffergemisch vom 
PH 3,7, enthalt ein den natiirlichen Verhaltnissen entsprechendes Saure
gemisch, das sich in Hautcremes leicht einarbeiten laBt, eine mit Na
Lactat gepufferte MilchsaurelOsung6 . 

lOTTO: Siidd. Apoth.-Ztg 1940, 51. 
2 STERN: Klin. Wschr. 1926, 38. 
3 MARCHIONlNI U. SCHMIDT: Klin. Wschr. 1939, 13. 
4 SCHRADER u. MARCHIONINI: Dtsch. med. Wscbr. 1934, 25. 
5 RAPP: Miinch. med. Wschr. 1935, 10, 397. 
6 AUGUSTIN: Seifensieder-Ztg 1939, 13, 253. 
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Hydrargyrum praecipitatum album wirkt ansauernd. Naheres unter 
Hg-Salz-Salben. 

Lenicet (Reiss), eine Aluminiumverbindung (s. unter Metallsalz
salben), verursacht durch seine Pufferwirkung auf der Raut ein PH 
von 3,5. 

Ammonchlorid wird von STEIN und PER11TZ 10proz. in Ungt. leniens 
als Lausemittel empfohlen, um ihnen im sauren Milieu die Lebens
bedingungen zu entziehen1 . Die Therapie laBt sich nur in Kliniken durch
fiihren und gibt z. B. nur Versager, wenn eine Apotheke das Praparat 
als Lausemittel abgibt. 

Cetasal und Sedatol sind zwei neue Praparate der franzosischen 
Parfiimerieindustrie. Sie werden von GATEFOSSE2 empfohlen. Cetasal 
gestattet kein Unterschreiten des PH von 6,5, das Sedatol kann mit 
Sauren vermischt werden und erlaubt einen Spielraum vom PH 2-9. Die 
Zusammensetzung ist nicht angegeben. 

Mykozem (Chemosan, Wien) entnalt "organise he Sauren" und 
2 % Rarnstoff in Eucerin und wird bei allen mykotischen Ekzemell 
von RITTNER3 empfohlen. Auch die Vasenolwerke haben eine sauer ge
pufferte Salbe herausgebracht, ROFFMANN4 empfiehlt sie zur Behandlung 
der Ammoniakdermatitis der Kleinkinder. Nach MEMMESHEIMER5 sind 
saure Salben bei Rautpilzerkrankungen zu Beginn der Behandlung 
zwecklos, zur Vorbeugung und Nachbehandlung aber gut geeignet. 

Erwahnt sei, daB Sauren auch zu anderen als dem oben beschriebenen 
Zweck zugesetzt werden. So gibt es eine gepttfferte Milehsitttresalbe, die 
bei Ozaena empfohlen wird. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daB Rautcremes nach Moglichkeit den 
Schutz gegen Bakterien, den der Sauremantel bewirkt, nicht abschwa
chen, sondern eher verstarken sollten. Die kranke Raut besitzt Neigung, 
alkalisch zu werden, nur die Raut der Psoriatiker bleibt immer sauer. 
Bei dermatologischen Salben, die aufder kranken epithelberaubten 
Raut zur Wirkung kommen sollen, richtet sich das PH der Salbe nach 
dem applizierten Medikament und der Indikation seiner Anwendung. 
Die Borsalbentherapie z. B. verdankt sicher einen Teil ihrer Wirkung 
der giinstigen Beeinflussung des Saurespiegels der Raut, da die Saure, 
adsorptiv an die Raut gebunden, so den fehlenden Sauremantel an 
epithelberaubten Stellen ersetzt. 1m entziindeten Gewebe besteht bereits 
eine lokale Acidose, so daB hier eine leichte Alkalisierung schmerz
stillend wirkt und auch therapeutisch giinstig wirken kann. Bei Achsel
schweiB solI man nicht gerben, sondern ansauern. 

"Ober das PH. des SchweiBes herrschte bis in die letzte Zeit Uneinig
keit. Kleinere Mengen sind durch die Rautsauren sauer, unphysiologisch 
groBe sind alkalisch (LEDUC)6. Die im SchweiB auftretenden Sauren, 

1 STEIN u. PERUTZ: Wien. med. Wschr. 1935, 7. 
2 GATEFOSSE: Parf. moderne 1939, I. 
S RITTNER: Med. Klin. 1940, 27, 745. 
4 HOFFMANN: Kinderarztl. Praxisv13, 151 (1942). 
5 MEMMESHEIMER: Dtsch. med. Wschr. 1943, 2. 
6 LEDUC: Parf. moderne 32, 293. 
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Milch-, Propion-, Butter- und Askorbinsaure, toten Pilze ab (PACK1), 

MARCmONINI2 hat festgestellt, daB die ekkrinen SchweiBdriisen, die 
sich auf den ganzen Korper verteilen, sauren SchweiB, die apokrinen, 
die insbesondere die Liicken im Sauremantel versorgen, alkalischen 
SchweiB ausscheiden. Er erklart damit die Differenzen in der Literatur. 

Betont muB werden, daB die Lehre vom Sauremantei, die in der 
Dermatologie und Kosmetik ahnliche Bedeutung erlangt hat. wie das 
BiffiGIsche Gesetz in der inneren Medizin, gleichfalls nicht iiberschatzt 
werden solI, da sie sonst miBverstanden ahnliches Unheil stiftet wie 
BURGIS Gesetz in der Arzneimittelherstellung. Der Sauremantel wird, 
wie SCHREUS3 nachgewiesen hat, auch bei Waschungen mit Wasser 
voriibergehend zerstort. Nach 1/2 Stunde ist das urspriingliche PH 
wiederhergestellt. Bei Pracutanwaschungen dauert dies 1/2-11/2 Stun
den, bei Seifenwaschungen iiber 2 Stunden. Da aber Waschungen, ins
besondere die mit der an sich desinfizierenden Seife, die Funktionen der 
Sauren fiir die angegebenen Zeiten iibernehmen, bedeutet die Kenntnis 
der Lehre vom Sauremantel keineswegs eine notwendige Abkehr von 
der Reinlichkeit. Die Seife ist bei Hautgesunden noch immer das beste 
Reinigungsmittel. 

5. Salben, die die Rant schiitzen sollen. 
a) Lichtschntzmittel. 

Zunachst seien die gegen das ultraviolette Licht und des sen Schadi
gungen eingesetzten Mittel besprochen. Wie MEMMESHEIMER4 feststellt, 
werden die Schutzmechanismen der Haut im Epithel und in der Cutis 
ausgelOst. 1m ersteren kommt eS zur Bildung von Vitamin D und hista
minartigen Verbindungen, die den ganzen Korper beeinflussen. Wir 
wollen die Schaden ausschalten, doch soIl nach Moglichkeit die Haut
braunung nicht verhindert, der Verbrennung ~ber vorgebeugt werden. 
Wir suchen dies mit zahlreichen reizlosen Stoffen in verschiedenen 
Medien zu erreichen. 

Es handelt sich urn ein Gebiet, das die Kosmetiker, die Dermato
logen und jeden einzelnen Laien, der in der Ausiibung seines Sportes 
Lichtschutzmittel benotigt, interessiert, so daB die Literatur iiber dieses 
Thema zwar umfangreich, aber widersprechend geworden ist. Die einen 
Autoren sind der Ansicht, daB eine Salbe, welche die aktiven UV.-Strah
len abfiltriert, oberflachlich auf der Haut bleiben muB, die anderen 
wollen die Filterung in den tieferen Hautpartien stattfinden lassen. 
Auch iiber die Strahlen, die abgehalten werden miissen, herrscht keine 
tJbereinstimmung; nach IiAHN5 ruft die Wellenlange von 297-303 flfl 
die starkste Pigmentierung hervor, von 250-300 flfl glaubt FREUND6 

1 PACK: Arch. Dermat. amer. 1989, 126. 
2 MAItCHIONINI: KIin. Wschr. 1989. 
3 SCHREUS: Med. Welt 1989, 222. 
4 MEMMESHEIMER: Dermat. Wschr. 1987, 7. 
i HAHN: Strahlenther. 19M, 40. 
6 FREUND: Wien. klin. Wschr. 1988, 25, 779. 
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die intensivste Erythembildung beobachtet zu haben. Nach HENSCHKE1 

(HAUSSER2 driickt sich ahnlich ans) verursachen die UV.-Strahlen von 
nnter 320 1"'1'" Erythem, das langere UV.-Licht aber Braunung. Es 
scheint demnach nicht erstrebenswert zu sein, die Strahlen iiber der ge
nannten Lange von 320 f~1'" abznschirmen. Die Forderungen, die einer 
Sonnenschutzcreme gestellt werden, gehen also von den verschiedensten 
Gesichtspunkten aus. Der eine Autor wiinscht diese Eigenschaften, der 
andere jene. Der eine fordert volligen Lichtschutz, der andere teilweisen. 
LENDLE3 will kein Tannin in Cremes einarbeiten lassen, dadurch werde 
die Reiznng gesteigert. Nach ihm solI eine Sonnenschutzcreme 

1. die SchweiBabsonderung stauen, 
2. reizlindernd wirken, 
3. filtern. 
Er gibt als Beispiel folgende V orschrift an: 

Rp. Almecerini 400,0 
Aqua dest. 600,0 
Paraff. liqu. 100,0 
Boracis 10,0 
Ale. cetylic. 20,0 
Syr. simpl. 10,0 
Methyl-Umbellif. 11,0 

Die Herstellung dieser Creme ist einfach, das Produkt filtert gut. 
Ob man aber der Forderung, Tannin auf jeden Fall wegzulassen, folgen 
solI nnd ob eine Schutzsalbe, die die SchweiBsekretion statt auf dem 
schnellsten und angenehmsten Wege wegzubringen stauen solI, optimal 
wirkt und reizlos ist, mochten wir nicht entscheiden. RAABE4 hat die 
wichtigsten von der Industrie angebotenen Lichtschutzsalben gepriift 
und festgestellt, daB Eucutol, Niveacreme, Engadina, Aescnlo und 
Vaselinum album die Erythembildung dampfen nnd dadurch auch 
die Schmerzhaftigkeit der Haut ausschalten. Absoluten Strahlenschntz, 
dersowohl die Entstehnng des Erythems als auch die des Pigments 
verhindert, bieten gelbes Vaselin, Gletscher-Mattan, Ultrazeozon sowie 
Lanolin. Diese mit der Hohensonne gewonnenen Ergebnisse werden in 
neneren Arbeiten nicht bestatigt; wahrscheinlich, weil RAABE seine 
Versuchspersonen zu dick mit den Salben bestrichen hat, denn er gab 
2 g Salbe auf kleinhandtellergroBe FUichen. Daher auch die gnten Ergeb
nisse mit Vaselin, die von nns bei diinneren Schichten nicht gesehen 
wurden, denn die Salben sollen bei einer durchschnittlichen Dicke von 
0,007-0,0085 mm schon schiitzen (HENSCHKE5). SCHULZE6, der in 
schonen Versuchen groBte Erfahrung sammeln konnte, teilt mit, daB 
der natiirliche Schutz der Haut von keiner der zahlreichen gepriiften 

1 HENsCHKE: Arch. f. exper. Path. 190, 220 (1938); Strahlenther. 67, 639 
(1940). 

2 HAUSSER: Zit. bei WUCHERPFENNIG: Med. Welt 1938, 52-53. 
3 LENDLE: Pharmaz. Ztg 1936, 903. 
4 RAABE: Dermat. Wschr. 1934, 1, 129. 
5 HENSCHKE: Arch. f. exper. Path. 190, 220 (1938); Strahlenther. 67, 639 

(1940); Dtsch. Mil.arzt 1942, 9. 
6 SCHULZE: Munch. med. Wschr. 1935, 1184. 
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Salben erreicht wird. Auch andere Arbeiten, wie auch eine Publikation 
in der Schweiz. Apoth.-Ztgl, stimmen darin iiberein, daB Lichtschutz
salben, die Chininsulfat, Asculin, Salol u. dgl. filternde Substanzen 
als Trager der Lichtschutzwirkupg enthalten, wenn sie gegen das Ery
them wirken, auch die Pigmentierung verhindern. Diese letztere ist eine 
Funktion der Strahlung, ein natiirlicher Schutz des Korpers. Wenn wir 
nun die Strahlen abhalten, so stellt der Korper sein Schutzmittel, das 
Pigment, nicht her, denn as wird nicht benotigt. Filtern wir nicht ab, 
so haben wir keinen Sonnenschutz, und der Korper wird ihn bilden, 
Teilfilterung erreicht ein KompromiB, aber TQtalabfiltern und doch 
Braunen wird nur ausnahmsweise moglich sein. 

HENSOHKE (oben zitiert) hat ebenfalls 50 Sonnenschutzmittel ge
priift und bei 15% seine Forderung nach Da,mpfung der Erythembil
dung durch Absorption der Wellenlangen von 290-315 fl1J, und Brau
nung erfiillt gesehen. Die meisten Filtersubstanzen hatten auch zu 
langwelliges Licht absorbiert. Nur wenige vernichten in geradezu idealer 
Weise nur die erythemerzeugenden Strahlen. Doch schon AMELUNG und 
KUHNKE2 treten seiner Ansicht entgegen und meinen mit MEMMES
HEIMERs, daB sich ein Lichtschutzmittel auf kurz- und langwelliges Licht 
erstrecken, aber nicht 100proz. absorbieren solI, damit die BiIdung 
wichtiger Schutzstoffe nicht verhindert wird. In seinen neuen Richt
linien stellt HENSOHKE die Forderung, daB ein Schutzmittel weniger 
als 20% wirksame Strahlen durchlaBt. In anderen Fallen sollen nur 
100/ 0 durchgelassen werden. 

In letzter Zeit solI ein neuer Weg gefunden worden sein. So berichtet 
CALAME', daB es gelungen sei, einen Korper herzustellen, der unter na
tiirlichen Bedingungen die Melaninbildung begiinstigt. Dieses Melanigen 
sei alkalisch, neutralisiere zuerst den Sauremantel der Haut, der der 
Melaninbildung· entgegensteoo. Es--sei- in Form einer Lichtscbutzsalbe, 
die auf Grund ihrer Zusammensetzung bis an die Pigmentschicht vor
dringe, erhaltlich und fordere dort die Melaninbildung. Zwar wiirden 
auch saure Lichtschutzcremes 90% der UV.-Strahlen absorbieten, aber 
die restlichen 10 % geniigen zur Reizung und seien im sauren Medium 
nicht imstande, Melanin zu bilden. Neue Erfahrungen, die CALAME be
statigen, Hegen unseres Wissens noch nicht vor. Da das Melanigen ein 
Umbelliferon in Triathanolamin darstellt, ist eine ganz neue, unbekannte 
Wirkung auch nur schwer zu verstehen. 

Wenn man nun die sonst im Handel befindlichen Lichtschutzsalben, 
Ole und sonstigen Fliissigkeiten betrachtet, findet man neben Pigmenten, 
wie Zinkoxyd, fiir das sich FOULON5 besonders einsetzt, vorwiegend 
Asculinderivate als Trager der Wirkung. Die Verwendung des Asculins 
geht auf UNNA 6 zuriick. Es wurde von ihm eine 10proz. Salbe empfohlen. 

1 Schweiz. Apoth.-Ztg U132, 24, 289. 
2 AMELUNG u. KUHNKE: Dtsch. med. Wschr. 1938, 38, 1345. 
3 MEMMESHEIMER: Fortschr. Ther. 1937, 333. 
4 CALAME: Seifensieder-Ztg 1938, 24, 456. 
5 FOULON: Wien. pharm. Wschr. 74, 267 (1941). 
6 UNNA: Med. Klin. 1910, Nr 12. 
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Zeozon und Ultrazeozon enthalten 3 bzw. 7% eines Asculinderivates1 . 

Sie sollen eingerieben werden und nicht nur oberflachlich die Raut iiber
ziehen2• Ascuvalcreme enthalt 3% Asculin und 4% "Oxycholesterin
saure". Das Asculin verliert seine LOslichkeit und mithin seine Fluo
rescenz- und Filterwirkung im sauren Medium. Die Salben miissen daher 
alkalisch sein, es sei denn, man verwendet ollosliche Derivate. Dies 
scheint auch im Sinne der Rautschutzwirkung notig zu sein, denn 
MARCmONINI und HOVELBORN3 wiesen nach, daB alkalische Salben bei 
sonst gleicher Zusammensetzung eine deutlich starkere Lichtschutz
wirkung ausiiben. Dies mag teilweise auf die Tatsache zuriickzufiihren 
sein, daB die Fluorescenzstoffe eben nur im alkalischen Medium wirken. 
Anderseits sind aber auch die Salben ohne derartige Stoffe geeigneter, um 
die Erythemschwelle hinaufzuriicken. SCHMITT' hat festgestellt, daB 
die Lichtiiberempfindlichkeit, die durch manche Teerbestandteile verur
sacht wird, durch alkalische und allenfalls durch neutrale Salben hint
angehalten wird. Verwendet man aber saure Salben, so wird das Erythem 
sogar verstarkt. 

Die verschiedentlich angewendeten Umbelliferone und Naphthol
sulfosauren sind durchwegs in schwach alkalischem Medium wasserloslich 
und verarbeitbar. AuBer diesen genannten Praparaten sind noch Chloro
phyll, 2,6-disubstituiertes Pyridin, Carbonsauren, Cumarinderivate und 
Chininsalze, die eventuell reizen, beliebte Filtersubstanzen. So empfiehlt 
SCHWARZ5 eine Chininsalbe auf Polysaccharidbasis. Damit erreicht man 
auch weitaus mehr als mit 4% Chinin in Vaselin-Lanolin, eine Salbe, 
die wohl infolge ihrer schwachen Wirksamkeit 2 mm dick ( !) aufgestrichen 
werden solI. An Stelle von Salben kann man auch TanninlOsungen ver
wenden. WITHFIELD6 schlug sie fiir diese Indikation vor, nachdem dies 
MEYER und AMSTER7 schon 1925 und VEIEL schon 1878 getan hatten. 
Das sehr verbreitete Tschamba Fii ist eine derartige Losung, die durch 
weitere Zusatze noch verbessert sein solI, wogegen Tschamba Fii Neu 
aus Essigsaure, einem Sulfonat und Tannigan besteht (REICHERTS). 
1m Schweiz. P. 187246 werden die Losungen eines Reaktionsproduktes 
aus asculinahnlichen Substanzen mit Tannaten, z, B. Natriumtannat, 
im Patent 212058 Ester der p-Naphthoesaure, die olloslich sind, als 
wirksame Schutzmittel empfohlen. 1m D.R.P. 621769 werden jodierte 
Sterine als wirksame Schutzmittel empfohlen. Es sollen ganz geringe 
Mengen geniigen, um eine giinstige Filterwirkung zu erzielen. Escalol 
ist ein amerikanisches Produkt, das nur in saurem Medium wirksam ist. 
Zusammensetzungsangaben fehlen. Stilben, Isosafrol, Dibenzalazin, 
Benzalacetone 0,2-1,0%, sind ebenfalls brauchbar, sofern sie gelOst 

1 Pharmaz. Z.halle Dtschld 62, 690 (1921). 
2 Mitt. dtsch. u. osterr. Alpenver. 1931, 4, 96. 
3 MARCHIONINI u. HOVELBORN: Arch. f. Dermat. 154, 25!. 
4 SCHMITT: Diss. Miinchen 1938. 
5 SCHWARZ: Parfumeur 1932, 43, 69!. 
6 WITHFIELD: Brit. med. J. 1931. 
7 MEYER u. AMSTER: Zit. bei MEMMESHEIMER: Fette u. Seifen 1939, 639. 
S REICHERT: Dtsch. Apoth.-Ztg 1941, 37. 
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sind, KmMING und DUO:KER1 haben sie, in Vaselin inkorporiert, fiir wirk
sam befunden. Das D.R.P. 720756 schiitzt die Ester der Anthranilsaure 
mit bicyclischen Terpenalkoholen (etwa Bornyl und Fenchylanthreny
lat) , die man den iiblichen Salben und Cremes zu 5% zufiigt. 

Erwahnt sei auch noch das GIVAUDAN2-Sonnenbrand-Schutzmittel 
Nr.2, das ein Methylanthranilat ist und 5% der braunenden Strahlen 
durchlassen solI. 1m Gegensatz zu Salicylaten braune es noch, verhindere 
aber bereits Verbrennungen. Ahnliches wird' von Methylsalicylat (8 bis 
10%) von FRYDLANDER3 berichtet. Es wird im Amer. P. 2041874 
geschiitzt und ist der Wirkstoff des Hamols, eines Schweizer Praparates, 
dessen Grundlage Vaselin-Lanolin ist. "Uberempfindlichkeiten hat 
WINKLER4 beschrieben. 

Ais Lichtschutzmittel, die allerdings noch nicht therapeutisch ver
wendet wurden, sind nach den Untersuchungen von ZENNER5 die Sulfon
amide, insbesondere das Cibazol, hervorragend geeignet. Verfasser zeigte, 
daB sie den iiblichen Lichtschutzmitteln, die er nahezu vollig ablehnt, 
weit iiberlegen sind, und fand durch Tannin keinen Schutz. Die SuI· 
fonamide sind nach ihm und HOPF6 in gelOstem Zustand also Licht
schutzmittel, sofern man sie auBerlich appliziert. Intern gegeben wirken 
sie umgekehrt, namlich lichtsensibilisierend (EIDINOW7), was PFEIFFER8 
allerdings bestreitet. 

Hop~ fand vollen Schutz durch Sulfonamide, gute Wirkung von 
Aqua Engadina, Delial, Nubra Nu, Stora und Versager bzw. recht 
wechselnde Ergebnisse bei Tannin. Nivea-ultra·OI wirkte gut, Loroco 
Sonnenbrand maBig, Glycerin, Ole und Fette hatten keine Wirkung. 
Ultra·Zeozon, Asculin.Strahlenschutz, Antilux, Nivea-ultra-Creme und 
gelbes Vaselin hatten sehr gute bis miiBige Wirkung. Es steht fest, daB 
das Tannin unter bestimmten Bedingungen ein wirksames Lichtschutz
mittel darstellt. BOHME und W AGNER9 fanden gute Schutzwirkung, und 
wir selbst haben in den Vorarbeiten zum Kapitel Lichtschutzsalben fUr 
unser Buch ,,"Uber Salben und Salbengrundlagen" orientierende Ver. 
suche mit lOproz. Tanninsalben u. a. auf Glycerinsalbengrundlage 
durchgefiihrt und mit diesem Mittel volligen Schutz gegen das UV.
Licht einer Analysenlampe erzielt. Die Intensitat des Schutzes zeigt 
das Bild, das auf Seite 113 auch in diesem Buch gebracht wurde. Um 
jeden TrugschluB auszuschalten und nicht enI. an Stelle der Tannin
wirkung die der Glycerinsalbe zu testen, wurde diesmal Glycerinsalbe 
ohne, mit 10,20 und 30% Tanninzusa.tz nebeneinander gepriift. Die 
erste gab keinen, die anderen 3 Salben zeigten vollen Schutz. 1m An· 
schluB wurde derselbe VerEluch mit Lanettewachssalben derselben 

1 KIEMING u. DUCKER: Strahlenther. 60, 315 (1939). 
2 GIVAUDAN: Manufactur Perfumer 4, 52 (1939). 
3 FRYDLANDER: Arch. drog. Pharm. 6, 4 (1938). 
4 WINKLER: Schweiz. med. Wschr. 1938 II, 917. 
5 ZENNER: Klin. Wschr. 21, 10 (1942); Arch. f. Dermat. 183, II (1942). 
6 HoP]!,: Med. Klin. 1942, 23. 
7 EIDINOW: Brit. J. physic. Med. 1939, 150. 
8 PFEIFFER: Dtsch. med. Wschr. 1942, 44, 1074. 
9 B,OHME u. WAGNER: Fette u. Seifen 49, 11 (1942). 
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Tanninkonzentration wiederholt. Auch hier dasselbe Resultat. Die Salbe 
ohne Tannin gab keinen Schutz, wohl aber die tamrinhaltigen. (Siehe 
Abb. 8. Bei 1 Schutz durch 30proz., bei 2 durch 20proz., bei 3 durch 
lOproz., bei 4 durch tanninfreie Glycerinsalbe.) 

Welche Ursache das Versagen der Tannin-Glycerinsalben bei ZENNER 
und HOPF hatte, kann ohne genauere Unterlagen nicht entschieden 
werden. Es ware maglich, daB die Salben zu alt waren und dadurch in
aktiviert wurden. Eine zweite Maglichkeit ware die, daB das DAB 6-Ungt. 
glycerini kein DAB 6-Praparat war. Es ist ja Krieg, und sowohl Glycerin 
wie auch Tragant und Starke sind schwer beschaffbar, eiu einziges Sub
stitutionsprodukt(etwa Tylose statt Tragant), das mit Tamrin reagiert, 
kann hier zu Fehlresultaten fiihren. Ferner ist Tannin natiirlich in recht 
wechselnden Qualitaten erhaltlich, und mag da ein Unterschied liegen, 

Abb. 8: Lichtschutzwirkung von Tannin·Glycerinsalben. 
1 30proz. Salbe. 2 20proz. Salbe. 3 lOproz. Salbe. 4 Tanninfreie Salbe. 

den man durch Substitution von synthetischen Gerbstoffen ausschalten 
kannte. 

Auch Tannin in Lasungen versagte bei den Versuchen der obigen 
Autoren. Dies ist allerdings leichter zu erklaren. Wir wollen hierauf im 
Abschnitt iiber die Lasungen naher eingehen (siehe Band II). 

Fette und Kohlenwasserstoffe allein geniigen den Anforderungen, 
die man an ein Lichtschutzmittel stellt, nicht (MALOWAN1). 

Das Tiroler NuBal ist meist nicht aus Tirol und kein NuBal. Es 
handelt sich urn gefarbtes Pflanzen- oder MineralOl, bestenfalls urn eine 
olige Abkochung frischer NuBschalen, in der pyrogallolartige Karper 
farben, aber nicht etwa das UV.-Licht abfiltern und pigmentieren. Del' 
Werberat der deutschen Wirtschaft hat dementsprechend im Jahre 1938 
angeordnet, daB unter dem Namen NuBal nur das gepreBte 01 aus 
Niissen gefiihrt werden darf. Andere Produkte, die Blatterextrakte 
enthalten, miissen verstandlich gekennzeichnet werden. Verschiedene 
Braunungscremes sipd noch im Handel, die Pyrogallol (!), Anilinfarben, 
Kaliumpermanganat u. dgI., gleichfalls rein farbende Substanzen, ent
halten, doch sind diese rein symptomatischen Modesachen ebensowenig 
eingehend zu besprechen wie die Salben, deren Pigmente, wie Zinn- oder 

1 MALOWAN : Parfumeur 1934, 19, 353. 

V. Czet sch·Lindenwald und Schmidt-La Baume, Salben T, 2. Aufl. 8 
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Titanoxyd, ein fleischfarbig gefarbtes Aluminiumpulver (.Amer 
P. 2175213), zugefiigt werden. 

Der Oberblick laBt sich beliebig ausbauen; allein iiber Lichtschutz
mittel konnte ein Buch geschrieben werden. Es gibt da noch ollosliche 
Stoffe, wie Solproter, Dibenzalaceton (Merck), ferner wasserlosliche, 
fluorescierende Substanzen. Sie aIle werden in Cremes und Salben ein
gearbeitet. In einer anonymen Arbeit1 finden sich zahlreiche Rezepte, 
die neben denen der verschiedenen kosmetischen Handbiicher verwertet 
werden konnen. Es ist durch genaue Absorptionskurven den Herstellern 
von Lichtschutzmitteln die Moglichkeit gegeben, ihre Produkte auf be
stimmte Absorptionswerte abzustimmen (POCKEL und, WAGNER2). 

Dies ist ein groBer Fortschritt, denn nach allen alteren Literatur
stellen war es nicht moglich, ein gleichzeitig braunendes und die Raut 
vor Verbrennungen schiitzendes Lichtschutzmittel zu finden. AIle die 
friiher verwendeten absorbierenden Salben verhindern bis zu einem 
gewissen Grad die Erythembildung; doch ging damit die Storung der 
Pigmentbildung parallel. 

Die ersten Ausnahmen bilden wohl die einen oder anderen Praparate, 
das Melanigen, das leicht saure Delial, das z. B. MEYER-BULEy3 als 
erythemschiitzend, aber braunend schildert. Es enthalt die fiir diesen 
Zweck im D.R.P. 676103 geschiitzte Phenylbenzimidazolsulfosaure als 
Lichtschutzmittel, die nur den Bereich um 325 f1, abschirmt. Obwohl 
die zahlreichen Autoren teilweise mit Spektralphotometer, mit dem 
SCHALLschen Erythemmesser und sonstigen genauen Methoden arbeite
ten, lieB sich keine Einigung erzielen, wenn auch gute Methoden zur 
Priifung, wie z. B. die von ELLINGER4 ausgearbeiteten Versuche, zur 
Verfiigung stehen. 

In manchen Fallen wird eine Salbe verlangt, die bei UV.-Bestrah
lungen und zur Nachbehandlung dienen solI. Es muB ausdriicklich 
darauf hingewiesen werden, daB wahrend der Bestrahlung nur indiffe
rente Salben angewandt werden sollen. Es ist zwecklos, die Bestrahlung 
unter Zwischenschaltung eines Schirmes vorzunehmen, und die Wirkung 
wird in gleicher Weise zunichte gemacht, wenn man die Strahlen durch 
chemische Mittel vernichtet. Nach der Einwirkung kommt eine Tannin
salbe, die das Erythem dampft, nicht aber. ein Umbelliferon, das nur 
wahrend der Bestrahlung als Sonnenschirm wirkt, in Frage. Zwischen 
beiden steht das Zinkoxyd, ein Sonnenschirm wahrend, ein Desinfiziens 
und die Heilung forderndes Mittel nach der Bestrahlung. 

Eigene Versuche mit Asculin, Chininsalzen und Tannin, die zu kei
nem neuen Lichtschutzmittel fiihren sollten, wurden angestellt, um zu 
kIaren, ob ein bestimmtes bekanntes filterndes Medikament in verschie
denen Salbengrundlagen dieselbe Wirkung zeigt oder ob hier neben dem 
Praparat auch die Grundlage wichtig ist. Zunachst wurden drei ver
schiedene 2proz. Chininsulfatsalben hergestellt. Die Salbe Nr. 1 war 

1 Fette u. Seifen 1942 n, 815. 
2 POCKEL u. WAGNER: Arch. Pharmaz. 280, II, 373. 
3 MEYER-BULEY: Miinch. med. Wschr. 1933, 35. 
4 ELLINGER: Arch. f. exper. Path. 175, 181 (1934). 
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eine gewohnliche Verreibung von hochschmelzendem synthetischem 
Vaselin mit dem Chininsuliat, die SalbeNr. 2 eine Wasser- in -Ol-Emul
sion. In del' wasserigen Phase war das Chininsalz, soweit es sich lost, 
gelOst, sonst fein suspendiert; die Salbe Nr. 3 war Ungt. glycerini, dem 
das Salz einfach beigerieben worden war. Die drei Salben wurden einige 
Stun den stehengelassen, damit sich wenigstens in Salbe 2 und 3 noch 
ein weiterer Teil des Chinins lOsen konne. Diese drei Salben wurden zu
nachst unter del' Analysenquarzlampe auf ihre Fluorescenz gepruft. Die 
Salbe 1, also die Vaselinsalbe, fluorescierte uberhaupt nicht, die Salbe 2 
zeigte bedeutende Fluorescenz, doch wurde diese von del' Salbe 3 noch 
etwas ubertroffen. Ob die Fluorescenz als MaBstab fUr die Aktivierung 
del' UV.-Strahlen gewertet werden kann, soUte an dem nun folgenden 
Versuch am Arm geklart werden; doch war hier als weitere Unbekannte 
del' Umstand zu nennen, daB die Salbe 1, das Vaselinpraparat, ganz 
oberflachlich die Raut bedeckte, die Salbe 2 als Emulsion, die mit Lano
lin und Glyceriden bereitet war, eindrang und die Salbe 3 wieder ober
flachlich haftete. Del' Vel' such wurde folgendermaBen angesteUt: 

Je 1/2 g del' Salbe wurde in 10 qcm Raut (Unterarm) leicht ein
gerieben. Zwischen den einzelnen "Versuchsfeldern" blieb genugend 
unbehandelte Raut ubrig, um Vergleichsmoglichkeiten zu gewahrleisten. 
Del' Arm wurde dann in einer Entfernung von 25 cm 12 Minuten lang 
dem ungefilterten I~icht einer Analysenquarzlampe ausgesetzt. Das 
Resultat nach 7 Stunden, nach denen die groBte Reaktion nach WUCHER
PFENNWl zu erreichen ist, war folgendes: 

Es zeigte sich an del' ganzen bestrahlten Seite ein kraftiges Erythem. 
Das Vaselin hatte keine Schutzwirkung, die Emulsion etwa'eine 30proz., 
die Glycerinsalbe eine ungejiihr 80proz. Schutzwirlmng, ohne irgendwie 
zu reizen, ausgeubt. Dieses an mehreren Personen beobachtete Resultat 
wurde bei lOproz. leicht alkalischen Asculinsalben gleicher Art ebenfalls 
erzielt. 

Mit einer 3proz. Tanninsalbe bzw. del' 3proz, waBrigen Losung 
wurden die Versuche an derselben und anderen Personen wiederholt. 

Salbe 1 enthielt als Salbengrundlage Vaselin synth. 
Salbe 2 eine Wasser-in-6l-Emulsion; die Gerbsaure war in Wasser geliist, die 

6lphase bestand aus synthetischen Glyceriden mit einem Zusatz von 1 % Chole
sterin. 

Salbe 3 war die offizinelle Glycerinsalbe, in die das Tannin eingearbeitet wor
den war. 

Zubereitung Nr.4 war eine 3proz. waBrige Liisung. Die Versuchsanordnung 
war dieselbe wie bei der Chininsalbe, :uur wurden empfindliche Personen statt 
12 Minuten nur 5 Minuten bestrahlt. 

Das Vaselin hatte keine Schutzwirkung, die Emulsion hatte etwa 
30proz., die Losung 60proz. und die Glycerinsalbe vollkommenen Schutz 
gewahrt (s. Abb. 9). 

Die gute Wirkung del' Glycerinsalbe soIl nun nicht dazu verleiten, 
derartige Salben herzustellen, denn nach BAUSCHINGER2 wird Glycerin 
m derartigen Praparaten abgelehnt. 

1 WUCHERPFENNIG: Med. Welt 1938, 52-53. 
2 BA1::SCHINGER: Fette U. Seifen 46, 12 (1939). 

8* 
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Bemerkt sei noch, daB Cholesterin, wenigstens den Versuchen an der 
Tierhaut zufolge (RIX und SCHULTEl ), 10-, 20- und 40proz. im Vaselin 
oder Glycerid die UV.-Empfindlichkeit erhOht. Der Versuch hat vor
laufig nur theoretisches Interesse, kann aber bei der Kombination von 
Schutzmitteln berucksichtigt werden. 

Zusammen!as8ung. Die UV.-Lichtabsorption ist von der Wahl des 
Adsorbens, etwa Zinkoxyd, oder des fluorescierenden Stoffes und von 
der Salbengrundlage abhangig. Wasserlosliche Wirkstoffe sind in waB
rigen Salben und Schleimen wirksamer als in Emulsionen. Die meisten 
Lichtscbutzmittel sind nur im alkalischen Milieu brauchbar, ein Um
stand, der zu den Folgerungen aus der Lehre vom Sauremantel der Haut 
im Gegensatz steht. Je nach dem wirksamen Korper muB die Salbe ihn 
oberflachlich festhalten oder in den tieferen Hautschichten zur Wirkung 

Abb. 9. Innenseite des Unterarmes, 7 Stunden nach Bestrahlung. 1 Tannin in Vaselin snspendiert, 
2 Tannin in der w;LI3rigen Phase gelost (Lanolin), 3 Tannin in der wii.llrigen Phase geHist (Glycerin' 

salbe), 4 wii.llrige TanninlOsnng. 

bringen. In beiden Fallen muB eine Schichtdicke von Bruchteilen von 
Millimetern, und zwar durchschnittlich 8 ft , genugen. Bei der Verwen
dung von wasserhaltigen Verarbeitungen ist ein Glycerinzusatz not
wendig, damit die Salbe durch Eintrocknen nicht an Wirksamkeit 
verliert. Das Ziel, Erythemschutz und Braunung gleichzeitig zu erzielen, 
wird nur in Ausnahmefallen erreicht. Das PH der Salbe muB beobachtet 
werden und darf, obwohl es, wie schon bemerkt, meist alkalisch ist, 
nicht verandert werden, da sonst die gelOsten Wirkstoffe ausfallen und 
unwirksam werden. Wir mochten daher Kombinationen von fertigen 
Salben mit Resorcin-Zinkpaste und ahnlichen nur nach Priifung der 
Wasserstoffionenkonzentration des Endgemisches empfehlen. 

Von den UV.-Lichtschaden verhutenden Praparaten mussen die in 
der Rontgentherapie bisweilen verwendeten Salben unterschieden werden. 
Sie konnen in zwei Gruppen eingeteilt werden. Die erste solI die Haut 
nicht vor den Strahlen, wohl aber vor den durch sie zu erwartenden 
Schaden der Strahlendermatitis schutzen. 

Es ist ja bekannt, daB jede Rontgenstrahlenanwendung, von einer 
bestimmten r-Zahl an, die bestrahlte Haut zu einem Locus minoris 
resistentiae macht, von dem weitere Schaden abgehalten werden mussen. 

1 RIX U. SCHULTE: Beitr. path. Anat. 101, 429 (1938). 
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Es leuchtet ohne weiteres ein, daB eine nach einer Tiefenbestrahlung 
angewendete Schutzsalbe einen sicheren Schutz gegen Radiodermatitis 
nicht geben kann. 

Man hat versucht, insbesondere die Trockenheit der Raut als hervor
stechendstes Symptom der Rontgenschadigung zu bekampfen und ver
wendete nach WELSCH! Ungt. leniens und Schweinefett. Die beiden 
Salben zersetzen sich aber ebenso wie 01. camphorat. mitior. WINTZ 
schlug daher die Radermasalbe aus Wollfett, Vaselin und Pflanzen
extrakten vor. Der eine von uns hat auf der Rontgenstation des Kranken
hauses Ludwigshafen eine Salbe aus 50 Teilen Vaselin, 10 Teilen Wollfett 
und 40 Teilen einer 1 proz. wasserigen Losung von Tannigan mit bestem 
Erfolg anwenden lassen. 

KNOLL bringt unter dem Namen Eutyol eine Salbe heraus, die Rolz
gerbstoffextrakte als Wirkstoff enthalt und von DIETER2 empfohlen 
wird. 

Die zweite Gruppe soIl die Teile del' Raut, deren Beeinflussung durch 
die Strahlen unerwiinscht ist, schiitzen. Diese Salben enthalten als 
Adsorbentien Schwermetallsalze. Ein Vertreter diesel' Art ist die Desitin
Strahlensalbe, die Lebertran, Milch, Wismut- und Bariumverbindungen 
enthalt und nach ARENDT3 vor Rontgenstrahlen schiitzt und nachtrag
liche Schaden verhindert. 

b) Salben im Luftsehutz. 
Salben kommen im Luftschutz als Prophy1acticum und Therapeuti

cum, insbesondere gegen fliissige Kampfstoffe und deren Schaden, in 
Betracht. Die Kampfstoffe der Gelbkreuzgruppe verhalten sich wie 
ein atherisches 01, dementsprechend muB auch die Prophy1axe und die 
Therapie sein. Man muB den Kampfstoff in eine unwirksame Form 
bringen oder ihm die Beriihrung mit der Raut verwehren. 

In der Literatur wird erwahnt, daB das Einfetten del' Raut mit 
Vase1in als Notbehelf gegen Verletzungen durch Gelbkreuzkampfstoff
spritzer schiitze. Dies ist nur beschrankt der Fall. Die Kampfstoffe sind 
vaselinloslich und wiirden, einmal eingedrungen, durch das Vaselin nur 
verteilt, aber nicht abgeha1ten odeI' herausgelost werden. Die Amerikaner 
versuchten im Krieg 1917-18 sich gegen Gelbkreuz durch Salben aus 
Zinkoxyd, Leinol, Schweineschmalz und Lanolin odeI' aus Stearinsaure, 
Zinksa1zen und pflanzlichem 01 zu schiitzen. Die Erfo1ge waren nicht sehr 
ermutigend. 

MUNTSCH4 hat in Modell- und Tierversuchen festgestellt, daB gegen 
die Gelbkreuzkampfstoffe Oliveno1, Schweinefett, Glycerin und Kollo
dium vollkommen versagten. Eine Tonerdegallerte-Vaselin-Mischung 
und die amerikanischen Schutzsalben wirkten nul' kurze Zeit. Wollfett 
und Wachs (letzteres mit Paraffin liquid. streichbar gemacht) schiitzten 
sehr lange. Vaselin bewirkt eine oberflachliche Verteilung des Kampf-

1 WELSCH: Munch. med. Wschr. 1930, 35, 1489. 
2 DIETER: Strahlentherapie 1943, 73. 
3 ARENDT: Munch. med. Wschr. 1933, 29. 
4 MUNTSCH: Gasschutz u. Luftschutz 1933, H.5, 130. 



us Sathen, die die Haut schiitzen sollen. 

stoHes und laBt ihn erst nach langerer Zeit in geringer Menge durch
dringen. Einen volligen Schutz bieten 1 proz. Gelatinelosung und anti
phlogistische Umschlagpasten (Enelbin). Das Schweinefett erwies sich 
geradezu als Schlitten fiir den KampfstoH beim Eindringen in die Haut. 
Nach Moosr! ist glycerinhaltiger Leim gut gegen Senfgas wirksam. 

Diese Versuche stehen nicht im Widerspruch zu unseren spater zi
tierten Ergebnissen mit Salben, die Hautreizstoffe enthielten; denn hier 
sollen die Hautreizstoffe durch eine Schicht verschiedener Salben 
abgehalten werden, in unseren Versuchen enthielten die Salben den 
Hautreizstoff schon verteilt. Sie muBten ihn nicht abhalten, sondern 
weiterleiten. Die Versuche M~TsoHs sind vielmehr eine Bestatigung 
der Tatsache, daB Fette derartige Substanzen besser losen und leichter 
abgeben als Kohlenwasserstoffe und Wachse. In einer anderen Arbeit2 

berichtet MUNTsoH von Versuchen mit Lanolin- oder Paraffin- bzw. 
Stearinsalben, schon eingedrungene Lostteilchen herauszulosen. Die 
Erfolge der Salbenbehandlung waren wesentlich schlechter als die mit 
Chlorkalk, so daB erstere nicht empfohlen werden konnten. 

Zur Behandlung der eingetretenen Schaden eignen sich innerhalb 
der ersten 15 Minuten die haltbaren Chlorkalksalben, wie Lostex (Hey
den) und Chlorsalbe (Marienfelde), die von Wasser ebenso unabhangig 
sind wie die 5proz. Natrium-Sulfaminochloratum-Salbe, die THOMA.NN3 
empfiehlt. Diese Salbe ist sehr gut haltbar, wie OLSEN4 festgestellt hat. 
Moms empfiehlt ein Gemisch von gleichen Teilen Vaselin und Chlorkalk 
und legt besonderen Wert auf gutes Vaselin, denn die Salbengrundlage 
spielt auch hier eine nicht unbedeutende Rolle. Sie solI nach FrsHBURN6 
glycerinfrei sein, da schon kleinste Mengen dieses Alkohols den Chlorkalk 
zerstoren. Bei Herstellung der Momschen Salbe im GroBen kann es zur 
Erhitzung kommen. Auch eine Mischung von 12 Teilen Chlorkalk. 
40 Teilen Kokosseifenpulver und 70 Teilen Wasser ist brauchbar, sie 
muB aber frisch bereitet werden (BUOHI und FEINSTEIN7). Will man 
Dauersalben bereiten, so ist ein Paraffingemisch oder Vaselin mit mog
lichst kleiner Jodzahl empfehlenswert, da bei ungesattigten Anteilen 
Reaktionen zwischen Chlorkalk und der Grundlage eintreten (BRINDLE 
und ROSSER!!). PASTINSKy9 wiederum verwendet 1-5proz. Salben, die 
Lanolin, Borvaselin-Lebertran als Grundlage enthalten, und spricht die
serMischung, die ungesattigteFette enthalt, besondersgute Wirkung zu. 

Zur Behandlung der Augen nennt MUNTSOHI0 eine alkalische Augen
salbe nach folgendem Rezept, das in die Richtlinien der Ophthalmologi
schen Gesellschaft aufgenommen wurde: 

1 MOCSI: Allatorvosi Lapok 64, 37 (1941). 
Z MUNTSCH: Gasschutz u. Luftschutz 1933, H.9. 
3 THOMANN: Schweiz. Apoth.-Ztg 1936, 79. 
4 OLSEN: Dansk Tidscr. f. Farm. 1940, 3. 
5 Mom: Anest. 65, 154 (Hi40). 
6 FISHBURN: Pharmac. J. 144, 35 (1940). 
7 Bucm u. FEINSTEIN: Pharm. acta helvetica 15, 3 (1940). 
8 BRINDLE u. ROSSER: Quart. J. pharmac. Pharmacol. 13, 261 (1940). 
9 PASTINSKY: Wien. med. Wschr. 90, 46 (1940). 

10 MUNTSCH: Leitfaden der Pathologie u. Therapie der Kampfstofferkrankungen. 
Leipzig: Thieme; Gasschutz u. Luftschutz 1936, 2. 
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Rp. Natr. biborac. subt. pulv. 1,0 
Natr. bicarbon. puriss. pulv. 2,0 
Aqua dest. 
Adeps lanae anhydr. aa 10,0 
Vasel. americ. alb. ad 100,0 
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Borax und N atron gehen bei dieser Salbe nicht vollkommen in Lasung, 
bilden aber eine Art Depot, das durch die Tranenfliissigkeit des Auges 
erschapft und zur Wirkung gebracht wird. Nach diesem Rezept, das im 
RunderlaB des Reichsministers des Innern vom 8. 1. 1940 offizinell ge
worden ist, werden die beiden festen Karper ohne Wasserzusatz ver
rieben, dannkommt das Wollfett, dann das Vaselin und zuletzt das 
Wasser hinzu. HEINSIUS1 ist der Ansicht, daB diese Salbe von einer 
O,lproz. Dichloraminsalbe noch iibertroffen werde. Cocainsalben sind 
abzulehnen, Novocain und andere Ersatzmittel erlaubt. 

Zur Ausheilung der Hautschaden empfiehlt MUNTscH im oben zi
tierten Buch individuelle Behandlung. Er warnt vor anasthesierenden 
Salben und rat, die Salbentherapie erst in spateren Stadien aufzunehmen, 
wenn die akuten Schaden durch NaBbehandlung, etwa durch Berieselung 
oder Bader, abgeklungen sind. Am Auge ist die Ophthalmo Z 2-Salbe 
der Franzosen, die Farbstoffe in einer Wasser-in-OI-Emulsion enthalt, 
in der Heilperiode angezeigt. 

In der englischen Literatur der letzten Jahre wurde schon wieder
holt darauf hingewiesen, daB Kupfersulfatlasungen bei Phosphorver
brennungen, insbesondere diejenigen mit unverbrannten Phosphor
teilchen, schmerzlindernd und durch Phosphiirbildung entgiftend wir
ken. STRAUB 2 trat fUr diese Therapie im deutschen Schrifttum ein und 
empfahl eine Paste aus 2proz. Kupfersulfat16sung und Bolus. Wir 
haben Versuche mit 2proz. Lasung, die mit 4% Adulsion verdickt war 
und nicht absetzt, angestellt. 

DIETERLE3 empfahl eine alkalisierende Salbe aus Natriumbicarbonat 
und Lanettewachs, der er urspriinglich Tannin, das sich im alkalischen 
Medium aber zersetzt, zufiigte. 

Zusammen!assend ist iiber Salben im Luftschutz zu sagen, daB sie 
als Schutz gegen Kampfstoffe den Gelatine16sungen oder den Anti
phlogistinen unterlegensind. Die alkalische Augensalbe hat fiir ihre Indi
kationen Bedeutung und ist ein Bestandteil des Werkluftschutz-Zusatz
verbandkastens. Lostex und ahnliche Salben wirken, sofort aufgetragen, 
gut, versagen aber, wenn sie erst nach 1/2 Stunde oder spater angewandt 
werden4. Kupfersulfatschleime sind als Mittel gegen Phosphorverbren
nungen optimal wirksam. 

6. Decksalben. 
Diese Praparate miissen gesunde Haut vor dem Benetzen durch 

Wund- und andere Sekrete schiitzen. Sie sollen also ahnliche Eigen-

1 HEINSIUS: Miinch. med. Wschr. 1940, 14; Veroff. Marinesan.wes. 430. 
2 STRAUB: Miinch. med. Wschr. 1943, 52/53; 1944, 1/2. 
3 DIETERLE: Miinch. med. Wschr. 1943, 52/53. 
4 Med. Welt 1937, 95. 
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schaften besitzen wie die Salben, die im Gewerbe die Raut vor Schaden 
durch waBrigeNoxen bewahren. Es muB daher hier auch auf das dies
bezugliche Kapitel· von JXGER verwiesen werden. Daruber hinaus sollen 
sie ~e oberflachlich geschadigte Raut schutzen. 

Die Zinkpaste und ahnlic~e Produkte sind bei der ers.teren Indikation 
nicht in allen Fallen dafl optimal geeignetste Medium, da sie nicht fest 
haften und nicht dunn genug aufgetragen werden konnen. Zahe und 
wasserabstoBende, mit der Raut gut emulgierende Salben mit hohem 
Schmelzpunkt und wenig fest en Bestandteilen, z. B. Wollfett und Wachs 
aa 4,0, Olivenol oder Cetiol 2,0, sind am ehesten geeignet. Um sie sicht
bar zu machen, konnen sie allenfalls mit Titanoxyd versetzt werden. In 
den von uns angestellten Versuchen hat sich 

Vaselin DAB 6 oder synth. 8,0 
Adeps lanae 1,0 
Titanoxyd 1,0 
Gummi oder Oppanol 50 1,0 

gut bewahrt. Das Wollfett kann, um jede Emulgierung der Sekrete 
auszuschlieBen, auch wegbleiben, es erhoht aber die Raftfestigkeit. 

DICKl empfiehlt zur Abdeckung der Raut. Quecksilber- oder Queck
silbersalzsalben, urn eineDesinfektionswirkungzu erzielen und weist darauf 
hin, daB zur Abdeckung der Umgebung von Diinndarmfisteln noch keine 
Salbe vorhanden sei; sobald die Raut maceriert ist, haften die ge
brauchlichen Salben nicht mehr. Am besten wirkt wohl noch Wollfett, 
das allenfalls durch Paraffinol verdiinnt wird. Es haftet, wenn auch nicht 
fest, infolge seiner hydrophilen Gruppen auch auf Wunden und gibt 
ihnen einen gewissen Schutz gegen wasserige Flussigkeiten. 

Ole und Fette nUt einem Schmelzpunkt unter 37° genugen in man
chen Fallen, werden aber schnell von der Wasche weggesaugt. "Ab
waschbare Decksalben", die gegen waBrige Sekrete bestandig sein sollen 
und in der Veterinarmedizin brauchbar sein konnen, sind nur mit be
sonderen Kunstgriffen einigermaBen befriedigend herzustellen, da die 
in dieser Definition geforderten Eigenschaften einander diametral ent
gegenstehen. So kann der Versuch gemacht werden, einen reizlosen, in 
Wasser leicht, in Fett aber moglichst unloslichen Ol-in-Wasser-Emulga
tor trocken in Kornchenform, in Fett zu suspendieren. Den Sekreten 
gegenuber ist er gedeckt durch die Fetthulle. Wird die Salbe aber an 
der Stelle, die gewaschen werden solI, mit Wasser benetzt und dieses 
durch Reiben emulgiert, so bildet sich eine milchartige Ol-in-Wasser
Emulsion, die abgewaschen werden kann. 

BAYER2 wendet sich in einer interessanten Arbeit gegen das Pudern 
der Sauglinge. Der Puder saugt viel zu wenig Sekrete auf und sollte durch 
Fette ersetzt werden. Auch hier sind Ole und weiche Salben trotz der 
guten Vertraglichkeit njcht zu empfehlen (Dochtwirkung der Windeln). 
Er rat zu Puerlan Relfenberg, einer Mischung von gummiartigen 
Pflanzenstoffen und Vaselin. 

1 DICK: Med. Klin. 1941, 19. 
2 BAYER: Dtsch. med. Wschr. 1930, 41. 
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Ais Decksalben gegen Losungsmittel sind Schleime, Glycerinsalbe, 
Arretil L (Stockhausen) und Blankonin (Blank, Bonn) geeignet. Die 
beiden letzteren Praparate enthalten einen benzinunloslichen, fett
artigen Korper, der viele Eigenschaften der Fette besitzt, aber ein Di
carbonsaureester ist und einen Weichmacher darstellt. 

Die Priifung einer Salbe auf Losungsmittelresistenz erfolgt am 
besten in der Prokterschen Filterglocke, einem Apparat der Gerberei
chemiker nach Art der Lampenzylinder, des sen untere weite Offnung 
mit dunnem Papier, das mit der zu prufenden Salbe bestrichen ist, ver
schlossen ist. Fullt man den Zylinder mit Losungsmitteln, die die Salbe 
durchdringen, so tropft das Losungsmittel schnell ab; halt die Salbe 
stand, so bleibt die Membran dicht. Eine Salbe, die 30 Minuten resistent 
bleibt, kann als losungsmitteldicht bezeichnet werden. 

An Hand dieser Apparatur, auf Grund chemischer Analysen und nicht 
zuletzt auf der Basis unserer Erfahrungen, konnen wir die zur Zeit 
denkbaren oder im Handel befindlichen Gewerbeschutzsalben in meh
rere Gruppen einteilen und kommen zu ahnlichen Schlussen wie HOPFI. 

Gruppe 1. OZ- Wasser-Emulsionen auf Basis von Stearatcremes oder 
Lanettewachssalben. Diese Produkte enthalten 20-60 % fettartige Stoffe, 
konnen also sehr sparsam sein und sind nicht lOsungsmittelresistent, 
sofern ihnen nicht Gallerten oder dgl. zugesetzt wurden. Typ: Tages
creme der kosmetischen Industrie. 

Gruppe 2 enthalt Wasser-Ol-Emulsionen und 30-70% fettende Be
standteile. Dieser Typ, der insbesondere dann gewahlt wird, wenn Medi
kamente zugesetzt werden, wird fast ausschlieBlich mit Wollfett oder 
Konzentraten hergestellt. (Kein Schutz gegen FettlOser, falls nicht wie 
in der Beiersdorfsalbe Schleim eingearbeitet wurde.) 

Gruppe 3 umfaBt die Hautmilchpraparate, die 5-15% Fett ent
halten, also sehr sparsam sind. Sie fetten, schiitzen nicht vor Losungs
mitteln. (Stocko Hautmilch, Satina Hautmilch.) 

Gruppe 4 enthalt Schleimsalben, deren Grundtyp, die Glycerinsalbe 
des Arzneibuches, in weitesten Grenzen variiert werden kann. Diese 
Salben sind losungsmittelresistent und mit Wasser abwaschbar (Hasto
lett an , Fissan fettfrei). 

Gruppe 5 umfaBt Praparate, die in den vier vorhergehenden Ab
schnitten nicht untergebracht werden konnen. Dies sind Emulgator
lOsungen, die auf der Haut eintrocknen und das Abwaschen schadlicher 
Substanzen, die sich beim Arbeiten daruber lagern, erleichtern und gegen 
Fettloser schiitzen (Servoplast), ferner Arretil L, das bereits auf S.4 
besprochen wurde, und Spezialsalben. Unter den letzten ist z. B. eine 
durch das Amer. P. 2249523 geschutzte Salbe gegen photographische 
Entwickler zu nennen. Der Patentschrift zufolge ist eine Komponente 
dieser Salbe ein organischer Celluloseester, etwa das Butyrat, und die 
andere, in der der Ester in der Hitze gelOst wird, ein tierisches OI oder 
Fett mit einer Jodzahl von weniger als 125. 

Nach HOPF solI eine Salbe abdecken, haft en und in die Haut ein
dringen. Wie ihre Losungsmittelresistenz gepruft werden kann, wurde 
~l HOPF: Ther. Gegenw. 83, 87 (1942). 
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bereits ausgefiihrt, auch die Staub- und Wasserresistenz, die Ein
dringungstiefe kann im Modellversuch nach Priifungsmethoden, die 
zum Teil schon ausgearbeitet wurden (HOPF, PEUCKERT, JAGER, 
v. CZETSCH-LINDENWALD), zum Teil aber noch geschaffen werden miis
sen, untersucht werden. Sie sind richtungsweisend, aber nicht ent
scheidend, da sich unter Umstanden solche Untersuchungsergebnisse 
mit der praktischen Priilung nicht in tThereinstimmung bringen lassen. 
HOPF zeigt dies an Hand verschiedener Beispiele. Man muB also Ver
standnis und Erfahrung haben und kann sich dann an die Probleme 
heranwagen. Dieser tTherblick moge hier geniigen, zllmal JAGER auf das 
Problem der Gewerbeschutzsalben im Rahmen seines Beitrages iiber 
Hautumweltforschung eingehen wird. 

7. Kiihlsalben. 
Das Vngt.leniens, das UNNAsche Ungt. refrigerans, die cold creames 

und cleaning creames sind alle mehr oder minder Kiihlsalben. Dermato
logisch werden sie als indifferente Salben, die das Hitze- und Span
nungsgefiihl beseitigen, insbesondere im Ausland als Medikamenten
trager, viel verwendet, da der Kiihleffekt ein gutes Korrigens gegen 
Reizungen empfindlicher Haut darstellt. Wir konnen von ihnen auch eine 
gewisse Wirkung auf die Capillaren erwarten, da 'diese indirekt durch 
die Temperaturerniedrigung wieder zur normalen Funktion gebracht 
werden. 

Es handelt sich um Ol-in-Wasser- oder diejenigen Wasser-in-Ol
Emulsionen, die, auf die Haut gebracht, dort zerfallen oder umschlagen, 
so daB das Wasser eine gewisse kiihlende Wirkung auf die Haut aus
iiben·kann. UNNA hat die Lehre begriindet, wonach das Wasser aus den 
Kiihlsalben austritt und auf der Haut verdunsten soll. Die Bindung der 
Warme, die zur Verdunstung notig ist, iibe den kiihlenden Effekt aus. 
Kiihlsalben sollen daher viel Wasser aufnehmen und enthalten, halt
bar und weich sein. Ein Lehrbuch hebt hervor, daB derartige Salben 
aus der Haut heraus noch Wasser aufnehmen und es auch wieder ab
dunsten lassen. Als Beispiel einer Kiihlsalbe gibt es folgende Vorschrift an: 

Adeps lanae 10,0 
Vaselinum flay. 4,0 
Oleum ricini 2,0 
Aqua dest. ad 20,0. 

Wahrend WINTERNITZ1 noch alIe Salben mit Wassergehalt als Kiihl
salben auffaBt, betont MONCORPS2, daB nicht jede Wasser-in-Ol-Emul
sion eine Kiihlsalbe ist. Es sind vielmehr nur die unstabileren, zum Zer
fall neigenden Salben hierfiir geeignet. Eine mit Wollfett hergestellte 
stabile Salbe gibt kein Wasser ab und kiihlt deshalb nicht. 1m Gegenteil, 
Lanolinsalben bringen das inkorporierte Wasser 70-140mallangsamer 
zur Verdunstung als ein ihrer Ober£lache gleicher Wasserspiegel (RY-

1 WINTERNITZ: Handbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten!) (1), 658. 
2 MONCORPS: Arch. f. exper. Path. 141 (1929). 
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BA.K1). Sie behindern auBerdem die Perspiratio insensibilis, die nach 
PFLEIDERER die Rauttemperatur senkt, und wirken so eher im Sinne 
einer Erwarmung und nicht einer Kuhlung. Es ist ja auch bekannt, daB 
Lanolinsalben (auch wasserhaltige) gegen Temperaturerniedrigung schiit
zen. Durch Starke- oder Kieselgurzusatze kann man nach RYBAK die 
aus fetten Substanzen bestehenden Scheidewande zwischen den Wasser
bIas chen der Wasser-Ol-Emulsionen leitend durchbrechen, das Wasser 
sei dann in der Lage zu verdunsten und zu kiihlen. Er kommt damit zu 
den Kiihlpasten der alten Arzneibiicher, die neben Zinkoxyd noch be
trachtliche Starkemengen enthielten und dem Autor zufolge in der Lage 
sind, sowohl zu kiihlen als zu trocknen. Zinkoxyd allein ist, weil nicht 
poros, nach RYB-~K nicht in der Lage, Wasser aufzunebmen und weiter
zuleiten, eine Beobachtung, die durch unsereVersuche (Bd. II) bestatigt 
werden konnte. Die oben angefiihrte Salbe ist also keine Kiihlsalbe. Die 
DAB 6-Vorschrift laBt die Salbe aus Mandelol, Cetaceum, Wachs und 
Wasser bereiten, es entsteht eine unstabile kiihlende Emulsion, die 
dem Rezept der hollandischen Pharmakopoe iiberlegen ist. Denn letztere 
bedient sich des Wollfetts als Emulgator und kiihlt nicht, wie KANNE
GIESSER und v. D. WIELEN2 nachgewiesen haben. 

Die 5. Ausgabe des Schweizer Arzneibuches hat in der dort be
schriebenen Kiihlsalbe das ErdnuB61 teilweise durch Vaselin ersetzt und 
den Wassergehalt erhoht. Man ging von der irrigen Ansicht aus, daB die 
Kiihlwirkung nun intensiver werden wiirde, beobachtete aber das Gegen
teil. Die Dermatologen waren -mit -d"61.' i.\:iih-l:end-ellWirkung -d-ern-euen 
Salbe, die zudem bisweilen reizte, keineswegs zufrieden und haben 
nachgewiesen, daB Vaselin und Lanolin, auf die Raut gebracht, tempera
turerhohend wirken3 (Warmestauung). Diesen Gesetzen folgt das vaselin
haltige Ungt. refrigerans des 5. Schweizer Arzneibuches. In seiner Vor
scbrift werden auch Wachs und Walrat, Bestandteile der Salbe del' 
4. Ausgabe, durch Cetylalkohol el'setzt. Der Wassel'gehalt stieg von 20 
auf 46 %. Die pharmazeutisch hervorragend aussehende Salbe, die nicbt 
mehr ranzig wird, viel homogenel' ist und kleinere Wasserteilchen zeigt, 
entsprach, da sie eine echte und nicht mehl' eine auf del' Raut zerfallende 
Pseudoemulsion dal'stellt, klinisch den Anforderungen nicht, so daB die 
Autoren eine neue Kiihlsalbe vorschlugen, die wieder vaselin- und 
cetylalkoholfrei ist. 

Nicht umsonst entbalten die Kiihlsalben der meisten Pharmakopoen 
Wachs, Walrat und 01 als Salbengrundlage und besitzen nur einen 
Wassergehalt von 19-30 %. Man bedient sich mit Absicht scnwacherer 
Emulgatol'en, die auf del' Raut schon vel'sagen und die Salben aus
einanderfallen lassen, und nicht z. B. des Wollfettes, das viel schonere 
Emulsionen liefert, aber die E mulsiollen auch nicht zerfallell laBt. 

Auch andere Stimmen wenden sich gegen die Vorschrift des Schweizer 
Arzneibuches. WEINREICH4 meint, daB nur Wachssalben Coldcremes 

1 RYBAK: Ceska Dermat. n, 201, 234, 304 (1921). 
2 KANNEGIESSER U. V. D. WIELEN: Pharmaceut. Weekbl. 68, 1165 (1931). 
3 LUTZ u. HAENEL: zit. Zbl. Hautkrkh. 54, 198ff. (1937). 
4 WEINREICH: Schweiz. Apoth.-Ztg 1936, 49. 
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seien. Eine mit P. C. signierte Arbeit erwahnt, dal3 die Salben mit ver
seifbaren Fetten eine weit bessere Durchlassigkeit ffir Wasser und Salz
ltisungen zeigen als die Kohlenwasserstoffe. Diese fehlende Durchlassig
keit bedingt nach ihm den schlecht en Kuhleffekt. Sie bringt folgendes 
Rezept in Vorschlag: 

Rp. Alcohol cetyl. 0,5 
Acid. boric. 3,0 
01. arachidis 10,0 
Aqua dest. 25,0 
01. Rosae gtt. I 
01. Arach. hydrogenat. ad 100,0. 

WEINREICH hingegen bevorzugt folgende Verschreibung: 
Rp. Cera alba 100,0 

Cetaceum 100,0 
01. Arachidis 550,0 
Aqua dest. fervid. 250,0 
Cetylalkohol (evt1. Cholesterin) 5,0 
01. Rosae gtt. XX. 

WEINREICH und P. C. haben beide recht und unrecht. Die Vorschrift 
der Helvet.5 ergibt keine Kuhlsalbe, doch beruht die Kuhlwirkung 
weder auf der Durchlassigkeit der Fette fur Wasser noch ausschliel3lich 
auf Wachswirkung, der auch WINTER den Kuhleffekt zuschreibt. Es 
mussen vielmehr Ol-in-Wasser- oder unstabile Wasser-in-OI-Emulsionen 
hergestellt werden, um Kiihlwirkung zu verursachen. Man kann zwar 
wie KERNl das offizinelle Ungt. leniens durch Zusatz von 2,5% Oxy
cholesterin stabilisieren und erhalt damit eine jeden Apotheker aul3er
ordentlich befriedigende augenscheinliche Verbesserung der Salben, aber 
durch den Zusatz wird die unstabile Emulsion zur stabilen; sie kiihlt 
nicht mehr. Wir konnten dies in eigenen Versuchenan 10 Personen fest
stellen. Nachdem wir ein Ungt. leniens DAB 6 und ein solches nach dem 
KERNS chen Rezept hergestellt und den Versuchspersonen eingerieben 
hatten, gaben aIle ubereinstimmend an, dal3 nur das DAB 6-Praparat 
kiihle. Bei der Herstellung derartiger Rezepte mul3 deshalb der Derma
tologe mitarbeiten. 

Meist sind also die Kiihlsalben un stabile Wasser-in-Ol-Emulsionen. 
Der OI-in-Wasser-Typus ist in dem von HERXHEIMER2 empfohlenen 
Macremal vertreten, einer Stearatcreme mit Cetaceumzusatz und 85 % 
Wasser. Die besondere Eigenart der durch die Definition "Kiihlsalben" 
zusammengefal3ten Praparate ist nicht nur auf den Wassergehalt allein 
zuruckzufiihren, sondern auch auf die besonderen Eigensehaften des Ge
samtkomplexes. Wenn wir aus Paraffinum liquid.- und Cetylalkohol
salbe nach der Vorschrift der Schweiz. Apoth.-Ztg3 eine angeblich fur 
den Handverkauf geeignete Kiihlsalbe zusammenstellen, so erhalten 
wir ein gut aussehendes, paraffinhaltiges, hautpflegendes Produkt, aber 
sieher keine Kiihlsalbe im Sinne des Dermatologen. 

Ob eine solche Salbe kiihlt oder nicht, mul3 jedenfalls vor Empfehlung 
eines Rezeptes festgestellt werden. Hierzu sind Versuche an einer Reihe 

1 KERN: Dtsch. Apotheke 1933, 12, 140. 
2 HERXHEIMER: Miinch. med. Wschr. 1932, 47. 
3 Schweiz. Apoth.-Ztg 1934, 35, 459. 
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von verschieden empfindlichen Personen notig; doch ist als Erganzung 
auch der Farbenversueh, der im folgenden geschildert werden solI, 
empfehlenswert. Gerade diese Farbungsversuche zeigen den Unterschied 
zwischen einer echten Ol-in-Wasser- bzw. Wasser-in-OI.Emulsion, wie 
das Ungt. molle, und der Pseudoemulsion Ungt. leniens. In allen Fallen 
wird vor der Rerstellung das Wasser mit gleichen Mengen Methylenblau, 
das Fett mit Sudan III rot gefarbt. Die Salben zeigen schon makro
skopisch ein ganzlich verschiedenes Aussehen. Das Ungt. molle ist blau
violett, die fein verteilte waBrige blaue Phase iibertonte die Rotfarbung 
des Sudanfarbstoffes vollkommen, das Ungt.leniens hingegen ist rot
violett. Die rote Fettphase ist hier imstande, das nicht so fein verteilte 
und deshalb nicht so intensiv farbwirksame Methylenblau im Farbwert 
zurUckzudrangen. Mikroskopisch ist das Ungt. molle eine auBerst feine, 
homogene Emulsion, die Kiihlsalbe hingegen zeigt groBere und kleinere 
Wassertropfchen in kompakter Fettmasse verteilt. Auf der Raut mit 
gleichen Mengen Wasser verrieben, bleibt das Ungt. molle blauviolett 
und ist nicht imstande, sich mit dem zugesetzten waBrigen Medium zu 
vermischen. Die Kiihlsalbe entmischt sich schon beim Auftragen, das 
rote Fett dringt ein, das blaue Wasser tritt an die Oberflache, mischt 
sich mit dem Zusatz und flieBt ab. In der Endwirkung ist das Ungt. 
leniens in seiner Fettwirkung, da die wasserige Phase verschwindet und 
nicht mit eindringt, betonter; es farbt die Raut in dem vorstehenden 
Versuch rot, das Ungt. molle hingegen ist weder Fett noch Wasser, son
dern ein Komplex beider Bestandteile, eine stabile Emulsion, ebenso der 
Ol-in-Wasser-Typ, der die Raut durch das Wasser farbt; sie ist blau, 
farbt blau und ist mit Wasser sofort verdiinnbar; sie ist in ihrer Wirkung 
"wasserbetont" . 

Dieser Versuch mit den gefarbten Phasen kann bei der Rerstellung 
jeder Kiihlsalbe zur Kontrolle mit kleinen Mengen angestellt werden. 
Farbt das Methylenblau ahnlich wie bei Ol-in-Wasser-Emulsionen das 
zugesetzte farbstofffreie Wasser auf der Raut leicht, so handelt es sich 
um eine unstabile Emulsion, um eine Kiihlsalbe, zumal dann, wenn die 
Raut durch das Fett rotgefarbt wird; bleibt aber die Salbe blauviolett 
und gibt nichts yom Methylenblau an das Wasser ab und farbt auch die 
Raut nicht rot, so handelt es sich um eine echte Emulsion yom Typ 
Ungt. molle. Die rein blaue Farbe laBt auf eine Ol-in-Wasser-Emulsion 
schlieBen. 

Der Farbversuch zeigt auch die geringe Raltbarkeit des echten 
Ungt.leniens. Nach 3 Monaten war die bei Zimmertemperatur gelagerte 
Salbe nicht nur ranzig, sondern auch groBenteils entmischt, so daB 
auch dieses Praparat nach Moglichkeit frisch bereitet werden oder nicht 
langer als 1 Monat lagern sollte. 

Die Ranziditat allein ware noch bekampfbar, denn STIeHl zeigt, daB 
die Ranziditatsprodukte aus der Salbe und den Rohstoffen mit heiBem 
Wasser ausgezogen werden konnen. Die Zerfallsneigung ist aber ohne 
Anderung im Gefiige nicht aufzuheben. 

1 STICH: Siidd. Apoth.-Ztg 81, 55-56 (1941). 



126 Kiihlsalben. 

Die Frage: "Wie erklart sich nun die Kiihlwirkung 1" ist endgiiltig 
noch nicht beantwortet. Wir wissen, daB nur gewisse Emulsionen Kiihl
salben sind, die naheren Umstande sind aber noch nicht besprochen. 

Die Kiihlwirkung solI darauf zuriickzufiihren sein, daB das Wasser 
bei seiner Verdunstung die Raut abkiihlt. Doch fand schon Ruppl, 
daB diese Theorie recht unwahrscheinlich sei, denn die Verdunstungs
geschwindigkeit der, wie er annimmt, auf der Raut noch fettumhiillten 
Wassertropfchen sei viel zu gering, um eine merkliche Temperatur
erniedrigung zu erzielen. Er halt es trotz der irrigen Ansicht iiber das 
Verhalten der Salbe auf der Raut mit Recht fiir wahrscheinlicher, daB 
diese geschmeidigen Wassersalben die notige Befeuchtung, die dann als 
kiihlend und lindernd empfunden wird, vermitteln. Er stellt deshalb 
solche Wassersalben mit Cetylalkohol, Vaselin und Paraffinum liquid. 
her und scheint mit diesen Praparaten bei richtiger Verarbeitung giin
stige Wirkung im Sinne der Entspannung, wenn auch nicht der Kiihlung, 
erzielt zu haben. 

MONCORPS und seine Schule, vor allem sein Doktorand RERFELD2, 
haben sich mit der Frage der Kiihlwirkung eingehend beschaftigt. Sie 
stellten fest, daB die sog. Kiihlsalben vom Leniens-Typ praktisch so gut 
wie iiberhaupt nicht kiihlen. Die Kiihlwirkung der Trockenpinselungen 
ist weitaus intensiver. Die Versuche, die am Modell und am Menschen 
angestellt wurden, geben eine neue Erklarung fiir die Wirkung der Kiihl
salben, namlich die, daB die Salben, in die Raut eingedrungen, Wasser 
abgeben. Dieses Wasser kann durch den lang andauernden Kontakt 
auf der Raut oberflachlich eine Quellung bewirken, so daB die im 
waBrigen Medium ge16sten Medikamente besser eindringen und resor
biert werden konnen. Jedenfalls steht fest, daB die so erstrebte und 
oft betonte Kiihlwirkung ganz unwesentlich ist. Zwar tritt das Wasser 
in Aktion, aber nicht seine Verdunstungskalte allein verursacht die 
Kiihlung, sondern auch die Quellung, die RERFELD anfiihrt, und die 
Entspannung der Raut durch die Emulsion, die Rupp betont. Es scheint 
weiterhin unserer Meinung nach Tatsache zu sein, daB die zu beob
achtende Kiihlwirkung nicht so sehr durch die Verdunstung, als viel
mehr durch den Warmeentzug, durch das ausgetretene Wasser, das als 
besserer Warmeleiter der umgebenden Raut Calorien schneller entzieht 
als Fette oder stabile Emulsionen, verursacht wird. Denn die Kiihlung 
ist im ersten Augenblick am intensivsten und nimmt schnell ab, wo
gegen die Verdunstungskiihlung langer anhalt en miiBte. 

Bisher wurde nur von Kiihlsalben, die an sich auch Medikamenten
trager sein konnen, gesprochen. Es versteht sich von selbst, daB der Zu
satz von kiihlenden Medikamenten eine Kiihlwirkung entfaltet. Die 
von ZUMBUSCH und von SCHEFFER angegebenen Essigsaure Tonerde 
enthaltende Salben geben deshalb einen gewissen Kiihleffekt, obwohl 
sie als stabile Emulsionen dies nicht erwarten lieBen. Ebenso "kiihlen" 
Mentholsalben auch dann, wenn sie gar kein Wasser enthalten. Kiihlend 
wirken also vor allem Ol-in-Wasser-Emulsionen, bei denen das Wasser 

1 Rupp: Pharmaz. Ztg 1934, 114l. 
2 HERFELD: Diss. Miinchen 1938. 
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an die Raut herantreten kann. Ein Beispiel dafiir ist auch die Paste 
refrigerans RF, die aus Leinol und Kalkwasser, Kreide und Zinkoxyd 
besteht. 

Zusammen!assend ist festzusteHen, daB stabile Wasser-in-Ol-Emul
sionen keine Kiihlsalben darsteHen. Kiihlsalben sind Ol-in-Wasser- oder 
unstabile Wasser-in-Ol-Emulsionen, ihre Kiihlwirkung - temperatur
maBig gesehen - ist gering, sie entspannen aber die Raut. Als bessere 
WarmeleitElr, wie Fette oder Wasser-in-Ol-Emulsionen, erzeugen sie, 
aufgestrichen, eine kurze Zeit dauerndes Kiihlegefiihl, indem sie der Um
gebung Calorien entziehen. 

Wie der Versuch mit den gefarbten Kiihlsalben zeigt, ist zwischen 
der Wasser-in-Ol-Emulsion, die insbesondere in der Kosmetik oft als 
Cold Cream bezeichnet wird, und den Pseudoemulsionen vom Typ 
des Ungt.leniens ein grundlegender Unterschied. Die ersteren sind 
"tettbetont", die Raut wird vom fettlOslichen Farbstoff gefarbt, die 
letzteren sind "wasserbetont". Rier wirkt vor aHem die wasserige Phase. 
Sie haben also in der Dermatologie verschiedene Wirkung und nicht 
denselben Anwendungszweck. 

Kiihlsalben nach Art des Ungt.leniens und die Ol-in-Wasser-Emul
sionen mussen konserviert und fur arzneiliche Zwecke am best en frisch 
bereitet werden. Will man eine Kiihlsalbe vo;m Charakter des Ungt. 
leniens, so empfiehlt sich ein dem Pharmakopoepraparat ahnliches 
Produkt, wie z. B. 

Cera alba 7,0 
Cetaceum 8,0 
01. Arachidis 60,0 
Aqua dest. 25,0, 

also das Arzneibuchpraparat, in dem das verderbliche und teure Mandel-
01 durch ErdnuBol ersetzt ist. Ein ahnliches Praparat schreibt das letzte 
jugoslawische Arzneibuch vor, es ersetzt das Mandelol durch Sesamol. 
Durch die Zugabe guter Emulgatoren, wie Cholesterin (KERN), oder 
Stabilisatoren, wie Cetylalkohol (BRANDRu-pl), erhalten wir schonere 
Emulsionen; die Salbe verliert aber die Eigenschaften, die wir in einer 
"Kuhlsalbe" suchen. Geruchstoffe soHen bei medikamentosen Salben 
fortbleiben. 

II. Salben als Medikamententrliger. 
Wir kommen zu den Salben, insbesondere zu den fetthaltigen, die 

als Medikamententrager den kranken Korper beeinflussensollen und 
vor aHem im chronischen Stadium indiziert sind, wogegen fettfreie 
Mittel oder Zinkole zur Behandlung akuter Falle besser am Platze sind. 
Ihre Vielzahl und die verschiedenen Eigenschaften der eingearbeiteten 
Arzneimittel verlangen nach einer Einteilung, die wir nach den ver
schiedensten Arten vornehmen konnen. Wir sind imstande, die Indika
tionen als leitende Gesichtspunkte zu nehmen und aHe Ekzemsalben 
zusammen zu besprechen, dann die Atzpasten, die Rheumasalben usw. 

1 BRANDRUP: Dtsch. Apoth.-Ztg 1934, 49. 
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Wir konnen auch die Unterteilung nach der Art der Inhaltsstoffe, ob 
sie organisch oder anorganisch sind, durchfiihren. Die iibersichtlichste 
Einordnung ist die in: 

1. Salben, die vorwiegend durch die gesunde Haut hindurch Medika
mente abgeben sollen, wie Salicylsalben, Salben mit atherischen Olen, 
Salben mit metallischem Quecksilber, Jodsalben, Hormon- und Vitamin
salben bei inneren Indikationen, Bienengiftsalben und Salben mit Haut
reizstoffen. Also Diffusion! Resorption! 

2. Salben zur Behandlung der kranken Haut und von Wunden, wie 
Borsalben, Pyrogallus- und ,8-Naphtholsalben, Teersalben, Ichthyol
salben, Metallsalzsalben, Lebertransalben, Zucker- und Honigsalben, 
anasthesierende Salben. Penetration! 

Dazu kommt noch die Einteilung in wasserlosliche, oll6sliche bzw. 
unlosliche Medikamente. Die Synthese beider Einteilungsmoglichkeiten 
wollen wir an Hand der wichtigsten Gruppen besprechen und dann 
daraus die Folgerungen ziehen. 

Zwischen den einzelnen Unterteihmgen bestehen selbstverstandlich 
laufende Ubergange. So sind z. B. die Hormon- und Vitaminsalben bei 
beschadigter Haut genau so oft und vielleicht noch haufiger in Verwen
dung als bei gesunder Haut. Mit diesem Ubergreifen der einzelnen The
men miissen wir uns abfinden, denn auch bei den anderen Einteilungs
versuchen kame derartiges vor, und schlieBlich gibt es kaum ein in 
Salbenform verwendetes Piaparat, das vollkommen unloslich oder in 
beiden Phasen (Wasser und (1) gleich gut loslich ist, das ausschlieBlich 
nur eine Indikation hat, denn auch die Lebertransalben - um nur ein 
Beispiel anzufiihren - dienen sowohl zur Wundbehandlung als auch zur 
Verhiitung von Sonnenbrandschaden. 

Da wir uns zuerst der Resorption der Medikamente widmen, miissen 
wir uns die Ausfiihrungen von PERUTZ im Handbuch der Haut- und 
GeschlechtskrankheitenVf1 S. 137ff. in die Erinnerung zuriickfiihren. 
Er erwahnt darin die alteren Arbeiten von FLEISCHER, SCHWENKEN
BECHER, FILEHNE, KREIDL und ROTHMAN. Er zeigt, wie die Diffusion 
auf den osmotischen Kraften beruht, und betont, daB sie um so schneller 
vor sich geht, je kleiner das zur Resorption angebotene Molekiil ist. Wir 
konnen also die Resorptionsgeschwindigkeit durch die Wahl eines 
groBeren oder kleineren Molekiils bis zu einem gewissen Grad steuern. 

AnschlieBend an die unter der geschilderten Einteilung aufgezahlten 
Salben sollen noch einige Grenzgebiete besprochen werden. Es wird die 
Beeinflussung der therapeutischen Wirksamkeit durch den Schmelz
punkt und die Konsistenz erwahnt werden, ferner die Forderung der 
Resorption durch medikamentose Zusatze, die Salbenherstellung und 
die Aufbewahrung. Es sollen einige besonders seltsame Salben erwahnt 
und zum SchluB nochmals eine Ubersicht gegeben werden. 

Salicylsalben. 
Die Salicylsaure, die in Fetten leichter loslich ist als in kaltem Wasser, 

wird von der Haut resorbiert. Sie gehort zu den am haufigsten in Salben-
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form angewendeten Medikamenten, da ihre Wirkung in 4 Richtungen 
in der Therapie ausgenutzt wird. Denn 

1. steigert der Salicylsaurezusatz die Resorption zugefugter Medika
mente, 

2. die bei 1-2proz. Salben auftretende keratoplastische, bei star
keren Salben keratolytische bzw. in hohen Konzentrationen atzende 
Wirkung ist in der dermatologischen Praxis unentbehrlich, 

3. die interne Salicylsaurewirkung bei der Rheumabehandlung ist 
die Grundlage zahlreicher Rheumasalben, 

4. Salicylsaure wirkt antiparasitar. Ais Desinfiziens wird sie im dies
bezuglichen Kapitel besprochen. 

Mit der Salicylsaure als Gleitschiene fur J odkali, Bromide und 
Chloride beschaftigte sich schon SOKOLOWl . Er stellte fest, daB aIle 
diese Salze aus Lanolin oder Vaselin nur dann resorbiert werden, wenn 
ihnen die Salicylsaure durch ihre keratolytische Wirkung die Haut
schranke durchbricht, eine :Beobachtung, die aIlerdings schon von 
GUNDROW2 bestritten wurde. Denn nach diesem Verfasser wird die 
Salicylsaure zwar resorbiert, sie fOrdert die Resorption anderer Medi
kamente aber nicht. Die heutige Ansicht gibt wieder SOKOLOW recht, 
nicht fUr aIle Mittel aus allen Medien, wohl aber fUr die wasserloslichen 
Medikamente, ferner fur die Behandlung mit Teer, dessen Wirkung 
durch die Saure verstarkt wird (FURST). Auch Salicylsaureester werden 
bei Zusatz von freier Salicylsaure besser resorbiert (MONCORPS3 sowie 
ROJAHN und WIRTH4). 

Den Dermatologen interessiert am meisten die lokale, desinfizierehde 
und keratolytische Wirkung, wobei letztere nach MONCORPS mit der 
ResorptionsgroBe parallel geht. Der Dermatologe wird daher, wenn er 
die keratolytische Wirkung auf die gesunde Haut anstrebt, auch die 
Resorption der Salicylsaure mit in Kauf nehmen mussen. MONCORPS5 

sowie auch CLAUSSEN6 fanden, daB die Salicylsaure aus 5proz. Salben
verbanden Init Vaselin-Zinkpasten nur in geringer Menge resorbiert 
wird. Aus Eucerinemulsionen war die Resorption besser, am besten 
aus Ol-in-Wasser-Emulsionen, da das Wasser das Keratin der Haut zum 
Quellen bringt und so das Eindringen der Salicylsaure erleichtert. Gute 
Resorption erzielt man auch aus Sapo kalinus salicylatus, wie MAY nach
gewiesen hat. Der Grund hierfur liegt wohl in der verstarkten Macera
tion, also in einer Schadigung derHaut durch die Kaliseife, und im 
Verschieben der Haut-PH-Werte ins Alkalische, was im ubrigen als Nach
teil gewertet werden muB. Es handelt sich hier auBerdem um einen 
Sonderfall, der chemisch zu erwarten war und von ROJAHN und WIRTH7 
auch bestatigt wurde, namlich nicht um Salicylsaure - sondern um 
Salicylatresorption, denn die Saure wird durch das Alkali in kurzer Zeit 

1 SOKOLOW: Arch. f. Dermat. 30, 115 (1895); 35, 271 (1896). 
2 GUNDROW: Arch. f. Dermat. 71 (1904). 
3 .Y[ONCORPS: Arch. f. exper. Path. 163, 4 (1931). 
4 ROJAHN u. WIRTH: Arch. f. exper. Path. 175, 1 (1934). 
5 MONCORPS: Arch. f. exper. Path. 141, 152, 155, 163, 175. 
6 CLA"LSSEN: Diss. Munchen 1929. 
7 ROJAHN U. WIRTH: Arch. f. exper. Path. 175, 1 (1934). 

v. Czetsch·I,indcmvald und Schmidt·La·Baume, Salbon I, 2. Auf!. 9 
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in das Salz umgewandelt. Die Salicylate werden aus Ol-in-Wasser
Emulsionen resorbiert (MERZl). Auch mit atherischen Olen kann man 
die Resorption der Salicylsaure verbessern und z. B. aus Lanolin thera
peutisch wirksame Mengen zur Aufsaugung bringen. 

Die Inunktionsversuche von MONCORPS und die unter gleichen Be
dingungen angestellten eigenen Priifungen k6nnen in Form einer gra
phischen Darstellung gezeigt werden (Abb. 10). 

Danach haben die beiden Vaselinsorten unter 1 % des der Salbe 
zugefiigten Salicyls im Ram wiederfinden lassen, Eucerin wasserfrei 

Abb. 10. Graphische Darstellung der Salicylsaure
resorption aus Salben. Hergestellt unter Benutzung 
der Angaben von MONCORl'S. Die Salicylsaure
resorption aUs synthetischem Fett ist in Ver
suchen, die nach der von MONCORl'S angegebenen 

Technik angestellt wurden, ermittelt worden. 

2%, mit Wasser versetzt 5%, 
Fette zwischen 1 und 3 %, fett
haltige Schleime 40 %. Da, wie 
umseitig schon erwiihnt, die Ke
ratolyse mit der Resorption par
allel geht, miiBte nicht nur der 
Internist, der die Resorption der 
Salicylsaure anstrebt, Sibh diese 
Beobachtungen zu eigen machen, 
sondern auch der Dermatologe, 
der Keratolyse erreichen will. 
Eine Salicyl-Vaselin-Salbe miiBte 
danach, um gleiche Wirkung zu 
erzielen, 40mal starker sein als 
eine Ol-in-Wasser-Emulsion aus 
Pflanzenschleim und Fett. Dies 
ist aber in der hier aufgestellten 

Form nur bedingt richtig. Denn bei den dermatologischen Indikationen 
und den dort angewendeten Dosen verwischt sich die Salicylwirkung aus 
dieser oder jener Grundlage mehr oder weniger. Man erhalt nicht die 
Unterschiede, die die verschieden groBe Resorption erwarten laBt. Man 
muB sie aber im Rinblick auf die Resorption kennen, denn die Salicyl
saure ist nicht indifferent und hat neben gelegentlich auftretenden all
ergischen Reaktionen schwere Schadigungen nach der Aufnahme in den 
K6rper, ja. selbst Todesfalle hervorgerufen2,3. 

SCHUBEL4 meint, daB die Salicylsaure mit freiem Cholesterin einen 
Ester bildet, so daB die Resorption herabgedriickt werde, denn die Ester 
penetrieren schwerer durch die Raut als freie Sauren. 

Klinisch ergibt die Beurteilung der Salicylsalbenwirkung keineswegs 
identische Resultate mit der Resorptionsskala von MONCORPS, der schon 
darauf hinwies, daB jede Salbengrundlage beziiglich des Eintritts der 
durch das Salicyl bedingten Keratolyse ihre eigeneKonzentrations
schwelle hat. So tritt nach diesem Autor bei Eucerin c:' aqua und Phy
siol C eine Keratolyse schon bei 0,5-1 proz. Salicylzusatz ein, wahrend 
sie bei Lanolin oder Vaselin erst bei 5proz. Salicylzusatz beginnt und 

1 MERZ: Arch. Pharmaz. 269, 455 (1930). 
2 SANNICANDRO: II Dermosifilogr. 1937, 7. 
3 ZUlItBROIClI: Diss. Frankfurt 1918. 
4 SCHUBEL: Med. Klin. 1943, 17/18. 
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bei Pasta Zinci oder Adeps suill. benzoat. sogar erst bei 15proz. Salicyl
zusatz. Dabei ist hervorzuheben, daB die keratolytische Wirkung de;r 
Salicylsaure auch durch die Verbandtechnik erheblich modifiziert werden 
kann. Eine Keratolyse wird durch wasserdichte Abdeckung verstarkt, 
wenn z. B. aus einer lH-in-Wasser-Emulsion das Wasser als disperse 
Phase nicht abdunsten kann. 

FUr die Praxis muB hervorgehoben werden, daB bei 1-5proz. 
salicylhaltigen Salbengrundlagen, wie Schweinefett odersynthetischem 
Fett, Zinkpaste, Lanolin und Vaselin, eine nennenswerte~ hornhaut
erweichende Wirkung kaum in Erscheinung tritt. 1m Gegensatz zu 
MONcoRPs, der allerdings auch hervorhebt, daB in vitro erhobene Be
funde iiber die Abgabefahigkeit verschiedener Grundlagen ffir Salicyl
saure keine Riickschliisse fiir die Therapie zulassen, sahen wir auch bei 
Salicylemulsionen (Ol-in-Wasser und Wasser-in-Ol) keinen besonderen 
Unterschied zu den obengenannten Grundlagen.· Unsere eigenen klini
schen Versuche erstreckten sich sowohl auf das Studium der keratoly
tischen Wirkung als auch auf antiparasitare und keratoplastische 
Wirkungen, z. B. bei Erythrodermien, Neurodermitis flexurarum, My-
kosen, Ichthyosis u. a. . 

Die keratolytische Wirkung entsprach klinisch nach unseren Erfah
rungen nicht der Resorptionstabelle von MONCORPS und seiner Staffelung 
fUr Salbengrundlagen, die er, hinsichtlich der Resorption von Salicyl 
gemessen, an der Eliminationskurve im Rarn aufstellt. Zwar war bei 
Simultanbehandlung mit 1-5proz. Salicyl in Adeps oder Vaselin das 
Adeps selbst schneller eingedrungen, doch war eine deutliche therapeu
tische Differenz bei diesen Salbengrundlagen nicht zu buchen. Wir sahen 
auch bei IchthyosisfiHlen, die wir simultan mit l-lOproz. Salicylsalben 
(teils Vaselin, teils Wasser-in-Ol-Emulsion) behandelten, nicht den er
warteten Unterschied in der Keratolyse zugunsten der Emulsion. Ais 
Erklarung dafiir darf wohl angenommen werden,. daB die Resorption aus 
der Emulsion so schnell durch die Raut hindurch erfolgt, daB das Salicyl 
in der Epidermis gar nicht zur Wirkung gelangen kann, wahrend es im 
Rarn nachzuweisen ist. 

Von den verschiedenen Salbengrundlagen, die wir klinisch erprobten, 
wurde bei Erythrodermien haufig das synthetische Adeps (Triglycerid) 
als angenehmer empfunden, da es nicht als Decksalbe auf der Raut liegen 
blieb, sondern sich leicht in die Raut einreiben lieB und dadurch die 
Rautspannung verminderte. Wir miissen also streng unterscheiden, 
ob wir die Salicylsauresalbe nur zur Keratolyse, lokal oder allgemein bei 
internen Indikationen anwenden wollen. 1m ersten und letzten FaIle 
werden wir die am besten vertragliche Grundlage nehmen, im zweiten 
aber zweckmaBigerweise eine Ol-in-Wasser-Emulsion in Form einer 
Pflanzenschleimsalbe oder, wenn sonst nichts dagegen spricht, den hier 
die Resorption fordernden impermeablen Verband wahlen. 

Wir miissen auBerdem noch darauf achten, daB, wie SEMMOLA. und 
GARDENGml feststellten, jugendliche Raut, Wunden und haarige Partien 
besser resorbieren als alte und glatte Raut. 

1 SEMMOLA u. GARDENGHI: n Dermosifilogr. 17, 57 (1942). 

9* 
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Salicylsalben konnen bei tJberempfindlichen zu schwersten allergi
schen Intoxikationen fiihren. ECKERT! beschreibt z. B. einen Fall, in 
dem ein 12jahriges Madchen, das wahrend 5 Wochen ohne jede Reak
tion 10 proi. Salicylvaselin vertragen hatte, innerhalb von 24 Stunden 
an einer Salicylsaurevergiftung starb. Er empfiehlt daher. vor der Be
handlung auf Allergiker zu achten. 

Die Salicylsauretherapie ist auBer in Fallen von "Oberempfindlich
keit auch hellte noch bei Rheuma angezeigt2. Unter den zahlreichen 
Industrie- und Apothekenpraparaten, die hierfiir in Frage kommen, 
haben nur wenige Ol-in-Wasser-Emulsionen als Medium. Viel haufiger 
ist Seifenzusatz anzutreffen. 

Zu den Salicylsalben im weiteren Sinne gehOrt wohl auch der Salicyl
talg, ein von alters her iiberliefertes, viel gebrauchtes Requisit zur 
Prophylaxe von wunden FiiBen und FuBschweiB. Eigentlich sollte man 
annehmen, daB es bei diesen beiden Indikationen fehl am Platz~ ist, 
ebenso wie die in der Pharmaz. Z.halle Dtschld 1922, Nr 63, gegen 
HandschweiB empfohlenen Paraffin-Lanolin-Salben mit Salicylzusatz 
und Thymol, die sicher recht unangenehm kleben. Denn wenn man die 
Haut mit Salicylsaure noch keratolysiert, wie dies im Schuh, einem nicht 
sehr durchlassigen Verband, auch bei schwachen Salicyldosen zu er
wart en ist, muB das Wundlaufen doch eigentlich nicht besser, sondern 
schlechter werden. Der FuBschweiB aber kann mit anderen Desinfizien
zien besser geruchlos gemacht und mit Adstringentien intensiver ver
hindert werden. Wir haben dementsprechend versuchsweise Talgstangen 
mit 0,5 % eines olloslichen Desinfiziens hergestellt und diese in einem 
Arbeitsdienstlager priifen lassen. Wider Erwarten befriedigten derartige 
Praparate aber in keiner Weise. Sie waren dem Salicyltalg unterlegen, 
verklebten und wurden abgelehnt. 

Die von THOMANN3 angegebene Salbe der Eidgenossischen Armee 

Sebum 80,0 
Adeps lanae 20,0 
Vaselin 85,0 
Sapo med. 5,0 
Formaldehyd sol. 20,0 
Methyl. salicyl. 1,0 

lieB sich mit Fett und Vaselin gut bereiten und befriedigte die Priifer 
mit und ohne Methylsalicylatzusatz. SaIicylsaure ist also in den Talg
stangen ersetzbar, und zwar sogar durch alkalische Mittel, denen saure 
Verarbeitungen noch vorgezogen werden konnen. 

Unter den vielen Praparaten, die sich der Salicylwirkung zur Rheu
mabekampfung bedienen, sind die meisten nicht mit freier Saure, sondern 
mit deren Derivaten, hauptsachIich Estern, hergestelIt. Diese Ester 
sind olIosHch und verhalten sich dementsprechend wie atherische 
Ole, insbesondere der Methylester, der ja der Hauptbestandteil des 
Wintergriinoles ist. Sie werden in Gegenwart von Wasser oder in-

1 ECKERT: Med. Klin. 1940, 42. 
2 SEEL: Fortschr. Ther. 1935, 8. 
a THOMANN: Schweiz. Apoth.-Ztg 1938, 48. 
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tracellular in freien Sauren aufgespalten (HAUSCHKA1 ). Es seien einige 
erwahnt: 

Doloresumsalbe (Kyffhauser-Laboratorium) enthalt Chloro
form, Salicylsaure-Methylester, Phenylchinolincarbonsaure und atheri
sche Ole. 

Dolorsanbalsam (Opfer mann , KiHn) enthiilt Jod, Menthol, Cam
pher, Methylsalicylat in einer Salbengrundmasse. 

Fissan-Rheuma-Salbe. Wasser-in-Ol-Emulsion mit Salicylsaure. 
Litinsalbe (Pharmacia) enthiilt Salicylsaure, Salicylisoamylester 

und atherische Ole. 
lliesotan (Bayer), Salicylsaure-Methoxymethylester, ist nur in 

wasserfreien Salben, insbesondere Fetten und Olen, haltbar, da es sich 
mit Wasser zersetzt. In Vaselin sind nur 15% lOslich. 

Penatencreme (Riese, Rhandorf), eine Zinksalbe mit Salicylsaure, 
Borsaure, atherischen Olen, Paraffinal und Vaselin sowie Adeps lanae. 

Praservativcremes bestehen aus Kaliseife, Wasser, Vaselin und Zink
oxyd sowie Salicylsaure oder Kresol. GERLACHS Praservativcreme Geh
wohl solI in Vaselin-Lanolin Gerb-, Benzoe- und Salicylsaure, Trioxy
methylen und Zinkoxyd enthalten. 

Rheumasan (Reiss), Salicylseifensalbe etwa: Vaselin flay. 70,0, Sapo 
kalinus 20,0, Terpentinal und Salicylsaure aa 5,0. 

Rheumitrensalbe enthalt Dijodoxychinolin, Schwefel, Salicylsaure
ester des Fenchylalkohols. 

Rheusolex (Med. Produkt) enthalt Methylsalicylat, Seife, Lanolin 
und 20 % Oeynhausener Quellsalz; letzteres soll die Wirkung der Solbader 
unterstiitzen. 

Salhuminsalbe 37 (Bastian, Miinchen) enthiilt laut Angabe "salicy
lierte Humussauren", Zinksalz der salicylierten Humussaure in einer 
fast fettfreien Salbengrundlage, die nach HERRMANN aus Glycerin und 
Kieselsaure zu bestehen scheint2• MONCORPS hat auch freie Salicylsaure 
nachgewiesen. Die Resorption der Salicylsaure war sehr hoch3 . 

Salitcreme (Heyden) enthiilt 17,5% Salicylsaure-Bornylester, 
1,5% Salicylsaure, 5% Capsicum und 1% eines Phthalsaureesters in 
fettfreier Grundlage. 

Salol, Salicylsaurephenylester, wird 5proz. in Salben bei Pruritus, 
Decubitus u. a. verwendet. 

Saltetrajodsalbe (Buer, Kaln) enthiilt Salicylsaure und an Lecithin 
gebundenes Jod. 

Schalkur Eidechse (Karge, Berlin) fiir die FuBpflege ist nach der 
Literatur ein 30proz. Salicylvaselin. 

Rheumella, Rheucomen, Rheumex, Esterdermasan, Salenal sind 
weitere Praparate. 

Zusammenfassung. Die Salicylsaure- bzw. Salicylsaureestersalben 
werden von den Dermatologen auf Grund ihrer lokalen Wirkung und 

1 HAUSCHKA: 1m TRUTTWINschen Handbuch. 
2 HERRMANN: Dtsch. Apoth.-Ztg 1938, 96. 
3 MONCORPS, C.: Arch. f. exper. Path. 163, H.4. - N OTHMANN, M., u. M. WOLFF: 

Klin. Wschr. 1933, 8; vgl. auch M. WOLFF: Inaug.-Diss. Breslau 1932. 
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von den Internisten auf Grund ihrer Fernwirkung in den verschieden
sten Konzentrationen und mit den verschiedensten Grundlagen ver
ordnet. Letztere haben insbesondere fiir die Fernwirkung groBe Bedeu
tung. Denn es gibt Salbengrundlagen, die bei giinstiger Konzentration 
gegeniiber Vaselin die 40fache Menge der zugesetzten Salicylsaure zur 
Resorption bringen. Es sind dies Ol-in-Wasser-Emulsionen. In der Del'
matologie sind die Unterschiede, insbesondere bei niedriger Dosierung 
der Salicylsaure, nicht so wesentlich, wogegen die Rheumasalben in der 
genannten Emulsionsform weitaus am wirksamsten sein werden. Viele 
Rheumasalben, die freie Saure enthalten hatten, zeigten bei einer Ana
lyse des gelagerten Praparates keinen Sauregehalt mehr an. Es bilden 
sich durch Reaktion mit anderen Bestandteilen Salze, Amide oder Ester. 
Auch diese werden resorbiert. Ob die beste Resorption die beste Rheuma
heilwirkung gewahrleistet, steht noch nicht fest. 

Urn schlecht resorbierbare Medikamente, vor aHem wasserlosliche 
Praparate, zur Resorption zu bring en, besitzt die Salicylsaul'e als Gleit
schiene eine, wenn auch nicht zu iiberschatzende Bedeutung. Als Des
infiziens tritt die Salicylsaure insbesondere in Fetten und Kohlenwasser
stoffen als Losungsmittel in den Hintergrund, da ihl' hierfiir ungiinstig 
gelagerter Vel'teilungskoeffizient 01-Wasser einel' intensiven Wirkung 
entgegensteht. Als Konservierungsmittel zersetzlicher Salben kann sie 
dul'ch wil'ksame und weniger resorbierbare Substanzen ersetzt werden. 

Bei der Behandlung groBer Flachen mit leicht abgebenden Salben 
konnen Intoxikationen auftreten. 

Quecksilbersalben. 
Die Quecksilbel'salbe ist eines der altesten Medikamente iiberhaupt. 

Zu ihrel' Herstellung verwendete man schon im Mittelalter Schweinefett 
als Salbengrundlage. 

In der neueren Zeit haben die Bereitungsvorschriften del' vel'schie
denen Ausgaben des Deutschen Arzneibuches dauernd gewechi3elt. Die 
erste Ausgabe gestattete die Verwendung von alter ranzigel' Salbe als 
Emulgator. Da das ranzige Fett abel' Hautreizungen verursachte, ging 
schon die 2. Auflage von diesel' Vorschrift abo Die niichsten Ausgaben 
verbesserten die Konsistenz der Salbe. 

Fiir den Apotheker ist die Hel'stellung der Salbe mit Arbeit und 
Miihe verbunden, da die "AbtOtung", das Emulgieren des MetaHs, nicht 
einfach ist. Es handelt sich ja urn eine Metall-in-Ol-Emulsion, zu deren 
Herstellung Cholesterinester und vielleicht auch fettsaures Hg als 
Emulgatoren dienen miissen. Das Hg wird zuerst mit Hammeltalg ver
rieben; je ranziger dieser ist, urn so mehr Quecksilberseifen bilden sich 
und urn so leichter wil'd die AbtOtung. Dies weiB auch del' Karntner 
Bauer, der ranziges Schweineschmalz zur Herstellung einer Lausesalbe, 
die er selbst bereitet, gebl'aucht (KORDON1). Je ranziger die Grundlage 
ist, urn so leichtel' tritt aber auch Reizung durch die Salbe auf. Mit 

1 KORDON: Bauerliche Arzneimittel im ostmarkischen Alpengebiet. Wien: 
D. Apotheker-Verlag 1941. 
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Vaselin gelingt die Hg-Salbe ohne Emulgator iiberhaupt nichtl. Der 
wichtigere Emulgator ist wahrscheinlich das Adeps lanae, ein Metall-in-
01- un~.Wasser-OI-Emulgator. Die Seife scheint ihm die Emulgierung 
durch Anderung der Oberflachenspannung zu erm6g1ichen. Als Emul
gator tritt sie wenig in Aktion, da sie, wie aIle Schwermetallseifen, kaum 
emulgieren. 

Man hat auf den verschiedensten Wegen versucht, die Emulgierung 
zu erleichtern. Terpentin z. B. wird zugefiigt, da es die Adhasion des 
Quecksilbers an das Fettgemisch erh6ht. Benzin soIl ahnliche Wirkung 
haben. AIle diese Hilfsmittel sind abzulehnen, da sie kein Pharmakop6e
praparat ergeben und zudem die Resorptionsbedingungen grundlegend 
andern k6nnen. Insbesondere ist der Zusatz des Terpentins und der 
anderer atherischer Ole, die DISTELMANN2 vorschlagt, bedenkIich. Man 
wird zwar die erwartete Resorptionssteigerung des Metalles und der 
Seifen feststellen, andert aber durch den Zusatz das Gefiige Salbe, ihre 
Wirkungsart und erhalt unsteuerbare Ergebnisse. ESCHENBRENNER3 

empfiehlt Hefeextrakt zum Emulgieren des Hg. Dadurch ist die M6g
lichkeit gegeben, die Salbe frisch zu bereiten. 30 g Quecksilber werden 
nach der Vorschrift des Autors mit 10 g Extrakt (Zyma) portionsweise 
im M6rser verrieben und dann mit Vaselin auf 100 g aufgefiillt. Eine 
derartige Salbe wird zwar nicht leicht ranzig, auch ist die Bildung fett
sauren Quecksilbers nicht in gleichem MaE zu befiirchten wie bei 100 % 
Fett enthaltender Grundlage, doch ist die Resorption aus einem solchen 
Produkt, das, strenggenommen, dem Arzneibuch nicht entspricht, noch 
unbekannt; eine solche Salbe muE daher dermatologisch noch durch
gearbeitet werden, bevor sie als Ersatz des Arzneibuchpraparates allge
meinen Eingang findet. 

Die neue 5. Auflage des Schweizer Arzneibuches schreibt eine Hg
Salbe nach folgendem Rezept vor: 

Rp. Hydrargyrum cinereum 30,0 
Adeps lanae 20,0 
Vaselinum flay. 40,0 
Aqua dest. 10,0. 

Das Hg ist mit Wollfett unter Zusatz von geniigend Tinctura Benzoes 
aetherea abzut6ten. Dann fiigt man eine Schmelze der iibrigen Bestand
teile zu. Es handelt sich hier um eine Vaselinsalbe, die Wollfett als Emul
gator und Seifenbildner enthalt. TIber die Resorption aus dem Praparat 
fanden sich in der Literatur keine Angaben. Jedenfalls verschwindet 
die Salbengrundlage schnell in der Haut und laEt das Metall, also die 
innere Phase, als grauen Belag oberflachIich zuriick, etwa so wie gefarbte 
Ktihlsalben das Wasser nicht mitnehmen. Der Entwurf fiir die Pharm. 
Austriaca IX enthielt eine Hg-Salbe, die Wollfett, Lecithin und Adeps 
suill. enthalten soUte. 

Es wurde auch die Abt6tung des Quecksilbers mit wasserstoff
superoxydhaltigem Ather emp£ohlen, der Quecksilber in merklichen 

1 BURGESS, GEOFFREY, C.: Pharmac .. J. 132, 352. 
2 DrSTELMANN: Pharmaz. Ztg 1924, 770. 
2 ESCHENBRENNER: Apoth.-Ztg 1932, 28, 429. 
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Quantitaten lost!. Es handelt sich um Versuche, die BURGESS gemacht 
und POETHKE und BAuER2 bestatigt haben.Die Abtotung wird damit 
erklart, daB das H 20 2 geringe Mengen von Quecksilberoxyd bildet, das 
sich mit den Fettsauren zu fettsaurem Quecksilber umsetzt. Oanz sicher 
ist diese Erklarung aber nicht, denn nach V. ARlOl:L3 entsteht in Hg
Salben kein- Oxyd, auch nicht bei H 20 2- und Terpentinzusatz. SYDOW' 
hingegen gelang die Herstellung von Oxydul und Oxyd auBerhalb der 
Salbe. Die Verbindungen wurden eingearbeitet .. Aus ihr bilden sich dann 
fettsaure Salze. Mit Vaselin gelingt die Abtotung nicht, es sei denn, man 
fiigt freie Olsaure hinzu5. Auch Lecithin, Dammarharz und Saponin
zusatze wurden eingearbeitet, doch hat dies nach FUCHS6 keine Vorteile-. 
Die neue 2. Ausgabe der USA.-Pharmakopoe verwendet olsaures Hg 
als Emulgator und als Salbengrundlage 30% Wollfett, 13% Vaselin 
und 5% Wachs. Die Salbe ist 50proz. und wird, um die Mitiorform zu 
gewinnen, mit 2% Wachs und 38 Teilen Vaselin verdiinnt7. 

In der Praxis begegnet man immer wieder den Konzentraten, kon
zentrierten Verreibungen VOn Quecksilber mit einem Fett, die durch Ver
diinnen mit Schweineschmalz zum endgiiltigen Produkt verarbeitet 
werden sollen. Da das Alter derartiger Verreibungen nicht nachpriifbar 
ist und alte Quecksilbersalben und Konzentrate einen viel zu hohen 
Prozentgehalt an' Quecksilberseife aufweisen konnen, sind sie trotz der 
bequemen Verarbeitungsmoglichkeit abzulehnen. Nicht umsonst schrei
ben DANKWORTH und LUG vor8, daB das Ausgangsmaterial fiir die Salbe 
vollkommen frisch sein muB. Allerdings empfehlen sie als Grundlage 
P.araffi:r;lsalbe und lassen auBer acht, daB, wenn sich eine Salbe iiberhaupt 
herstellen laBt, diese nicht dem Arzneibuch entspricht und zu Produkten 
fiihren muB, deren dermatologischer Wert vollig unbekannt ist. 

Nach DANEy9 laBt sich die Verarbeitung durch Zugabe VOn Ghole
sterin und etwas Wasser erleichtern. Zu 479,5 g Adeps benz. gibt man 
0,75 Cholesterin und 15 g Wasser und verreibt damit 500 g Quecksilber 
portionsweise. . 

Uns hat sich folgende Herstellungstechnik, die zudem ein Arznei
buchpraparat ergibt, sehr bewahrt. Das Olivenol-Wollfett-Gemisch 
wird zusammengeschmolzen und im Erkalten, aber noch fliissig, in eine 
Reibschale, in der das abgewogene Hg schon enthalten ist, eingegossen. 
Dann wird sofort emulgiert. Auf diese Weise ist die Herstellung des 
Konzentrates, das dann mit der Fettschmelze verrieben wird, kaum 
schwieriger und langer dauernd als die Emulgierung von W ollfett und 
Wasser. Intoxikationen durch Hg-Dampfe sind bei einer Arbeitstempera-

1 DOTT: Pharmaz. Z.halle Dtschld 61,792 (1920); sowie KREMBS: Diss.Miin-
chen 1927. 

2 POETHKE u. BAUER: Pharmaz. Z.halle Dtschld 76, 533 (1935). 
3 v. ARKEL: Pharm. Weekbl. 1936, 45. 
4 SYDOW: Arch. Pharmaz. 280, 9 (1942). 
5 Schweiz. Apoth.-Ztg 1935, 618. 
6 FUCHS: Arch. Pharmaz. 271, 276 (1933). 
7 HARMS: Dtsch. Apoth.-Ztg 1938, 104, 1578. 
8 DANKWORTH u. LUG: Pharmaz. Ztg 65, 361 (1924). 
9 DANEY: Bull. Trav. Soc. Pharmacie Bordeaux 79, 33 (1941). 
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tur von kaum 40° wohl nicht zu befiirchten; um alles zu tun, kann man 
im Freien emulgieren. 

Die Menge fettsauren Salzes, die sich in der Salbe bei jahrelanger 
Aufbewahrung bilde.t, bleibt nach DIETZEL und SEDELMEIERl klein, 
wenn man dem Arzneibuch, entsprechend die dort vorgeschriebene 
Salbengrundlage verwendet. Nimmt man an deren Stelle aber Wollfett, 
ErdnuB- und Olivenol, so findet man schon nach wenigen Monaten 
groBe Mengen fettsauren Quecksilbers. Es ergeben sich dann wohl auch 
neue therapeutische Effekte, so daB man, wenn die bekannte Queck
silbersalbenwirkung erzielt werden soIl, auch die vorgeschriebene Grund
lage verwenden muB.. 

MENSCHEL2 fand in einer frisch bereiteten Quecksilbersalbe einen 
Hg-Seifengehalt von 0,03%, bei 3 Jahre alten Globuli aber schon 15,7%. 
Ahnliche Zahlen gibt auch SYDOW3 an, er erwahnt auch, daB Belichtung 
und Erwarmung den Gehalt an Hg-Seifen heraufsetzen. Die fettsauren 
Salze sind sehr giftig und reichen in ihrer Toxizitat an Sublimat heran. 
Der Verfasser schlagt daher eine zulassige Hochstgrenze von 0,5% vor 
und gibt Methoden zum Nachweis der Hg-Seifen an. MENSCHEL und 
SYDOW ha ben festgestellt, daB diese seifenhaltigen Salben im Tierversuch 
zu todlicher Vergiftung der Tiere fUhren. Es wird deshalb nicht wunder
nehmen, wenn' bei Wiederkauern, denen die Quecksilbersalbe als 
Mittel gegen Ungeziefer eingerieben wurde, Todesfalle beobachtet 
wurden. Diese Pflanzenfresser sind gegen QuecksilberveI"bindungen 
besonders empfindlich. Die Resorption des fettsauren. Hg bedingt 
Vergiftungserscheinungen, deren Starke nicht yom Metallgehalt, 
sondern yom Metallseifengehalt abhangt. Es ist deshalb abwegig, 
zur Herstellung der Lausesalbe fUr Tiere in der Apotheke ranzige 
Salbenreste zu verwenden, wie dies nach der Dissertation von KREMBS4 
vorkommen solI. 

Mit hydrierten Olen und Fetten kann Quecksilbersalbe bereitet 
werden, doch entspricht ein derartiges Praparat natiirlich nicht dem 
Arzneibuch. Auch mit synthetischem Fett laBt sich, wie wir festgestellt 
haben, eine gut haltbare Salbe herstellen, doch miiBte vor ihrer Emp
fehlung und Vel'wendung erst an einer Klinik die Resorptionslage stu
diert werden. Eine 1 Jahr alte derartige Salbe war unverandert ge
blieben, der Quecksilberseifengehalt hatte nicht zugenommen. Eine 
Schweinefettsalbe hingegen war ranzig, unangenehm riechend geworden, 
und die Hg-Seifen hatten die dreifache Hohe erreicht. 

Um die Unannehmlichkeiten der Quecksilbereinreibungen herab
zusetzen, wurde ferner vorgeschlagen, graue Salbe mit Bolus odeI' 
Talcum durchzukneten. Man erhielt ein Pulver, das mit Wasser zu einem 
Brei verrieben wurde. Dieser Brei hat den Fettcharakter ganzlich ver
loren und wird wie-eineOlfarbe aufgetragen. Nach einem anderen Ver
fahren wurde Quecksilber mit Terpentinol und Bolus verrieben, die 

1 DIETZEL u. SEDELMEIER: Arch. Pharmaz. 1928, Nr 7. 
2 MENSCHEL: Biochem. Z. 137, 193 (1923). 
3 SYDOW: Arch. Pharmaz. 280, 9 (1942). 
4 KRElIffiS: Diss. MUnchen 1927. 
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Mischung mit Wasser versetzt und Tragant zugegebenl und diese 
Mischung jeden 5. Tag mit del' Hand aufgetragen. Das Praparat ist 
in wenigen Minuten getrocknet. Die anfanglich leicht graue Farbe ver
schwand nach 24 Stunden. Del' Uberzug haftete 3 Tage und fiel dann abo 
Die Darreichung ist reinlich, welche Wirkung sie abel' hatte, ist nicht 
gesagt. Mercuriol war ein Hg-Puder, del' in Sackchen auf dem Korper 
getragen wurde und den Hg-Dampf zur Wirkung brachte. Mercutin, 
ein Pulver, das 50% Hg-Metall enthalt, wird von RANZENHOFER2 

empfohlen. Damit es bessel' haftet, kann man mit B0rsalbe grundieren. 
Hg-Resorbin ist eine exakt dosierbare Hg-Verreibung in Resorbin 
(siehe S. 39), das in diesel' Form noch im Handelist. G. P. UNNA3 hat sich 
fUr 33 % Hg enthaltende iiberfettete Seifensalben sehr eingesetzt. Die 
Sapo cinereu8 Unna solIte die alte Hg-Salbe ersetzen. Sie ist abel' wieder 
verges sen worden. Auch das.mit Hg versetzte, von KrnsTEN4 eingefiihrte 
MOLLIN, das ohne Zusatz als Massagemittel, sonst als Salbengrundlage 
empfohlen wurde, hat seinen Urheber nicht iiberlebt, es bereicherteden 
Arzneischatz nicht. Wieder andere Vorschlage, die auf 1870 und 1883 
zuriickgehen, haben mit Hg-Salben impragnierte Tiicher zur Therapie 
herangezogen (MERCULINT). 

Uber die Resorption des Quecksilhers aus der Salbe bestehen noch 
heute verschiedene Ansichten, und zwar die einen dahingehend, daB 
die Heilkraft des Quecksilbers hei der Schmierkur auf dem Quecksilber
dampf beruht, der durch die K6rperwarme erzeugt wird und insbesondere 
durch die Atemwege zur Resorption gelangt. Tatsachlich wird Queck
silber aus der grauen Salbe in nennenswerter Menge verdampft, und 
zwar nach RENK aus 3000 qcm bestrichener Hautflache in 1 Stunde 
bei 35° 8-18 mg 5. SoUte also die oben skizzierteAnsicht zu Recht be
stehen; so ware die Einverleibung des Hg nach WELANDER6 durch Auf
streichen auf die Haut an Stelle des Einreibens zweckmaBiger, ferner 
die Anwendung von Sackchen, die, innen mit Quecksilbersalbe be
strichen, an der Brust oder am Riicken des Kranken befestigt werden. 
Man konnte auch von der Verwendung der Salbe iiberhaupt Abstand 
nehmen und geringste Mengen Quecksilberdampfe inhalieren lassen. 
Das Verfahren wurde von ENGELBERTH7 empfohlen, er hat jedesmal 0,18 
bis 0,22 g einat.men lassen. 

Es war von Interesse zu priifen, inwieweit die Quecksilbersalben in 
der Lage sind, Quecksilberdampf in die Umgebung abzugeben und ob die 
verschiedenen Salbengrundlagen auf die Intensitat dieser Dampfabgabe 
einen Einflu.3 hatten. Hierzu wurden 4 Hg-Praparate (30proz.) bereitet, 
das 1. mit Vaselin, das 2. mit synthetischen 'Glyceriden, das 3. mit La
nettewachs und das 4. war eine Verarbeitung mit Bolus. Bei den ersten 
heiden war Wollfett der Emulgator, bei der Lanettewachssalbe Lanette-

1 Pharmaz. Z.halle Dtschld 63, 26 (1922). 
2 RANZENHOFER: Wien. med. Wschr. 1929, 43. 
3 UNNA, G. P.: Mschr. f. prakt. Dermat. 5, 348 (1886); 26, 93 (1898). 
4 KIRSTEN: Mschr. f. prakt. Dermat. 5, 337 (1886). 
5 RENK: zit. in Dermat. Wschr. 1894, 459. 
6 WELANDER: Arch. f. Dermat. 1893. 
7 ENGEL~ERTH: Ugeskrift for Laeger 1923, 717. 
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wachs und W ollfett und bei der 4. war ein W ollfettkonzentrat mit dem 
Bolus zu cinem Pulver verrieben worden. 

AIle 4 Praparate wurden nun in luftdichten GefaBen mehrere Tage 
verwahrt. Dariiber bing in einem Mullsackchen 1 g Jod, das allmahlich 
verdampfte und sich mit dem Hg-Dampf als rotes Quecksilberjodid an 
den weiBen Wandungen der AufbewahrungsgefaBe niederschlug. Inter
essanterweise war die Intensitat der Rotfarbung bei allen 4 Prapa
raten nahezu gleichstark. Es kannte sein, daB die Bolusverreibung etwas 
mehr Jodquecksilber gebildet hatte, denn das graue Pulver war auf der 
Oberflache gelb geworden. Ihm diirfte in Intensltat der Farbung die 
Lanettewachssalbe gefolgt sein. 

Del' Versuch, wenn er auch nur orientierenden Charakter tragt, zeigt, 
daB aIle Praparate der gepriiften Typen Quecksilber in Dampfform 
zur Ausscheidung bringen. Wenn auch auf der Raut vielleicht noch 
andere Komponenten mitwirken, so daB man den Versuch nicht iiber
tragen kann, so zeigt er doch, daB beim Lagel'll ganz wesentliche 
Mengen von Quecksilber in Dampfform entweichen. Man wird dies be
riicksichtigen miissen und schon deshalb die Lagerung der Hg-Salben 
und -Verreibungen nicht allzulange ausdehnen und dampfdichte Ge
faBe verwenden. 

Nach del' Ansicht von BARENSPRUNG1 hangt die Wirksamkeit der 
Quecksilbersalbe von ihrem Oxydulgehalt abo Das Oxydul soll von den 
Rautsekreten gelast werden und in diesel' laslichen Form :i;ur Resorption 
gelangen. Andere Autoren glauben, daB nur das fettsaure Quecksilber 
vom Karpel' resorbiert werde, doch diirfte diese Theorie nach KREMBS 
(s. oben) wenig Wahrscheinlichkeit besitzen, da zwischen alten, stark 
quecksilberseifenhaltigen und frischen Salben kein therapeutischer 
Unterschied bestehen soll. 

Es diirfte sowohl fettsaures als auch metallisches Quecksilber resor
biert werden, und zwar scheint letzteres insbesondere entlang del' Aus
fiihrungsgange del' Talgdriisen in das Innere des Karpel's hineinzudiffun
dieren. Den exakten Nachweis del' Hg-Resorption durch die Raut hat 
BURGI2 erbracht. Er konnte 19 Stunden nach del' Salbeneinreibung Hg 
im Ral'll nachweisen. AuffaIlend ist hier das groBe Intervall von 19 Stun
den. Es ist dies wohl die Zeit, die del' Karpel' braucht, urn aus dem an
gebotenen Metall und del' Fettverbindung resorbierbare Salze zu machen 
und auszuscheiden. 

In diesem Zusammenhang interessieren die Arbeiten von WILD 
und Ivy ROBERTS3, die zunachst feststellen, daB vom in die Raut ein
geriebenen Lanolin 28 %, vom Schweinefett 18 % und von Paraffinen 
12 % "resorbiert" wiirden. Aus Lanolinsalbe wurde 2,7 % Hg resorbiert, 
aus Schweinefett 4,7% und aus Paraffinsalbe 2,5%. In del' Gesamt
wirkung war also das nicht so wie Lanolin eindringende Schweinefett 
doch weitaus die wirksamste Salbengrundlage. 

1 BARENSPRUNG: Arch. f. Dermat. 56, 1 (1901). 
2 BURGI: Wien. klin. Wschr. 1936, 51, ]545. 
3 \VILD U. Ivy ROBERTS: Brit. med. J. 1926, 3416. 
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FUCHS l hat aIle Moglichkeiten, Hg in Salben zu verarbeiten, durch
gepriift. Gute Resultate zeigte nach HOLDERMANN2 gefalltes Hg, das 
homogen in sehr feiner Verteilung in del' Salbe erhalten blieb. Er schreibt 
dem feinst verteilten Metall die beste Wirkung zu, doch muB bedacht 
werden, daB ein Tell del' Wirkung doch dem Metalldampf zukommt und 
daB diesel' von del' Verteilung wohl nicht proportional abhangig ist. Eine 
Salbe, die dem Arzneibuch entspricht, diirfte wohl geniigen und Anord
nungen iiber diese Vorschrift hinaus nicht notig sein. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daB die Herstellung del' Quecksilber
salben,· insbesondere die Emulgierung, unbedingt nach del' Arzneibuch
vorschrift zu erfolgen hat. Die Salben sollen aus vollkommen einwand
freiem Ausgangsmaterial bereitet werden. Dem fettsauren Quecksilber, 
das als lipoidloslicher Korper leicht resorbiert wird, kommt ein wesent
licher Teil del' Wirkung zu. Es wird eines Versuches wert sein, an Stelle 
del' bisherigen nichtsteuerbaren Salben ein exakt eingestelltes Praparat 
aus· fettsaurem Quecksilber herzustellen und statt del' ranzig werdenden 
bisherigen Salbengrundlage ein gehartetes 01 odeI' ein synthetisches Fett, 
das diesen Nachteil nicht odeI' kaum aufweist, zu verwenden. 

Del' Aufbewahrung del' nach dem Arzneibuch hergestellten Sa.Ibe ist 
groBte Bedeutung beizulegen. KREMBS schlagt hierfiir braune Glas
biichsen VOl', da glasierte Porzellantopfe wegen ihrer Porositat ab
zulehnen sind. Die oft beobachteten Reizerscheinungen auf del' intakten 
Haut sind auf die Gegenwart von Aldehyden (Aldehydranzigkeit) 
zuriickzufiihren, ein Umstand, del' bei del' Wahl del' Salbengrundlage 
flk ein kommendes Arzneibuch noch besonders beriicksichtigt werden 
muB. Am besten wird wohl die Frischherstellung del' nicht allzuoft 
gebrauchten Sa.Ibe sein, denn alte Praparate zersetzen sich und werden 
durch Oxydgehalt unter Umstanden sogar gelb. 

Inwieweit die Verwendung del' Quecksilbersalbe bei Lues noch Be
rechtigl.lng hat, ist hier nicht Zl.l entscheiden. Die Beobachtl.lng von 
LOPEZ DE HAR03 konnte zur Skepsis verleiten, da nach ihm die mit 
Ql.lecksilber geradezu saturierten Arbeiter del' Bergwerke in Almaden, 
sofern sie Syphilitiker sind, zwar keine Hal.lterscheinungen zeigen, wohl 
abel' an Neurolues leiden. 

Bei anderen Indikationen besitzt die Salbe noch Interesse; es sei 
nul' die Verwendung del' gral.len Salbe bei Panaritien, Fl.lrunkeln, Ab
scessen in Erinnerung gebracht. Die Salbe wird nach WIETFELD4, 
SCHMIDT5 1.1ndZEPLIN6 Dei diesen Indikationen eingerieben oder, wo dies 
nicht moglich ist, dick ·al.lfgestrichen. 

Erwahnt sei noch, daB es eine Ql.lecksilbersalbe in 50proz. Form 
als Ungt. fortior gibt, und daB die 2: 5 verdiinnte offizinelle Salbe als 
Ungeziefermittel verwendet wird. 

1 FUCHS: Arch. Pharmaz. 271, 276 (1933). 
2 HOLDERMA.NN: Pharmaz. Ztg 74, 1097, 1274 (1929). 
3 LOPEZ DE HARD: Wien. med. Wschr. 1936, 15. 
4 WIETFELD: Miinch. med. Wschr. 1933, 8, 288; ferner 1934, 33, 128l. 
& SC1IlI1IDT: Miinch. med. Wschr. 1934, 13, 472. 
6 ZEPLIN: Miinch. med. Wschr. 1926, 42. 
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P. G. UNNA hat graue Salbe mit 5-10proz. arseniger Saure ver
arbeitet und berichtet, daB diese Mischung bei multiplen Warzen auf
getragen und mit einem Pflaster bedeckt oder in Form der Guttaplaste 
giinstig wirkt (E. UNNA1). 

Weitere Metallsalben. 
Neben Rg-Salben hat die homoopathische Schule auch Gold., Eisen-, 

Kupfer-, Uran- und Antimonsalben angewandt. BAUER2 lieB die mit 
Vaselin bereiteten Praparate auf die Raut, die den erkrankten Partien 
am nachsten lag, aufstreichen und hat trotz dieser naiven Anwendungs
art bei Blasen-, Leber-, Nieren- und Gallenleiden von Erfolgen berichtet. 
Die Salben waren l-1Oproz., nur die Goldsalben enthielten geringere 
Mengen, namlich Verreibungen von D5- w 

Ein neues Praparat, das Hg und kolloides Silber enthalt (oder das 
Amalgam), ist die Infectin-Furunkelsalbe der Fa. Opfermann. 

Jodsalben. 
Man kann die Salben, in die Jod als wirksames Medikament inkorpo

riert wird, in Praparate mit 1. elementarem Jod, 2. anorganischen Jod
salzen, 3.organischem Jod einteilen. 

Jod (elementar). Die erste Kategorie ist in Deutschland nur in Form 
der J od-J odkalisalbe bekannt; sie wird mit Adeps suill. bereitet 
und enthalt 5 Teile Jod, 25 Teile KJ auf 200 Teile Fett, in USA. 4 Teile 
Jod und 4 Teile KJ auf 100 Teile Ungt. simplex und Glycerin. In 
Portugal wird ein 5proz. Jodol aus MandelOl bereitet. Andere Arznei
·biicher kennen die 5proz. Jodvaseline, die durch 4-5stiindiges Be
handeln von Vaselin mit Jod bei 50-60° hergestellt wird. 

Das Jodex (Klopfer) enthalt neben Jodkupfer 4% freies Jod in 
einer "Salbengrundlage", J odex fliissig ebenfalls J odkupfer und 4 % J od 
in einem Pflanzenol, also in einem Glycerid. Da das freie Jod vom 
Fett angelagert wird, ist das Analysenergebnis von ROJAHN und Kuu
DITZ3, die im Jodex 75% Vaselin, freies Jod und beinahe 25% jodierte 
Fette fanden, ohne weiteres verstandlich. Auch die Losung von 5 Teilen 
Jod in 10 Teilen Vasoliment, die in 85 Teilen Vaselin verarbeitet wird, 
hat sich nach W. ZIMMERMANN (Privatmitteilung) gut bewahrt. 

Uber die Resorptionsunterschiede aus den einzelnen Medien finden 
sich in der Literatur nur die Angaben von BLISS4. Er fand, daB Jod nach 
der Aufpinselung KJ-freier Jodtinktur 9 Stunden nach der erstenAppli
kation im Urin nachzuweisen ist. Nach der Jodkalisalbenanwendung 
fand er kein Jod im Urin. Jodsalbe wirkt schneller als Tinktur, waBrige 
SalzlOsungen hingegen lieBen iiberhaupt keine Wirkung erkennen. Da J od 
sowohl in Vaselin als auch in Fetten lOslich ist und schon bei Zimmer-

1 "CNNA, E., in TRUTTWIN: Handbuch der kosrnetischen Chernie, 2. Aufl. 
2 BAUER: J. arner. lnst. Hornoeop. 1940, 9, 434. 
3 ROJAHN u. KLAUDITZ: Dtsch. Apoth.-Ztg 1929, 19. 
4 BLISS: J. arner. pharrnaceut. Assoc. 25, 8, 694 (1936). 
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temperatur einen hohen Dampfdruck besitzt, wird es tatsachlich leicht, 
wenn auch unokonomisch, da es teilweise verdampft oder yom EiweiB 
zurtickgehalten wircl, zur Resorption gelangen und lokale Wirkung ent
faIt en sowie in saurem Milieu der Raut elementare Jod- bzw. Jodtinktur
wirkung besitzen. Bei diesen Jodsalbenl interessiert die Frage, welcher 
Unterschied zwischen 

1. Jod£ett aus Adeps suill. Jodzahl 56 5proz. 
2. Jod£ett aus Adeps synth. < 1 5proz. 
3. Jodvaselin aus Vaselin synth. 5proz. 
4. Jodvaselin aus Vaselin alb. DAB 6 5proz. 

zu beobachten ist. Alle 4 Salben wurden durch Einriihren des gepulver
ten Jods in die warme Grundmasse bei 50-60° hergestellt. Die Salben I, 
2 und 4 waren braun, enthielten das Jod also wohl als Komplexsalz, 
die Salbe 3 war violett. Alle 4 Praparate wurden nun 4 Wochen lang 
bei etwa 30° aufbewahrt . Sie gaben in dieser Zeit das inkorporierte 
Jod infolge seines Dampfdruckes teilweise an die Luft abo Die Intensitat 

1 2 3 4 

Abb. 11 . Dampfdruck des Jods in Salben. Mit Starke nacbgewiesen. 

war aber in allen Fallen verschieden Die Salben 2 und 4 gaben viel Jod ab, 
die Salben lund 3 wenig. Um den Unterschied zu demonstrieren, wur
den alle 4 Salben in flache WaKeglaser umgegossen und erkaltet mit einem 
feuchten starkeimpragnierten Lappen bedeckt. Nach I Stunde war (wie 
Abb. 11 zeigt) die Starke tiber Salbe 2 tiefblau; tiber Salbe 4 heller, 
tiber Salbe 3 kaum und tiber Salbe 1 am wenigsten gefarbt. Nun wurde 
statio der verganglichen Starkereaktion die Farbung eines thallium
hydroxydhaltigen feuchten Lappens im Joddampf herangezogen. Es 
zeigten sich. parallele Ergebnisse. Salbe 2 lieB mit Salbe 4 viel Jod in 
Dampfform entweichen und farbte das Thalliumsalz dunkelbraun, 
Salben lund 3 lieBen nur schwache Gelbfarbung zu. Eine Analyse 
der 4 Salben ergab, daB Nr. 1 von dem zugefiigten Jod nahezu alles 
addiert hatte und nun 4,97% organisch gebundenes Jod enthielt, der 
Fettstoff (Adeps synth.) enthielt davon 2,9%, Salbe 3 noch 0,9% Ge
samtjod und das Vaselin, das vollkommen entfarbt war, nur 0,01 %. 
(Das elementare Jod und das als Ion gebundene wurden vorher durch 
Auswaschen mit Natriumthiosulfatlosung bzw. Wasser entfernt.) Die 
Ergebnisse sind denen von PULLENS2 auBerordentlich ahnlich. Er fand, 
daB eine 4proz. Jod-Schweinefett-Salbe nach 4 Monaten nur mehr 
2,9% freies Jod enthielt. 

1 v. CZETSCH-LINDENWALD, H.: Zbl. Hautkrkh. 1939. 
2 PULLENS: Pharmac. J. 35, 610. 
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Damit konnte festgestellt werden, daB die Salbe 1 das Jod groBten
teils organisch gebunden enthiilt. Die Wirkung des elementaren Jods 
ist von ihr nicht zu erwarten, wohl abel' die del' Jod addierten 
Fettsauren. Das Adeps synth. und das Vaselin DAB 6 geben an 
die Luft und damit wohl auch an die Raut am meisten Jod ab; sie 
werden - frische Zubereitung vorausgesetzt - am meisten Jod
wirkung haben. 

Jodvaselin stellt man durch Losen des gepulverten Jods in Vaselin 
von ca. 50° her. Man iibel'schichtet zweckmaBigerweise das Jod mit Vase
lin und erwarmt dann mit warmem Wasser. Man kann abel' auch das 
Jod in Chloroform losen und die L6sung in Vaselin einarbeiten. Man muB 
dann abel' so lange riihren, bis das Chloroform vertl'ieben ist. 

Jodsalze. An Stelle des Jodvaselins laBt sich natiirlich auch Jod
Jodkalilosung in Ungt. molle odeI' Wollfett einarbeiten, wie dies die 
Reichsformeln-vorschreiben. Erfahrungen dariiber, ob die Wirkung da
durch verbessert odeI' die Raltbarkeit vel'l'ingert wird, liegen nicht VOl'. 
Denn die Beurteilung del' Salben, die Jodkali enthalten, ist auBerordent
lich schwierig. So widersprechend wie sich un sere Wiinsche zu den 
Eigenschaften del' Elektrolyte verhalten, so ungleich sind auch die An
gaben in del' Literatur iiber die Jodkalisalben. Elektrolyte werden doch, 
wie wir wissen, ganz allgemein nicht (POULSSON) odeI' nul' in untel'
schwelligen Spuren resorbiert. Dies ist fUr Jodnatrium von WITHEHOUSE 
und RUGL RAMAGEl und auch fiir Jodkali von FREUND (zitiert nach 
RAPp) nachgewiesen. Wir verlangen abel' trotzdem Resorption und 
konnen KENSUKE MrGAZAKI2 und viele andere bei PERUTZ genannte 
Autoren, wie ROTHMANN, anfiihren, die Aufnahme durch die Raut aus 
Wasser, Lanolin und selbst Vaselin beobachtet haben. BURGI3 wies nach, 
daB derartige Elektrolyte, wie z. B. Jodnatrium, erst aus Konzentra
tionen von mehr als 10 % in die Raut einzudringen beginnen. Du MESNIL4 
stellte fest, daB bei einem Eczema impetiginosum, _bei bloBliegendem 
Corium, also bei geschadigter Raut, durch die Elektrolyte in waBriger 
Losung natiirlich passieren konnen, resorbiertes Jod nachzuweisen ist. 
Rei Psoriasis und IDcus cruris erhielt er wechselnd positive und negative 
Resultate, offenbar weil die Blutversorgung del' kranken Teile in ver
schiedenem Grade gestort war. Bei gesunder Raut abel' konnte er iiber
haupt keine Jodresorption nachweisen. Diese Beobachtungen, die ganz 
im Rahmen des Moglichen und Wahrscheinlichen liegen, decken sich 
jedoch nicht mit den AuBerungen von SPRINZ5, denen zufolge aus 10proz. 
Jodkalisalbe, die mit Eucerin hergestellt war, vielleicht auf Grund del' 
groBen Tiefenwirkung del' leicht emulgierfiihigen Grundlage, das Jod 
schon nach 3 Stunden im Rarn nachgewiesen werden konnte, sofern 
man mindestens 2,5 g Salbe zur Anwendung bringt. Die Ausscheidung 
von Jod soIl 36 Stunden dauern. Aus Vaselin wiederum wird das Jodkali 

1 WITHEHOUSE u. HUGL RAMAGE: Proc. roy. Soc. Lond. B 113, 42-48 (1933). 
2 KENSUKE MIGAZAKI: Jap. J. of Dermat. 1931, 31, 5. 
3 BURGI: Wien. klin. Wschr. 1936, Nr 51. 
4 Du MESNIL: Dtsch. Arch. klin. Med. 50, 101; 51, 527. 
5 SPRINZ: in TRUTTWIN: Handbuch del' kosmetischen Chemie. 
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nach JOSEPH1 iiberhaupt nicht resorbiert. ROTHMANN2 meint, daB das 
Jodkali zwar nicht aus Losungen, wohl aber aus Salben auf dem Wege 
iiber die Talgdriisen zur Resorption gelange. HAUSCHKA.3 ist der Ansicht, 
daB im Jodkali infolge der weitgehenden Dissoziation dieses Salzes auch 
das Jodion zur Wirkung kommt, so daB auch das Jodkali typische Jod
wirkung zeigt. POULSSON erwahnt, daB in Salben durch Wasser und 
Fett H20 2 gebildet werden soll; dadurch entstehe freies Jod, das leicht 
zur Resorption gelangt. 

Neuartige Versuche, die die JOdkaliresorption aus Salben klaren 
sollten, hat MUHLEMANN4 angestellt. Er hat Glascuvetten, die 15 bis 
20 g Salbe aufnahmen, mit Leukoplast gegen die Haut gepreBt und 
schloB aus der Gewichtsdifferenz, die die Cuvette vor und nach der Ver
wendung zeigte, auf die Resorption, die er auf gesunder und kranker 
Haut zu ermitteln slichte. Er konnte nicht· sicher nachweisen, daB die 
Beigabe gelOsten Jodkalis wirksamer ist als die einfache Verreibung des 
festen Salzes mit der Salbengrundlage. Vaselin, Lanolinund Cetylsalbe 
waren als Grundlage wenig geeignet, 01. Arachidis hydrogenat. war 
besser. Kranke Haut nahm mehr Jod auf als gesunde. Die Versuche sind 
sehr schlecht reproduzierbar, wie der Autor meint, weil wahrscheinlich 
die Ernahrung, atmospharische Einfliisse und die Arzneimittelsattigung 
mitspielen. 

Die Ergebnisse befriedigen aber auch sonst nicht voll, denn das Ver
schwinden del' Salbe in den obersten Hautpartien, die einmal naB, ein
mal trocken sind, ist noch lange nicht einer Resorption im engeren Sinne 
gleichzusetzen. Es kann sehr wohl sein, daB ein sehr groBer Teil des Jod
kalis nur in die obersten Hautpartien eindringt und bereits beim nachsten 
Waschen daraus wieder herausgelaugt wird. 

Wir sehen also, daB bei den Jodkalisalben Resorption angestrebt 
wird, abel' keineswegs unumstritten feststeht. 

Nicht nur demArzt, der Jodkalisalben anwendet, begegnen Schwie
rigkeiten, sondern auch dem Apotheker, der sie bereitet. So beklagt 
sich I;lEILER5, daB die Salbe des neuen Schweizer Arzneibuches so viel 
Wasser enthalt, daB die Grenze der Stabilitat erreicht sei. Er empfiehlt 
deshalb, konzentriertere Losungen und mehr 01 zu verwenden. Jodkali
salbe laBt sich mit Vaselin und Ungt. neutrale nach LrnDECK6 nur 
schlecht bereiten. Er schlagt deshalb vor, Bolus alba zuzusetzen. Man 
erhalt dadurch gute Salben, doch muB eingewendet werden, daB es -
abgesehen von den iiberhaupt unzweckmaBigen Grundlagen - in der
artigen Verarbeitungen vollstandig dem Bolus iiberlassen bleibt, wieviel 
er von dem einmal adsorbierten Jodkali an die Raut und durch sie 
hindurch wieder abgibt und zur Wirkung kommen laBt. Solche Kniffe 
erleichtern die Rezeptur, sind aber nicht im Sinne der Therapie. Ein 

1 JOSEPH: Dermat. Wschr. 1934, 40, 1294. 
2 ROTHMANN: zit. durch PERUTZ. 
3 HAuseHKA: in TRUTTWIN: Handbuch der kosmetischen Chemie. 
4 MUHLEMANN: Pharm. acta helvetica 1940, 3. 
6 SEILER: Schweiz. Apoth.-Ztg 1935, Nr 51, 709. 
G LINDECK: Pharmaz. Ztg 1921, 540. 
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weiterer Grund, warum die Jodkalisalbe dem Apotheker Sorgen bereitet, 
ist vor aHem in ihret.: Verfarbung gelegen; sie soU nach der Deutschen 
Apotheker-Zeitung1 auf die manchen Schweinefetten zugesetzten Kon
servierungsmittel zuriickzufiihren sein. Selbst bereitetes frisches Schmalz 
verfarbt sich nicht. Thiosulfatzusatz verhindert die Verfarbung nur zu 
einem gewissen Grade. 

Auch in England haben Versuche von PENMAN2 gezeigt, daB die 
Mengen des freien und gebundenen Jods auBerordentIich schwanken. Er 
schlagt deshalb folgendes Verfahren vor: Man lost das J od in kaltem 
ErdnuBol und wartet dann etwa 2 Monate bis zum Verschwinden der 
braunen Farbe, dann wird weiches Paraffin zugesetzt. Man bekommt 
dann wohl eine Salbe, die fettsaures Jod enthalt. 

FIERo3 hat teilweise hydrierte Ole und Schweineschmalz zu Emul
sionen verarbeitet und auf die Haltbarkeit geachtet. Er stellte fest, daB 
eine mit Sesamol hergestellte Salbe, deren EmuIgator Triathanolamin
stearat'war, am haltbarsten ist, geht aber auf den therapeutischen Wert 
nicht ein. 

Wie sind nun aIle diese widerstreitenden Ansichten iiber die Jodkali
salben auf einen Nenner zu bringen, und wie lautet das Rezept fiir eine 
haltbare, unzersetzt farblos bleibende Jodkalisalbe 1 

Diese letztere Frage ist wesentlich leichter zu beantW'orten, man 
braucht nur, wie oben bemerkt - selbst ausgelassenes Adeps suillus 
zu verwenden, oder man bedient sich noch besser der synthetischen oder 
hydrierten Fette, aus denen bereitete Jodkalisalben, wie Versuche 
zeigten, monatelang schneeweiB bleiben. Die J odkaIisalben aus Vaselin 
(Spanisches Arzneibuch) oder eine Salbe aus 8 Teilen Vaselin und 
2 Teilen Wolliett, die HAGER erwiihnt4, sind hingegen nicht zu emp
fehlen, da - wenn iiberhaupt Jodresorption durch die gesunde Haut 
stattfindet - diese notwendigerweise unterschwellig bleiben muB, wo
gegen bei geschadigter Haut auch diese Salben voll wirksam sein werden. 

Schwieriger ist die Beantwortung der Frage, wieso der eine Autor 
Resorption durch die gesunde Haut nachgewiesen hat, der andere aber 
nicht. Es diirfte sich dieser Zwiespalt durch die verschiedene Herstellung 
der Salben sowie durch die wechselnden Grundlagen und deren Eigen
schaften selbst erklaren. Das Schweinefett mit einer vom DAB 6 zu
gelassenen Jodzahl von 36-66 spaltet additionsfiihiges freies Jod durch 
die Ranziditiitsprodukte abo Dies zeigt die braune Farbung (TSOHIRCH 
und BARBEN5), die mit sinkender Jodzahl stark abnimmt. Das Schweine
fett und wohl auch Wollfett addieren nun durch ihre teilweise ungesiittig
ten Bestandteile immerhin merkliche Mengen des erst abgespaltenen J ods. 
Mit hydriertem Arachisol andererseits konnten Jodkalisalben hergesteIlt 
werden, die noch nach 60 Tagen keine Jodausscheidung zeigten, ein 
Umstand, der iibrigens auch bei synthet,ischen Fetten zutrifft, denn 

1 Dtsch. Apoth.-Ztg 1938, 67, 1018; ebenda 1938, Nr 69. 
2 PENMAN: Quart. J. pharm. 12, 380 (1939). 
3 FIERO: J. amer. pharmaceut. Assoc. 29, 187 (1940). 
4. HAGER: Handbuch der pharmazeutischen Praxis 2, 19 (1930). 
5 TSCHIRCH u. BARBEN: Schweiz. Apoth.-Ztg 1924, 62, 281. 

v. Czetsch-Lindenwald und Schmidt-La Baume, Salben I, 2. Auf!. 10 
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wir konnten auch nach einem Jahr bei einer aus diesen Fetten bereitetea 
Jodkalisalbe keine Jodausscheidung nachweisen. Es ist nun moglich, 
daB das Jodkali in den schonen weiB gebliebenen Salben als anorgani
scher fettunlOslicher Elektrolyt iiberhaupt nicht odeI' unterschwellig 
resorbiert wird, wohl abel' das ol'ganisch gebundene, an die ungesattigten 
Doppelbindungen addierte Jod, das fettloslich durch das Korperfett 
weniger am Eindringen behindert wird. Dies wiirde die wechselnden Er
gebnisse erklaren. Del' eine Autor hat gesattigte bzw. nahezu gesattigte 
odeI' nichtranzige Fette, die kein Jod addierten, verwendet, del' andere 
dagegen nicht. Zur Stiitzung diesel' Ansicht wurden 3 Jodkalisalben mit 
Schweinefett mit Jodzahlen zwischen 50 und 60 und 3 weitere mit 
synthetischen Fetten mit Jodzahlen unter eins 6 Monate lang aufbe
wahrt und dann auf Jodkali und organisch gebundenes Jod untersucht. 
Die Schweineschmalzsalben wiesen 26-52 % J od in organischer Bindung 
auf. Del' Rest war als Jodkali wiederzufinden; die Salben, deren Grund
lage synthetisches Fett war, hatten 100% des Jodkalis als solches be
wahrt. Versuche, nach Einreibung del' letzteren Salben in Mengen von 
1-5 g J od im Ham nachzuweisen, schlugen regelmaBig fehl. Schon VOl' 
55 Jahren suchte man daher die Nachteile del' Jodkalisalben zu kom
pensieren. UNNAI und MIELCK2 haben ihre iiberfettete Kaliseife empfoh
len. Das Produkt war als Ersatz del' DAB-Praparate gedacht, hat sich 
abel' nicht eingefiihrt. 

Auf der gesunden H aut ist nicht das J odkali wirksam, sondern es sind 
die Jodadditionsprodukte der Fettsauren, die in ahnlicher exakt dosier
barer Form, auf anderem Wege bereitet, ja auch im Jodipin vorliegen. 
Die Lage ist ahnlich del' bei den Quecksilbersalben. Dort ist eine ge
wisse Ranziditat notwendig, um iiberhaupt eine Salbe herstellen zu 
konnen. Hier sind ranzige, ungesattigte Fette notig, um Jodwirkung zu 
erzielen.Nur die Doppelbindungen sind imstande, aus den nichtresorbier
baren Elektrolyten resorbierfahige Additionsprodukte zu erzeugen; 
also ist fiir die Jodsalbe wie bisher das Schweinefett odeI' ein anderes 
nicht voll hydriertes Fett als Salbengrundlage notig. Eine gewisse Gelb
farbung stort sichel' weniger als Wirkungslosigkeit. Bei geschadigter 
Raut wird auch das unveranderte Jodkali del' unzersetzten Salbe 
resorbiert. Ranzige Salben sind nicht jedermanns Freude, wir wer
den also nur unzersetzliche Jodkalisalben fUr die geschadigte Haut 
herstellen und bei gesunder Raut ollosliche organische Jodverbindungen 
vorziehen. 

Unter den organischen Jodverbindungen, die in del' Salbentherapie 
eine Rolle spielen, ist das Jothion "Bayer" (Dijodhydroxypropan) als 
Typ zu werten. Es reprasentiert eine Reihe von K6rpern, die, leicht, 
olloslich, gut resorbiert werden, und zwar sowohl von del' gesunden 
als auch von del' epithelberaubten Haut3• Die intakte Haut ist, wie dies 
ja auch bei anderen Medikamenten zutrifft, nicht iiberall gleich durch· 
gangig fUr Jothion. Bei Glatzen, Narbengewebe und Ichthyosis ist die 

1 UNNA, G. P.: Mschr. f. prakt. Dermat. 5, 1886. 
2 MIELCK: Mschr. f. prakt. Dermat. 5, 1886. 
3 RAVASINI u. HIRSCH: Arch. f. Dermat. 1905, 74. 
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Resorption verzogert1. Ob man das'·Jothion fiir sic~ allein verwendet 
oder in Form einer Fettsalbe, istgleichgiiItig. Die Zufiigung von Fett 
verursacht jedenfalls keine wesentliche VerIangsamung der Resorption. 
Als Diffusionsmembran kommt nicht nur die Epidermis in Frage, son
dern auch die Talgdriisen, die nach OPPENHEIM die Fahigkeit zu haben 
scheinen, fett16sliche Substanzen aufzunehmen. 

Die J othionsalben kommen sowohl lokal als desinfizierende Salben 
als auch vor allem bei internen Indikationen, wie beiAsthma, Bronchitis, 
Gelenkentziindungen, Exsudaten und luischen Erkrankungen in Frage. 
Die 1O-25proz. Salbe (am Scrotum 1-2proz.) darf nicht durch feste 
Verbande fixiert sein, da sie sonst die Raut maceriert. Das Jothion 
wird auBerordentlich schnell resorbiert und kann schon 1/2 Stunde nach 
Bestreichen der Raut im Speichel und Rarn nachgewiesen werden. fiber 
die Wahl der Salbengrundlage finden sich in der Literatur keine Anhalts
punkte. 1m Sinne der Resorption sind hier ohne Zweifel aIle Fette 
und Kohlenwasserstoffe geeignet, da aus ihnen die olloslichen Korper 
mit geniigender Geschwindigkeit einwandern. Doch empfiehlt es sich, 
bei Vaselin und Paraffinsalbe als Grundlage, um eine Verschmierung 
der Hautporen zu verhindern, die betreffenden Rautpartien jeweils 
nach einigen Tagen mit Seifenwasser abzuwaschen. Die Verwendung 
von Emulsionen diirfte sich gieichfalls empfehlen, da insbesondere bei 
den Ol-Wasser-Emulsionen ein die Resorption verbesserndes "GefaIle" 
entsteht. 

Wichtig sind ferner die zur lokalen Wirkung bestimmten Jodoform
salben; sie werden lOproz. bei uns mit Vaselin, in Amerika mit Benzoe
schmalz bereitet. Da das Jodoform in den Fetten 16slich ist, gilt hier 
dasselbe iiber die Salbengrundlage wie beim Jothion. Bei epithel
beraubter Raut ist die Gefahr der iibermaBigen Resorption und damit 
der Vergiftung gegeben. Eine 2proz. Jodoformsalbe mit Vaselin wird 
von FRANKEN2 kaffeeloffelweise per os in Marmelade bei Darmtuber
kulose gegeben. 

Vioformsalbe ist 4-6 proz. und dient auBerIich zur Desinfektion, 
ebenso die Aristolsalbe, die durch Losen des Aristols, des Dijoddithy
mols in 01 und del' darauffolgenden Einarbeitung der Losung in die 
Salben bereitet werden muB. Trockenes Verreiben gewahrIeistet 
keine desinfizierende Wirkung. Airolsalben sind 5-25 proz. und 
miissen einwandfrei sein. Sie sollen nicht mit Metallen in Kontakt 
kommen. 

Jodex (Klopfer): seine Zusammensetzung wurde schon erwahnt, 
iiber Erfolge berichtet RUBNER3 • 

5% Jodsilber in Lebertransalbe als Grundlage wird zur Wundbe
handlung empfohlen4• 

Jodalcet (Reiss), eine Jod-Cer-Verbindung, ist ein Bestandteil des
infizierender Puder. 

1 OPPENHEIM: Arch. f. Dermat. 1908, 93. 
2 FRANKEN: Rev. med. Suisse rom. 1930, 10. 
3 HUBNER: Dtsch. med. Wschr. 1930, 13. 
4 JUNGHANNS: Dtsch. med. Wschr. 1937, 25, 963. 

10* 
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AuBer der Reihe stehen nach einer Arbeit von KOSCHADE1 Jod
eiweiBverbindungen in einer stabilen, nach einem besonderen Verfahren 
hergestellten Salbe. Es solI darin die Oberflachenaktivitat der Wirk
stoffe vergroBert sein, so daB die Salben da'l Eindringen der Medikamente 
durch die Haut in das Blut in jedem Fall gewahrleisten. Der Autor hat 
Vergleichsversuche zwischen Salbenapplikation und intramuskularer 
Jodtherapie aquivalenter Dosen angestellt. Danach wurde das Jod bei 
der ersteren D.arstellungsform schon vom ersten Tag an im Harn nach
gewiesen. Die Salbendarreichung wirkte erst nach 7 'Fagen, erreichte 
nach 13 Tagen das Optimum und wurde am 14. Tage abgebrochen. 

Der Autor erklart sich den Befund mit einem iiberaus langsamen 
Eindringen des Arzneimittels durch die Haut ,und nimmt ein langes 
Verweilen der percutan verabreichten Stoffe, hier also des Jods, in der 
,Blutbahn an. 

Zusammentassend ist festzustellen, daB Jod in elementarer Form 
aus den verschiedenen Salbengrundlagen infolge seiner Fettloslichkeit 
und hohen Dampfspanm;mg resorbiert wird. Fette und Kohlenwasser
stoffe halten das Jod aber verschieden fest zuriick; erst ere gahen, falls 
sie ungesattigt sind, organische Verbindungen ein. Die Jodkalisalbe 
wirkt, wenn sie n\lr Jodkali enthalt, bei intakter Haut nicht, wohl aber 
bei geschadigter. Bei unverletzter Haut sind jodierte Fette am Platze. 
Man muB in diesem Fall also Schweineschmalz oder ein anderes un
gesattigtes und ranzig werdendes, nicht ein gesattigtes Fett verwenden, 
da diese ebensowenig wie Paraffinkohlenwasserstoffe Jod addieren. 
Jothion und die anderen olloslichen organischen Jodverbindungen 
werden aus den verschiedenen zur Verfiigung stehenden Salbengrund
lagen von Fett- oder Kohlenwasserstoffcharakter ohne weiteres resor
biert, doch empfehlen sich hier Fette, da die Paraffinkohlenwasserstoffe 
die Poren der Haut verkleben. Dasselbe gilt fiir lok-al desinfizierende 
Salben mit Jodoform u. dgl. 

Die Vertraglichkeit des Jods und seiner Verbindungen ist nicht 
immer gut; es empfiehlt sich daher eine V ortestung, um "Oberempfind
liche auszuschalten. Bei Hyperthyreoidismus sind alle Jodsalben kon
traindiziert. Jodacne und Jododerma tuberosum konnen auch ohne 
besondere allergische Bereitschaft bei dauernder Darreichung von Jod
salzen auftreten. Jodtoxikosen konnen auch bei kleinsten Mengen ent
stehen. So hat eine Salbe, die pro Gramm nur 1,4 mg Jod enthielt, in 
zwei Fallen (Ulcus cruris-Behandlung) Vergiftungen verursacht. 

Die percutane Joddarreichung ist wahrscheinlich nicht weniger wirk
sam als die orale (STURMund SCHULTZE2). Ob das Jod nun nach HEFFTER3 
durch das bei, der Autoxydation der Fette entstehende H 20 2 in 'mole
kularer Form in Freiheit gesetzt wird, sich an EiweiB anlagert und so 
zur Resorption kommt, oder ob es in fettloslicher, organischer oder 
anorganischer Form einwandert, interessiert uns weniger als eben die 
Tatsache, daB Jod aus Jodsalben iiberhaupt zur Wirkung kommt. Die 

1 KOSCHADE: Munch. med. Wschr. 1924, 34, 1311. 
2 STURM u. SCHULTZE: Z.exper.Med. 90,173 (1933). 
3 HEFFTER: Arch. f. Dermat. 72 (1904). 
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Haut ist ein Joddepot (STURM und BUCHHOLZ!), das je nach dem Be
durfnis des Karpel's das aufgenommene Jod mehr oder minder schnell 
abgibt. Je langsamer die Einwanderung, um so wirksamer die Medika
tion. Die Jodausscheidung im Harn ist nur sehr bedingt als MaBstab 
fUr die Resorption zu wert en, denn sie ist von der Umlaufgeschwindig
keit des Jods weitgehend abhangig. Diese wiederum ist bei Basedow 
groB, bei Tuberkulose z. B. klein (STURM und SCHULTZE2). 

Erwahnt sei noch, daB man, um element ares Jod zur intensiven 
Wirkung zu bringen, auch Lasungsvermittler, z. B. Diathylenoxyd, ge
brauchen kann. Man lOst Jod darin und arbeitet die Lasung in Vaselin 
ein. LAWALL und TreE3 haben mit einer solchen Salbe, die als Antisepti
cum dient, Wunden behandelt. 

1m allgemeinen wird man Jod nur aus therapeutischen Grunden zu
fUgen. SCHNEIDER und BODENSIEK gingen in einer Patentanmeldung 
weiter und fUgen 0,0005-0,005% zu, um Wollfettsalben haltbarer zu 
machen. Der geringe Jodzusatz solI keine Schaden auf der Haut ver
ursachen. (Vorsicht, Toxikosegefahr!) 

Sonstige Halogen - und Salzsalben. 
Chlor und IBrom sind Bestandteile zahlreicher Medikamente, die 

ihrerseits wieder als Wirkstoffe vieler Salben zur Anwendung kommen. 
Meist handelt es sich um salzsaure Salze, evtl. auch um Bromverbindun
gen. Man will hier nicht die Wirkung des Halogens oder der Siiuren, 
sondern man verwendet derartige Praparate nur infolge ihrer Laslichkeit. 
Ausnahmen sind die ChlOl'kalksalben im Luftschutz und gegen Pernionen 
und manche Bromverbindungen, durch deren Applikation in Salben 
man sedative Bromwirkung zu erzielen hofft. 

Meerwassersalben, Mutterlaugensalben aus verschiedenen Heilbadern 
mussen wohl hier oder unter den J odsalben angefUhrt werden. Oder solI 
man sie zu den indifferent en Salben rechnen ~ Der Zusammensetzung 
nach handelt es sich durchwegs um \Vasser-in-OI-Salben auf Wollfett
basis, deren Meerwasserkomponente nicht wirksam sein kann, sie sind 
daher durch Zusatze, z. B. atherische Ole, "verstarkt" und dann wohl 
imstande, die Wirkung der Begleitstoffe zu gewahrleisten. Eingedicktes 
Meerwasser odeI' Mutterlaugen durften in geringerem Grade auch 
osmotisch reinigen. 

Fluor findet sich in 2 Salben bzw. Salbengruppen: im jetzt kaum 
mehr verwendeten Fluor-Epidermin (Valentiner und Schwarz), das 
mit dem, Epidermin (RICHTER) S. 69 nicht zu verwechseln ist, und in den 
Fissanen. Nach MEITNER4 enthielt das erst ere Praparat Fluorpseudo
cymol und Difluordiphenyl in Vaselin-Lanolin. Es handelte sich um ein 
Praparat, das allasliche Produkte enthielt und sowohl nach obigem 

1 S'J:uRM U. BUCHHOLZ: Dtsch. Arch. klin. Med. 161, 227. 
2 STURM U. SCHULTZE: Z. exper. Med. 90, 173 (1933). 
3 LAWALL U. 'rICE: J. amer. pharmaceut. Assoc. 1931, 20, 8. 
4 :YIEITNER: Reichsmed. Anz. 1903, 14. 
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Autor als auch nach KRAUSS und BASSI bei Ulcera und Wunden emp
fehlenswert war. 

mer dasFissankolloid wurde bereits ausfUhrlich berichtet. Es 
handelt sich um einen oberflachenaktiven Korper, del', selbst unloslich, 
die Wirksamkeit zugesetzter Medikamente steigern und physikalisch, 
abel' nicht chemisch, in das Geschehen eingreifen solI. 

Xtherische Ole, Balsame und Campherarten. 
Xtherische Ole sind lipoid16slich und durchdringen die intakte 

Haut, eine Tatsache, die schon von OVERTON2 festgestellt wurde. Nach 
FILEHNE3 nehmen sie ihren Weg wahrscheinlich uber die Talgdrusen, 
die sie reizen und empfindlich machen. 

Man bedient sich del' atherischen Ole in Salben, urn ihre desinfizieren
den odeI' lokal reizenden Eigenschaften auszunutzen, abel' auch, urn in
terne Fernwirkung zu erzielen. Die lokale Reizung und die damit ver
bundene bessere Durchblutung del' Hautcapillaren werden besonders 
durch Terpentin und Senfol bewirkt; vorwiegend intern beeinflussen die 
meisten anderen Ole, wie Methylsalicylat (Wintergrunol), Eucalyptusol4. 

Balsame, also Losungen odeI' Gemenge von Harzen in bzw. mit 
atherischen Olen, haben durch die Olkomponente ahnliche Wirkung. 1hr 
wichtigster Vertreter ist del' Perubalsam. 

Man kann die erfolgte Resorption del' atherischen Ole auf verschie
dene Weise zeigen. PlrAFFRATH5 hat sie nach Salbeneinreibung in del" 
Atmungsluft durch ihren Geruch nachgewiesen. 

MAcHT6 hat zahlreiche atherische Ole aus Fetten und Paraffin
kohlenwasserstoffen durch die Tierhaut (wei13e Maus) diffundieren lassen 
und, da sie alle in hohen Dosen giftig sind, ihre Wanderungsgeschwindig
keit an dem Eintritt toxischer Erscheinungen gemessen. Del' Tod trat 
nach del' Applikation von Zimt-, Fenchel-, Birken-, Orangen-, Pfeffer
minz-, Thymian-, Sassafrasol in durchschnittlich 2 Stunden ein. Am 
ungiftigsten erwies sich Wintergrunol, des sen Hauptbestandteil Methyl
salicylat ist, ein Ester, del' sich zersetzt und im Korper Salicylwirkung 
entfaltet. 

STAHLI7 hat die BURGIScheApparatur, eine Glasglocke (siehe S. 144), 
mit verschiedeIien atherischen Olen beschickt, auf die geschorene Kanin
chenbauchhaut aufgeklebt und die resorbierten athel'ischen Ole in del' 
Ausatmungsluft mit Vanillin-Salzsaure nachgewiesen. Er konnte zeigen, 
daB Thymian-, Citronen-, Terpentin-, Rosmarin-, Bergamott-, Latschen
kiefern-, Wacholder-, Lavendel- und Eucalyptusol wirklich resorbiert 
und durch die Ausatmungsluft ausgeschieden werden. Die Zeit bis zum 

1 KRAUSS u. BASS: AUg. Wien. med. Ztg 1900. 
2 OVERTON: Pfhigers Arch. 42, 115. 
3 FILEHNE: Berl. klin. Wschr. 1898, 3. 
4 Literatur bei BURGI: Schwciz. med. Wschr. 1937, 20. 
5 PFAFFRATH: Arch. f. exper. Path. 174, 143 (1933). 
6 MACHT: J. arner. med. Assoc. 110, 6, 408 (1938). 
7 STAHLI: Diss. Bern 1940. 
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Eintreten der RoWirbung des Reagens war verschieden lang, diese selbst 
wechselnd stark. 

WAELTI1 hat ahnliche Versuche mit Campher angestellt und eben
falls ein positives Ergebnis erhalten. 

Bei unseren eigenen Versuchen soIlte nicht die Resorption, sondern 
die lokale Wirkung der Ole aus Salben heraus studiert werden. Wir be
dienten uns daher zuerst des Modellversuchs, um auch das Verhalten 
eines waBrigen Mediums gegeniiber den atherischen Olen - in unse
rem FaIle das leicht nachweisbare Methylsalicylat - kennenzulernen. 

Wir stellten mit folgenden 5 Salbengrundlagen, namlich 1. Vaselin, 
2. synthetischem Fett von Schweineschmalzcharakter, 3. Vaselin-Woll
fett aa, 4. einer Ol-in-Wasser-Emulsion, 5. einer Wasser-in-()I-Emulsion, 
Methylsaliylatsalben her. 

Jedes Gramm dieser Grundlagen enthielt einen Tropfen atherisches 
()l. Von den Salben wurde je 1 g mit moglichst gleicher Oberflache an 
einem Glasstab in 1 proz. Eisenchloridlosung eingetaucht. Die Ol-in
Wasser-Emulsion verteilte sich schon in den ersten Minuten. Es ent
stand eine starke Violettfarbung. Die anderen 4 Versuchspraparate 
zeigten in dieser Zeit keinerlei Farbreaktion und wurden deshalb eine 
Stunde im Brutschrank bebriitet. Nun zeigte die Ol-in-Wasser-Emulsion 
noch immer die weitaus intensivste Farbung. Die Wasser-in-Ol-Emulsion 
farbte wesentlich weniger, ebenso das Vaselin. Eine noch schwachere 
Violettfarbung ergab das Vaselin-Adeps lanae-Gemisch. Keine merkbare 
Abgabe zeigte der synthetische Fettsaureglycerinester. 

Es traten also in dem Modellversuch dem Wasser gegeniiber groBe 
Unterschiede in der Medikamentenabgabefreudigkeit aus den einzelnen 
Salbengrundlagen auf. Das sonst diffusionsfreudige Fett lOste das 01 
zwar am besten, hielt es aber fest, und zwar fester als Vaselin. Die Emul
sionen zeigten deutlich die Wichtigkeit der Wahl der richtigen auBeren 
Phase und des Verteilungsgrades. 

Bei den Versuchen an der Raut sollte an Stelle des Resorptions
nachweises der Ole im Organismus ihre lokale Wirkung als Test heran
gezogen werden. Ais geeignet erwies sich hierzu das Allylsenfol. 2 Tropfen 
diesesOles wurden mit je 10 g Salbengrundlage verarbeitet, und zwar 
mit: 

1. Vaselinum synth., Schmelzpunkt 62°, 
2. Vaselinum album DAB 6, Schmelzpunkt etwa 40°, 
3. Vaselinum DAB 6, Adeps lanae ail, 
4. einer Ol-in-Wasser-Emulsion, 
5. einer Wasser-in-Ol-Emulsion, 
6. einem synthetischen Fett (Glycerinfettsaureester vom Schmelzpunkt 36°), 
7. einem synthetischen Fett (Glycerinfettsaureester vom Schmelzpunkt42°). 
Je 0,5 g dieser 7 Salben wurden auf Mull-Lappchen gestrichen und 

30 Minuten auf der Unterarmhaut liegen gelassen. In allen Fallen trat 
nach dieser Zeit unter starkem Brennen gleichmaBjg intensive Rotung 
auf. Es bestand lediglich del' Unterschied, daB bei briinetten Versuchs
personen die Rotung schneller verschwand und nicht so intensiv war 
als bei blonden. 

1 WAELTI: Diss. Bern 1939. 
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Dies ist um so mehr verwunderlich, als das SenfOl, infolge seines 
llOhen Dampfdruckes, unverdiinnt schwacher reizt als in Kataplasmen 
oder Salben. 

Die Grundlagen, die wir gewahlt haben, hemmten das 01 also prak
tischgleichintensiv. Der Versuch wird jedoch durch die "Unbekannte", die 
Dampfspannung in den einzelnen Phasen, etwas entwertet. Das SenfOl 
hat aber doch in Salben ahnliche Eigenschaften wie die anderen atheri
schen Ole, das zeigen die Beobachtungen von BLISSl, die er bei mit 
Methylsalicylat durchgefiihrten Versuchen machte. Anscheinend haben 
aIle atherischen Ole diese Eigenschaft, soweit Fette oder Paraffinkohlen
wasserstoffe als Tragersubstanzen in Frage kommen. Aus waBrigen 
Methylsalicylatsuspensionen hingegen wird, wie BROWN und SCOTT2 

nachwiesen, mehr Salicylat resorbiert als aus einer alkoholischen Lasung 
und damus wieder mehr als aus dem reinen Ester. Wasser gibt eben 
den darin nichtlaslichen Ester leicht an die Raut abo Seine Anwesenheit 
fOrdert die Zersetzung des Esters, so daB nicht nur das atherische 01, 
sondern auch die Saure zur Resorption zur Verfiigung steht. 

Wenn wir nun die Modellversuchsergebnisse, die Erfahrungen von 
BLISS und unsere Resultate graphisch gegeniiberstellen, erhalten wi!' 
folgende Bilder: 

Ta belle 5. 

I 

I 
X I 
X X 

I 
X X I 

X X X X 

I 
X X X X X 

I 
X X X X X X X 

Vaselin 
synth. 
Sp.62° 

Vaselin Vase lin Ol/Wasser Wasser/Ol Synth. l!'ett Synth. Fett 
DAB 6 Adeps lanae Sp. 36' Sp. 42' 

M odellversuch. 
Eisenchloridhaltiges Wasser wird von methyIsalicylathaltigen Salben verschieden 
intensiv gefarbt. Je hoher die Kolonne der Kreuze, urn so intensiver die Farbung. 

Tabelle 6. 

X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 

Vaselin synth. Vaselin Vaselin Ol/Wasser Wasser/Ol Synth. Fett Synth. Fett 
Sp.62' DAB6 Adeps lanac Sp.36' Sp.42' 

Versuche an der Haut. 
Die atherischen Ole beeinflussen die Raut aUI> verschiedenen Grundlagen heraus 

praktisch gleich stark. Alle Kolonnen sind gIeich hach. 

1 BLISS: J. amer. pharmaceut . .Assoc. 25, 694 (1935). 
2 BROWN u. SCOTT: J. of Pharmacal. 50, 32 (1934). 
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1m Wasser ist die Abgabe aus den einzelnen Salbengrundlagen je 
nach del' Loslichkeit des atherischen Oles im Medium auBerordentlich 
verschieden. Auf del' Raut verschwinden die ohne Zweifel vorhandenen 
Unterschiede. 1m Modellversuch geben die Fette als gute Losungsmittel 
weniger 01 an Wasser ab als Vaselin, auch weniger als Emulsionen. 
Beim klinischen Versuch sind die Unterschiede ausgeglichen, die waB
rigen Teile del' Raut haben keinen genugend stark hemmenden EinfluB 
auf die Resorption. 

Wenn wir nun- die einzelnen Indikationen besprechen, bei denen 
atherische Ole appliziert werden, soIl zuerst die lokale Wirkung auf 
die gesunde Raut erwahnt werden. Riel' sind das Senfol sowie manche 
Terpene zu nennen, deren 10kal hautreizende Wirkung z. B. bei del' 
Rheumabehandlung ausgenutzt wird. Das Menthol kiihlt und wird des
halb manchen Kiihlsalben zugefugt. 

Einige atherische Ole, wie Nelkenol, Anis-, Citronen-, Lorbeer- und 
Eucalyptusol, werden gegebenenfalls unter Zusatz von Lebertran lokal 
neben Chinosol, Naphthalin u. a. in Salbenform als Schnakenschutz
mittel empfohlen. Leider wirken sie sehr kurz, denn sie verdunsten nach 
auBen und diffundieren infolge ihrer Lipoidloslichkeit durch die Raut 
hindurch in das Innere des Korpers. Es muBte daher nach einer die 
Schnaken abschreckenden, abel' nicht resorbierbaren Substanz ge
sucht werden, denn die Ole sind nicht indifferent, sie konnen Nieren
reizungen verursachen, ein Umstand, del' bei del' gut en Resorption durch 
die Raut beriicksichtigt werden muB. OdeI' man bedient sich eines 
Schnakenschutzmittels mit anderen Wirkstoffen, etwa einer 1proz. 
Chininsalbe mit Lebertran und Lanolin, wie sie z. B. in del' Pharmaz. 
Z.halle Dtschld 1928, Nr 69 angefuhrt wird. Wirksamer als .LaNolin
salben werden auch hier Pflanzenschleime sein. Vielleicht giht auch das 
D.R.P.512665 einen Rinweis, wie die Nach.teile del' fettlOslichen 
Muckenschutzmittel zu umgehen sind. Nach ihm wird ein poroser Stein 
mit atherischen Olen getrankt, und diese werden durch Eintauchen in 
Paraffin fixiert. AuBerdem gibt es ein Verfahren, atherische Ole in 
Form einer Doppelverbindung mit bestimmten anorganischen Salzen, 
wie Calcium odeI' Mg-Bromid, odeI' ahnlich wirkende Substanzen, 
wie Cumarin und seine Derivate, auf del' Raut zu fixieren, wobei 
durch die langsam erfolgende Abspaltung del' atherischen Ole ein 
sich uber einen langeren Zeitraum erstreckender Schutz gegen flie
gende Insekten erzielen laBt. Dieses im D.R.P. 694681 del' I. G. 
Farbenindustrie A. G. geschutzte Verfahren ist im Muckenschutzmittel 
"Mipax", einer Flussigkeit, die von del' Ourta herausgebracht wird, 
ausgewertet. 

Die Parfumierung von Salben verursacht in manchen Fallen Reizung 
der gesunden Raut, noch mehr abel' erkrankter Stellen (Ungt. Diachylon 
und leniens). Kosmetische-Artikel werden trotzdem wohl immer parfu
miert werden, da sie sonst unverkauflich liegenbleiben willden. Derma
tologische und Gewerbeschutzsalben bleiben abel' bessel' ohne solche 
Zusiitze. Sie mussen nicht duften, sollen abel' heilen und reizlos sein, und 
diese letzte Eigenschaft kann durch atherische Ole gefahrdet werden, 
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zumal einzelne Ole oder Olbestandteile, wie Thymol, geradezu als Antigen 
wirken konnen (fuNSEN1). 

Hier sei daher darauf hingewiesen, daB fast aIle atherischen Ole in 
Salben bei langerem Gebrauch eine Allergie hervorrufen konnen. So 
sahen wir nach Gebrauch einer aus zahlreichen Olen zusammengesetzten 
Patentsalbe eine schwere Gesichtsdermatitis entstehen, die, wie durch 
Hautteste geklart wurde, auf die Oleum-Lauri-Komponente zuriickzu
fiihren war. Nach Abheilung der allergischen Dermatitis bekam der 
Patient einige Wochenspater ein Rezidiv in Form emes Lippenekzems, 
das dadurch entstand, daB der Patient sich ein Lorbeerblatt aus einer 
Sauce durch den Mund gezogen hatte. 

Die Wundheilung wird durch atherische Ole nicht beschleunigt, im 
Gegenteil, die Tierversuche STOCKMANNS2 zeigten, daB stark bactericide 
Oledas Gewebe schadigen, ohne die Abwehrlrrafte zu steigern. 

Vielen Salben sind atherische Ole zugefiigt, um die Resorption 
anderer Heilmittel zu fordern. Exakte Unterlagen fiir diese Wirkung 
als Gleitschiene hat MACHT in der schon mehrfach zitierten Arbeit ge
liefert. 

Nun kurz die wichtigsten atherischen Ole, die in Salben vorkommen: 
01. Anisi, l-lOproz., dient in Salben gelost als Lausemittel. Da Re

sorption unerwiinscht ist und wir nur die Oberflache und die Haare 
behandeln wollen, wird eine abwaschbare Ol-in-Wasser-Emulsion als 
Salbengrundlage zweckmaBig sein. Es kam im Jahre 1915 durch eine 
Arbeit FRANKELS3 auf und wurde im selben Jahr von WESENBERG4 ab
gelehnt. Heute haben wir wohl wirksamere und leichter erreichbare 
billigere und sicherere Mittel. 

01. Arnicae wird meist bei seiner Verwendung als Volksheilmittel 
in Form von 3-5% der olhaltigen Tinktur in Salben eingearbeitet. Es 
ist ferner ein Bestandteil des Ungt. benzidale und zahlreicher Speziali
taten, so der Traumafluidsalbe (Schwabe~, Praparaten, in denen es 
Hyperamie und leichten Reiz erregen solI. 

O!. Cajeputi ist neben Campher, Hyoscyamusol, Seidelbastextrakt 
und Salicylsaure,zu 0,9% in der Bexuolsalbe, die bei Rheuma empfohlen 
wird, enthalten. 

01. Caryophyllorum, Nelkenol, dient zur Abschreckung der Miicken. 
Resorption wird nicht angestrebt. Es empfiehlt sich die 5-lOpr02i. 
Verarbeitung z. B. in einer Mischung von 3 Teilen Wollfett und 7 Teilen 
Glycerinsalbe. 

01. Chamomillae ist vorwiegend in Form der Kamillosan- und ahn
lichen Salben zur Schmerzbeseitigung als entziindungshemmendes Mit
tel, mildes Desinfiziens und Desodorans in Verwendung. 

01. Eucalypti wird zur Abschreckung der Miicken und als Expectorans 
in Salben, fiir die bei ersterer Indikation die Ausfiihrungen bei 01. Caryo
phyllorum gelten, empfohlen. 

1 HANSEN: Dtsch. med. Wschr. 1939, 7. 
2 STOCKMANN: Diss. Zurich 1937. 
3 FRANKEL: Wien. klin. Wschr. 1915, 313. 
4 WESENBERG: Dtsch. med. Wschr. 1915, 861. 
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01. Gaulteriae, Wintergriinol, enthalt vorwiegend Methylsalicylat. 
Es dient zur Rheumatherapie, in der ja auch zahlreiche andere organische 
Salicylverbindungen, die sich in Salben wie atherische 01e verhalten, 
verwendet werden. 

01. Hyperici, ein Macerat des frischen, an atherischen 01en reichen 
Krautes mit fettem 01, wird und wurde als Wundmittel unverandert und 
als Salbenbestandteil verwendet. Uber den Wirkungsmechanismus als 
solches ist nichts bekannt. Es scheint ahnlich wie Arnica und Oalendula 
zu wirken und hat infolge seines Hypericingehaltes lichtsensibilisierende 
Eigenschaften. 

01. Juniperi ist neben Krauterextrakten in dem Ungt. Juniperi ent
halten. 

01. Lauri steht zwischen fetten und atherischen Olen und ist ein 
haufiger Bestandteil von Schnakenschutzsalben. Ais Heilmittel steht 
es vorwiegend in der Veterinarmedizin in Verwendung und ist in man
chen Landern in Salben offizinell. 

01. Menthae bzw. Menthol wirkt selektiv erregend auf die Kalte
nerven, "ktihlend" und leicht schmerzstillend. Es ist hei akuten Ekzemen 
zu vermeiden. 

Campher ist mit Ungt. molle, Vaselin oder Wollfett und Paraffin
salbe in lOproz. Verarbeitungen als juckstillendes, leicht antiseptisches 
Mittel, z. B. bei Frostbeulen, in Verwendung, Versuche, derartige Salben 
als Kreislauftonica zu verwenden, sind bisweilen erfolgreich. Auch hei 
Tuberkulose ist ein Versuch mit Camphersaitren llluglich. Su lmITchtet 
BAUSE1 von guten Resultaten mit Permeatin, einer Lanolinsalbe, die 
auch noch Guajacol enthalt. 

01. Terebinthinae witd aus Salben leicht resorbiert (verursacht oft 
Uberempfindlichkeit). Es dient als desinfizierendes, hautreizendes Mittel 
und z. B. bei Ulcus cruris 4,5proz. in Vaselin zur Granulationsanregung. 
Bei dieser Indikation ist es auch neben Hexamethylentetramin Bestand
teil der Terpestrolsalbe (Deiglmayer). Weitere derartige'Mittel sind 
Cilauphen, Oilaudent, Praparate, tiber die JENDRISSEK2 berichtet. 

Unguentum populi, die in manchen Gegenden von der Landbevolke
rung noch viel verlangte Pa,ppelsprossensalbe, enthalt Gerbstoff, Harz 
und im atherischen 01 Benzylbenzoat und Salicylat und andere BeI).zyl
ester. Sie dtirfte nach PFAU3 dieser Komponenten wegen bei Verbren
nungen und Hamorrhoiden sehr wohl wirksam sein. Au13erdem konser
viert das Harz die Grundlage besser als Benzoeharz. 

Die Wirkung des Perubalsam setzt sich aus der der atherischen 01e 
und der Harze zusammen. Er ist lokal desinfizierend, besitzt aber auch 
Fernwirkung, die nach erfolgter Resorption als Nierenreizung in Er
scheinung treten kann. Die vorwiegend antiseptische Eigenschaft, zu 
der auch eine keratoplastische Komponente hinzukommt, hat ihm in 
der Dermatologie und Ohirurgie einen wichtigen Platz eingeraumt. 
Trotz der auftretenden Allergien und trotz des Siegeszuges der Leber-

1 BA1;SE: Dtsch. med. Wschr. 1925, 49. 
2 JENDRISSEK: Zahnarztl. Rdsch. 1939, 6, 
3 PFA1;: Helvet. chim. Acta 21, 1524 (1938). 
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transalben in der Wundversorgung ist er nicht zu verdrangen. Peru
balsam oder seine Nachahmungen sind ein wesentlicher Bestandteil 
zahlreicher industriell hergestellter Salben. Nach KRAUTER1 ist er 
den Vitaminsalben in der Wirkung gleichwertig. Seine Nachteile 
bestehen darin, daB 10% der Hautkranken und 2% der Gesunden 
sowie nach SCHONE2 die Rontgengeschadigten ihn nicht vertragen. Sie 
reagieren nach ENGELHARDT3 auf seine samtlichen Inhaltsstoffe, Benzoe
ester sowie auch auf Benzoetinktur, so daB auch das Adeps benz. in 
diesen Fallen Storung~ verursachen diirfte. Ferner bildet er mit man
chen Substanzen, wie mit Borsaure, unerwiinschte Verbindungen. 

Perubalsam "buttert" bei langerem Verreiben mit Vaselin, mit dem 
es zuerst glatte Mischungen ergibt, aus. Man setzt ihn daher zweckmaBig 
als letzten Bestandteil zu und riihrt nur kurz um. Um homogene Peru
balsamsalben herzustellen, muB man Ricinusol zu Hilfe nehmen, man 
verreibt den Balsam mit dem 01 und fiigt diese Mischung der Grundlage 
zu. Nach BRIDON4. kann man durch Auflosen von 2 Teilen Balsam in 
I Teil Chloroform und Eintragen dieser Mischung in 8 Teile Vaselin ein 
Konzentrat machen, aus dem dann die in der Rezeptur iiblichen Ver
diinnungen bereitet werden. Allerdings verlangt die Herstellungsvor
schrift fUr die Mischung ein mehrstiindiges Verreiben, bis das Losungs
mittel verdunstet ist. Es befriedigt zudem nur bei manchen, aber 
keineswegs bei allen Vaselinsorten. 

Styrax wird in Salben gegen Lause und bei Kratze etwa 10 proz. 
mit oder ohne Schwefelzusatz in einer Mischung von Sapo viridis und 
Adeps suill. verwendet. 

Myrrhensalben sind verschiedentlich imHandel. Das einfacheMischen 
von Fett oder Vaselin mit Myrrhen fiihrt zu unbefriedigenden, sich auf 
der Haut trennenden Salben. Die Spezialpraparate enthalten daher 
"filtrierte Myrrhe'·, darunter diirfte wohl das gummifreie atherische 
01 gemeint sein, das sich in den Grundlagen unschwer lost. 

Resina Elemi (Elemiharz) ist ein Bestandteil mancher im Ausland 
offizineller Salben. 

Terebinthina laricina und Vaselin aa sollen als Wundsalbe nach 
SCHULZ5 sowie nach MOMBURG aIle anderen Salben, auch die Lebertran
salbe, iibertreffen. Man erhalt sie durch Zusammenschmelzen von glei
chen Teilen Harz und Fett oder Vaselin (Schmalz6), Ein Industrie
praparat aus Larchenharz, Vaselin und Lebertran ist Provulnolan 
(Lichtenheld), iiber das RAU und HEINEMANN7 sowie LANGE8 be
richteten. Die Reichsformeln geben auch ein derartiges Praparat 
an. Es enthalt 10 Teile Lebertran und 25 Teile Harz auf 100 Teile 
Vaselin. 

1 KRAUTER: Munch. med. Wschr. 1937, 27. 
2 SOHONE: Med. Klin. 1939, 15, 510. 
3 ENGELHARDT: Miinch. med. Wschr. 1935, 7. 
4 BRIDON: Wien. pharm. Wschr. 73, 31 (1940). 
5 SCHULZ: Chirurg 1939, 1, 263. 
6 SOHMALZ: Landarzt 1939, 12. 
7 RAU U. HEINEMANN: Med. Welt 1937, 5. 
8 LANGE: Med. Welt 1938, 1495. 
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Eine Sonderstellung nimmt das Bergamottol ein, das die UV.-Licht
empfindlichkeit der Haut beeinfluBt, eine Beobachtung, die so alt ist 
wie das Kolnische Wasser, dessen Hauptbestandteil Bergamottol ist. 
URBACH und KRALl haben die Desensibilisierung durch das 01 experimen
tell belegt. Sie stellten fest, daB sie insbesondere bei parenteraler oder 
auch oraler Vitamin-C-Darreichung intensiv ist. Doch wird anderseits 
das 01 zur Braunung bei Vitiligo sowie zur Pigmentierung der anasthe
tischen Herde bei Lepra herangezogen2, und MrESCHER3 stellt die 
obigen Betrachtungen URBACHS iiberhaupt in Abrede. 

Nun zur Wirkung der Balben mit iitherischen Olen bei geschadigter 
Haut und bei Wunden. Hier kommt die aus verschiedenen Arbeiten 
bekannte stark desinfizierende Wirkung zur Geltung. Dies und die 
Stimulierung der natiirlichen Heilungsvorgange durch atherische Ole 
und Harze erklart die Wirkung zahlreicher Wundsalben. Dazu kommt 
noch, daB mane he Ole, wie dies GONZENBACH' an der Ilon-AbsceB-Salbe 
nachgewiesen hat, eine deutliche phagocytosesteigernde Wirkung aus
iiben sollen. 

Der hyperamisierenden Eigenschaften mancher atherischer Ole, wie 
des Nadelholzols, des Rosmarinols und Thymols, bedient man sich bei 
Erfrierungen. . 

Der Internist verwendet Salben mit salicylsaureabspaltenden natiir
lichen oder synthetischen atherischen Olen, z. B. mit Methylsalicylat, 
zur Erzielung der Salicylwirkung, andere wie die Terpene als "ableitende" 
Rubefacientia. Hierzu steht ihm eine Unzahl von Fabrik- undApotheken
praparaten zur Verfiigung (Rheumasan u. a.). Die expectorierende 
Wirkung des Eucalyptusols und die spasmolytischen Eigenschaften 
mancher anderer Ole, der Benzylverbindungen und des Camphers, 
werden zur auBeren Behandlung von Bronchial- und GefiiBleiden heran
gezogen. 

Bei der Herstellung von Salben, die atherische Ole oder Balsame 
enthalten, konnen wir - wie die Versuche zeigten -:- jede Fett- oder 
Kohlenwasserstoffgrundlage nehmen. Wir werden eine haltbare j vertrag
liche, den Warme- und Gasaustausch nicht behindernde Salbe herstellen 
und Fette nehmen bzw. Emulsionen yom Wasser-in-Ol-Typ. 

Wir miissen uns bei der Herstellung der letzteren aber durch eine 
Vorprobe iiberzeugen, daB die Emulsion nicht durch den Olzusatz 
zerstort wird. 

Die Harze und Balsame haben nach SCHMIDT5 die wichtige Eigen
schaft, echte Fixiermittel fiir Riechstoffe zu seift, sie absorbieren die 
riechenden Substanzen an ihrer Oberflache. Ambra, Zibeth und Mo
schus scheinen anders zu wirken, und zwar durch Erregung der Ge
ruchsnerven. 

1 URBACIt U. MAL: Wien. klin. Wschr. 1937, 27. 
Z SEZARY u. GUEDE: Congres de dermatologistes de langue fran<;aise 36, 469 

(1931). 
3 MIESCHER: Schweiz. med. Wschr. 1938, 888. 
4 GONZENBACH: Med. Klin. 1931 I, 58. 
6 SCHMIDT: Dtsch. Parffunerie-Ztg 24, 21, 61, 161 (1938). 
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Bei der Herstellung von Glyceridsalben mit atherischen Olen und 
Parfiimkompositionen ist auch noch zu beriicksichtigen, daB einige, wie 
Eugenol und Thymol, oxydationshemmend, Anethol, Diphenyloxyd, 
Isosafrol, Vanillin, Heliotropin und a-Jonon aber fordernd wirken 
(NAKAMURA 1). 

Nun zu den Industriepraparaten. Wir fiihren hier einige Mittel an 
und zeigen, daB manche zahlreiche Stoffe enthalten, wir wollen ferner 
erwahnen, daB die kasuistische Literatur iiber diese Produkte Bande 
fiillen konnte, und trachten, im iibrigen die schon erwahnte EinteiIungs
weise zu bewahren. 

Xtherische Ole als Gleitschiene enthalt die Diffundolsalbe; die ferner 
aus Schwefelverbindungen in Natronseifensalbe, die besonders gute 
Resorption gewahrleisten soIl, besteht. 

Auf del' kranken Haut wirken unter vielen anderen aIle Perubalsam 
enthaltendElU Mittel, z. B. 

Epithensalbe (Temmler). Sie enthalt Scharlachrot und Perubalsam 
in "besonderer Grundlage". 

Histopinbalsam der Nitritfabrik, Berlin, enthalt Histopin
extrakt aus Staphylokokkenstammen, Perubalsam, ZnO, Bismut sub
nitricum. 

IlonabsceBsalbe (lIon, Freiburg) besteht aus Sesamol, Talg, gelbem 
Wachs, Kolophonium, sulfoniertem Terpentin, atherischen Olen, Phenol 
und Polymerisationsprodukten. SCHONFELD2 weist darauf hin, daB diese 
BestandteiIe oft zu Allergien fiihren. An ihrer Stelle Bollte Hg-Salbe. 
Ichthyol oder Borvaselin verwendet werden. FRiiRwALD3 hat diese 
Schaden jedoch an seinem umfangreichen Material nie beobachtet. 
Loos und OTT04 hingegen gehen wieder mit SCHONFELD parallel, so daB 
Vorsicht am Platze sein wird. Auch wir haben schwere Dermatitiden 
naeh der Vei'weft(;l.lllig v&a ThmsaJbe gesehen und oohlagen vor, daB 
sie d~m Handverkauf entzogen und nur mehl' auf Grund von Rezepten 
abgegeben wird. 

Kamillosansalbe (Bad Hom burg) enthalt die atherischen Ole del' 
Kamille in einer nicht naher bezeichneten Salbengrundlage und ist 
sowohl als Medikament als auch selbst wieder als Salbengnmdlage 
verwendbar. Kamillocreme ist eine dieselben Ole enthaltende Stearat
creme. 

Kamichtal Byka besteht aus Ungt. molle, Glycerin, Kamillen- und 
Terpentinol - das erst ere soIl die Entziindung hemmen, das letztere sie 
fordern -, ferner aus Karwendol, Natriumsalzen und Ameisensaure. 

Lyssiasalbe enthalt nach KUHN6 
ZnO-.Amyl. aa 150,0, Vaselin flay. 350,0, Naphthalan 160,0, Balsam peruv. 

60,0, Chinolin. sulf. 5,0, Ichthyol 10,0, Extr. Hamamelidis 30,0, 01. Cacao 30,0, 
Bismut. oxyjodogallic. 10,0, Adeps lanae ad 1000,0. 

1 NAKAMURA: J. chem. Ind. 36, 2600, 3353 (1933). 
2 SCHONFELD: Miinch. med. Wschr. 1942, 24. 
3 FRUHWALD: Med. Klin. 1942, 51. 
4 OTTO: Dermat. Wschr. 1942, 40, 824. 
5 KUHN: Miinch. med. Wschr. 1932, 1, 27. 
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Remedia extema (Obermeyer), wie Mamillon, Parvulan, Ungt. 
herbale, ent,haIten in oligen und waBrigen Auszugen Pflanzenextrakte, 
teilweise mit atherischen Olen. 

Terpestrolsalbe (Deiglmayr) besteht aus Terpentinol, Hexa
methylentetramin und einer "Salbengrundlage" und dient als Granula
tions- und Epithelisierungsmittel. 

Varikosansalbe (Kermes) enthalt laut Angabe "Albuminolipoide", 
Fette, Bitumen- und Teerole, Kolloidschwefel, Hamamelisextrakt, ZnO, 
Anasthesin, Bismut. subnitric., Campher, Perubalsam, Lanolin, Vaselin 
flav., Vaselinol. 

An der Menge der Bestandteile gemessen, wird sie von der Spratin
salbe, die 17 Komponenten enthalt, noch ubertroffen. 

Zu nennen sind dann noch Combustin, Philonin. 
Internen Indikationen dienen die zahlreichen Methylsalicylatsalben, 

wie Rheusolex, Rheumasan. Der Geruch verrat haufig ihren Wirkstoff 
schon von weitem. 

Ais Husten- und Kreislaufmlttel, die teilweise auch mechanisch durch 
Massage wirken sollen, siud zu nennen 

Prr'iparat: 
Antitussin-Salbe (Taschner) 

Eukolesin (Bavaria Wurzburg) 

Hustensalbe Tancre 

Mafera Herzsalbe (Schwabe) 

Recorsansalbe (Bavaria Wurzburg) 

Inhaltsstofte: 
Eucalyptus- und Rosmarinol' sowie 

Thymol 
Eucalyptus- und Terpentinol, Kreosot, 

Menthol 
Eucalyptus- und Terpentinol, Benzyl

Benzoat, Menthol und Campher 
Campher und Menthol, Anylnitrit, Zimt-

01, Baldrian in Paraffinsalbe 
Menthol, Nicotin, Campher, Baldrian, 

Senfol 

Lerminol (Schwa be), ein Rheumamittel, enthalt Latschenkiefernol, 
Salicylester, Rhus toxicodendron und Arnica in Lanolin-Vaselin, also 
Mittel, die das Korperinnere durch die Haut hindurch beeinflussen sollen. 

Einige aus der Volksmedizin ubernommene Salben seien noch er
wahnt; sie enthalten entweder atherische Ole oder Reizstoffe, die sich 
ahnlich verhalten. 

Unguentum calendulae ist bei den Arzten fast vergessen, wird aber 
von Laien und Heilkundigen, wie z. B. auch von KNEIPP und Pfarrer 
KUNZLE, der in der Schweiz auBerordentliches Ansehen beim Publikum 
besitzt, sehr empfohlen. Nach HAGER wird sie aus 1 Teil Calendula
Fluidextrakt und 9 Teilen Adeps lanae hergestellt. KNEIPP empfiehlt 
die Herstellung aus den Bluten, Olivenol und Wachs. Da der Wirkstoff 
vermutlich das atherische 01 ist, werden wohl durch diese letztere Vor
schrift, in der die Ole geschont werden, bessere Resultate erzielt 
werden. 

Majoransalbe wird meist mit Vaselin hergestellt. HAGEl ersetzte 
dieses durch Adeps suillus und betont die Uberlegenheit der Salbe auch 
in ihrer dermatologischen Wirkung. 

1 HAGE: Dtsch. Apotheke 1934, 4, 58. 
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Ungt. Rosmarini compo wird nach dem DAB 6 mit Schweinefett, 
nach anderen Vorschriften auch mit Vaselin bereitet und enthiilt neben 
Rosmarinol noch Lorbeerol, Terpentin und andere atherische Ole. 

Auch 1lIl;ter den Harzsalben gibt es Industriepraparate, so die Mi
schung von Vaselin und Harz aa, die MtiLLER-MERNACHl empfiehlt und 
Lie h t e nh e 1 d herstellt; sie sollte nach SCHMALZ2 mit W ollfett statt mit 
Vaselin bereitet werden. Ferner ist die Cilauphensalbe (Bika), die Kolo
phonium, Terpentin, Phenol und atherische Ole enthalt und von SCHARF
BILLIG3 eingefuhrt wurde, zu nennen. 

Feste Hautreizstoffe. Gewisse hautreizende Stolte kristalliner Form 
verhalten sich ahnlich wie die atherischen Ole, so daB sie geradezu als 
Untergruppe gefiihrt werden konnen. RUHMANN4, der sich mit der Haut
reizwirkung emgehend befaBt hat, teilt deshalb nicht chemisch in Alko
hole, Aldehyde, Amiiie, ebensowenig in feste und flussige; sondern vom 
Standpunkt der Therapie aus in Substanzen ein, die entzundliche 
Hautrotung (Senfmehl, Meerrettich), Nesselausschlage (Brennesseln, 
Histamin), Pustelausschlage (Cutivaccine, Pondorfimpfung, Seidelbast, 
Cardol), Blasen (Cantharidin) verursachen. Wir wollen aber hier bei der 
Trennung in flussige und feste Hautreizstoffe bleiben und mussen fest
stellen, daB auch die letzteren durch die intakte Haut eindringen. Es 
war daher nur zu klaren, ob sie aus den verschiedenen hier interessie
renden Medien heraus gieich schnell und intensiv zur Wirkung gelangen. 
Um dies zu erkennen, wurden Versuche mit Cantharidin-Merck-Salben 
angestellt, und zwar mit 1 prozentigen Verreibungen mit folgenden 
Grundlagen: 

1. Synthetisches Vaselin ......... Fp. etwa 60° 
2. Vaselinum album DAB 6. . . . "" 40° 
3. Vaselinum album DAB 6 Adeps lanae aa " 40° 
4. Synthetisches Fett . . . • . . . . . ." 36° 
5. Synthetisehes Fett . . . . . . . . . ." " 42° 

Die Salben wurden in Dosen von je 0,5 g auf vierfach gelegte Mull
lappchen von 1 qcm GroBe gestrichen und auf die Unterarme der Ver
suchspersonen mit Leukoplast fixiert. Nach 5 Stunden wurden die 
Salben entfernt. AIle Stellen zeigten Rotung. Die intensivste Rotung 
war durch die Salben Nr. 1,2 und 5 verrirsacht. Etwas geringere Reak
tion machte die Salbe Nr. 3, die weitaus geringste zeigte die Salbe Nr. 4. 
Nach weiteren 3 Stunden schossen an den Stellen, an denen die Salben 
Nr. 1,2,3 und 5 gelegen hatten, groBe BIasen auf. Bei Salbe Nr. 4 blieb 
die Reaktion schwach (s. Abb. 12). 

Weitere Versuche 'sollten uns klarstellen, ob der Unterschied zwischen 
der Abgabe aus den Salben Nr. 4 und 5, also aus zwei ganz gleichartig 
gebauten, nahe verwandten Glyceriden, seine Ursache in dem Wesen der 
Fette habe oder ob ein auBerlicher Grund dafur haftbar zu machen sei. 
Der Versuch wurde deshalb wiederholt, doch wurden die beiden Fette 
an Stelle von Mullappchen auf kleine Cellophanplatten aufgestrichen. 

1 MULLER-MERNACR: Munch. med. Wschr. 1985, 11, 405. 
2 SCHMALZ: Landarzt, zit. in Dtsch. Apoth.-Ztg 1940, 46. 
3 SCHARFBILLIG: Dtsch. med. Wschr. 1987, 4, sowie Hippokrates: 1985, 1. 
4 RUHMANN: Drastische Hautreizbehandlung. Leipzig: Kruger 1937. 
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Bei sonst gleichen Bedingungen wie in del' oben geschilderten Versuchs
reihe zeigte sich nun auch eine vollig gleiche Reaktion, ein Beweis dafur, 
daB hier del' zu niedere Schmelzpunkt del' Salbe fur das Versagen des 
Praparates verantwortlich war. Del' Fp. von nur 36° lieB die Salbe Nr. 4 
auf del' Raut schmelzen, sie wurdedurch die Dochtwirkung del' Gaze 
abgesaugt und kam auf del' Raut nicht zur Wirkung. 

Riel' zeigte sich besonders deutlich, daB die Wahl eines Fettes mit 
niederem Schmelzpunkt in del' Verbandtechnik berucksichtigt werden 
muB. Ein Fett, das unter Rauttemperatur schmilzt, verhalt sich auf 
ihr wie ein 01 und nicht wie eine 
Salbe. 

Es muB noch erwahnt werden, 
daB im Selbstversuch, del' zweimal 
mit einem Zwischenraum von vier 
Tagen wiederholt wurde, keinerlei 
Nierenstorungen aufgetreten sind, 
obwohl die pro Arm beigleichzeitiger 
Anwendung aller 5 Salben applizier
te Mengevon 2 X 5 X 0,025 g Can
tharidin nahe an die nach LESCHKE1 

letale Dosis von 0,3 g heranreicht. 
Infolge seiner Nichtfluchtigkeit ist 
die Resorption langsamer als die 

Abb. 12. Versuche mit Iproz. Cantharidin-
Blasenbildung. Es bleibt oberflach- salben. 

lich langer haft en als z. B. Senfol, 
das auch viel schmerzhafter wirkt. DerVersuch kann daher rechtzeitig 
abgestoppt werden. Aus diesem Grunde war von den beiden einzigen 
Fallen del' Literatur uber die Vergiftung durch Cantharidinsalben nul' 
del' eine von SWAINE im Jahre 1846 todlich. Del' Fall von WYSOKy2 war 
infolge del' Rautschaden bedrohlich, abel' nicht todlich, obwohl nach 
Berechnung des Autors etwa II g Canthariden in del' aufgewendeten 
Salbe verstrichen wurden. AkuteSchaden sind nach diesen Erfahrungen 
daher weniger zu fiirchten als chronische. 

Das Cantharidin spielt in del' Dermatologie vorwiegend als haar
wuchsfOrderndes (Ryperamie-) Mittel eine Rolle. Seine Wirkung auf 
die Raut wird in manchen Fallen ausgenutzt, urn "die Raut zu er
warmen". So wird die Tinktur manchen Salben in Mengen von 1-5% 
zugegeben. Doch ist bei derartigen Versuchen, insbesondere bei wieder
holter Applikation, Vorsicht am Platze, da Cantharidin auf del' Augen
schleimhaut atzt und resorbiert wird. Auch zur Resorptionssteigerung 
oder urn sonst nichtresorbierbare Salze zur Aufnahme durch die Raut 
zu bringen, etwa Alkaloidsalze, gibt man Cantharidentinktur zu Salben 
oder Alkaloidlosungen hinzu. 

Derartige Versuche sind meist fehl am Platze, da sie zu schweren 
Schadigungen fiihren konnen, und zwar sowohl von seiten des Canthari
dins als auch von seiten des zugesetzten Alkaloids, dessen Resorption 

1 LESCHKE: Munch. med. Wschr. 1932, 1835. 
2 WYSOKY: Wien. klin. Wschr. 1932, 31. 

v. Czet sch-Lindenwald und Schmidt-La Baume, Salben I , 2. Auf!. 11 
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zwar verbessert wird, aber deshalb noch lange nicht gesteuert und 
exakt dosiert werden kann. So hat z. B. MrLoOl eine chronische Pilo
carpinvergiftung nach Gebrauch eines Haarwassers beschrieben, das 
0,5 % Pilocarpin, Cantharidentinktur und Alkohol enthielt. Genau die
selben Schadigungen waren natiirlich auch bei der Darreichung einer 
Salbe zu erwarten. 

Die blasenziehende Wirkung des Cantharidins wird zusammen mit 
der des Crotonols in der Paste Ottinger forte, der Bimssteinpulver zur 
Hautrauhung zugefiigt ist, und in der BAUNSCHEIDTschen Salbe, die als 
Grundlage Lanolin-Vaselin enthalt, verwendet, um Krankheitsstoffe auf 
die Haut "abzuleiten". Das BAUNSCHEIDTsche 01 solllaut Angabe eine 
Dispersion "pustulanter EiweiBstoffe" sein. RUSSMANN2 stellt fest, daB 
seine Zusammensetzung unbekannt ist, so daB es als Geheimmittel zu 
wert en ist. Eine ahnliche Cantharidintherapie verfolgt SCHARFBILLIG3 
mit "kiinstlichen Brandblasen", deren Fiillung dem Patienten i. m. 
injiziert werden kann. Er erziehlt damit gute Ergebnisse bei den meisten 
inneren Krankheiten. RUSSMANN hat ebenfalls eine derartige Salbe 
entwickelt, sie enthalt Crotonol, Seidelbastrindenauszug, Cajeputol 
und wird mit Tafelsalz, das mechanisch Lasionen verursacht, ein
gerieben. 

Die Cantharidinsalben der Arzneibiicher werden meist durch Di
gerieren von gepulverten spanischen Fliegen mit Schweinefett 6proz. 
hergestellt. Die neueren Arzneibiicher lassen Cantharidin in Chloroform 
losen. Die Losung wird dann in Benzoeschmalz oder Ol-Wachs-Miscliun
gen eingetragen, so daB das EndproduktO,5 g Wirkstoff auf 1 kg Salbe 
enthalt. 

Neben Cantharidin werden auch Capsaicin, Extrakte aus Rhus 
toxicodendron und Veratrin in Salben als die Durchblutung fordernde 
Mittel verwendet (Alopecie). Die Dilste-Salbe, die in Alpenlandern sehr 
beliebt ist, besteht aus LeinO! 8,0, Wollfett 70,0, 01. Arnicae 3,0, 01. 
Rosae, 01. Cinnamomi aa 1,00, 01. Terebintinae 2,0, Capsicum pulv. 15,0. 

Die Reichsformeln fiihren eine Capsaicinsalbe mit Rosmarinol, 
Menthol und Capsaicin in Tyloseschleim zur Rheumabehandlung an. 
Man verwendet mit Recht das reine Capsaicin und nicht einen un
kontrollierbaren Auszug, lieBe aber besser das Menthol weg, da die Wir
kung der beiden Antagonisten jm Hinblick auf die "Erwarmung" zu
sammen 0 ergibt. Sonst ist der neue Weg, derartige Praparate in Tylose
(Adulsion-) Salbe zu applizieren, sicher brauchbar und erfolgverspre
chend. 

Zusammentassend ist iiber die atherischen Ole und fettloslichen 
Hautreizstoffe in Salben zu sagen, daB sie aus Fetten, Paraffinkohlen
wasserstoffen und Emulsionen praktisch gleich schnell zur Wirkung 
kommen. Niedrig schmelzende Salbengrundlagen ziehen leicht in den 
Verband; so daB des sen Beschaffenheit diese Eigenschaft ausgleichen 
solI. Wird schnelle Diffusion angestrebt, so ist die Verwendung wasser-

1 MILCO: Klin. Wschr. 1930, 4, 170. 
2 RUSSMANN: Drastische Hautreizbehandlung. Leipzig: Kruger 1931. 
3 SCHARFBlLLIG: Die Cantharidenblasenbehandlung. Hippokrates-Verlag. 
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freier Salben empfehlenswert, da in Emulsionen die Diffusion fettlos
licher Substanzen nach PATZSOHKE und HAHNI verzogert ist, wenn 
auch die langsamere Wirkung nach unseren Versuchen keinerlei Rolle 
spielt. Je groBer die Loslichkeit eines Korpers in Lipoiden und je kleiner 
sie im Wasser ist, um so schneller e~olgt die Resorption. Doch darf 
die Wasserloslichkeit den Wert Null nicht erreichen. AIle atherischen 
Ole sind giftig, auch das Methylsalicylat, das bei auBerer Anwendung 
nach LAWSON und KAISER2 erst voriges J ahr zum Tode eines Kindes 
gefiihrt hat. 

Bei Verwendung von Salben oder Emulsionen mit atheriscben Olen 
muB besonders bei desepithelisierter Haut oder bei Ulcerationen mit 
dero Zustandekommen einer "Oberempfindlichkeit gegen die atherischen 
Ole durch Bildung von sessilen Antikorpern in der Epidermiszelle ge
rechnet werden. Diese Feststellung erklart zwanglos die nicht so seltene 
Tatsache, daB gelegentlich bisher gut vertragene Salben p16tzlich eine 
starke Reizwirkung entfalten und zu Ekzemschiiben AnlaB geben3• 

Hormone und korpereigene Substanzen, Vitamine und 
verwandte Stoffe. 

a) Weibliehe Sexualhormone (Follikel). 
Ausfallserscheinungen, insbesondere die Storungen an der Oberflache 

des Korpers, die durch Unterfunktion der Hormonproduktion verursacht 
werden, legen einen Versuch mit Sexualhormonsalben nahe, da die hor
monhaltigen Bader (Franzensbader Moor) und die Erfolge der lokalen 
Therapie aussichtsreiche Behandlung erwarten lassen. Die Follikel
hormone sind zudem in manchenAnwendungsformen, z. B. als Benzoat, 
ol1oslich, so daB Resorption zu erwarten war und von ITO HAJAZU KoN4 
nachgewiesen wurde. Auch KUN5 hat nach Applikation von Follikel
hormonsalben mit 1500 Benz.-Einbeiten pro ccm im Tierversuch Wir
kungen, namlich Hyperamie und Verdickung der Haut an den Einreibe
stellen, beobachtet. Die percutane Hormonzufuhr kann die orale Zlifuhr 
erganzen und bis zu einem gewissen Grad ersetzen. Sie wird jedoch die 
in die Salbe eingearbeiteten Einheiten nicht voll ausniitzen. ZONDECK6 
hat hierfiir genaue Zahlen angegeben. Ihnen zufolge solI die Ausniitzung 
der in Salben zugefiigten Ostronmengen etwa 14 % betragen. In Benzol, 
Ather, Alkohol aufgenommenes Hormon kam zu 100 % zur Wirkung. Auf 
die Salbengrundlage wird bei der Herstellung einer Follikelhormonsalbe 
kein so groBes Gewicht zu legen sein wie bei einem nichtolloslichen 
Praparat; man wird Versuche anstellen und das am besten vertragliche 

1 P ATZSCHKE u. HAHN: Zit. im Handbuch fur Haut- und Geschlechtskrank
heiten 5 (1), 920. Berlin: Springer 1930. 

2 LAWSON 11. KAISER: Zbl. Kinderheilk. 34, 11, 413 (1938). 
3 SCHMIDT-LA BAUME: Das Ekzem im Lichte der neueren Forschung. Z. arztl. 

Fortbildg 1937, Nr 18. 
4 ITO HAJAZU KON: Zbl. Gyniik 1937, 1094. 
5 KUN: Wien. klin. Wschr. 1937, 12. 
6 ZONDECK: Lancet 1938 I, 1107. 

11* 
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Medium wahlen. In der Literatur finden sich deshalb auch keine Hin
weise auf die Art derzweckmaBigsten Grundlage. Nur SOHWARZl erwahnt, 
woW auf die von ZONDEOK gemachten Erfahrungen zuriickgreifend, daB 
die wirksamste Form die einer Losung in 60proz. Alkohol sei, dann 
folgt die waBrige Losung und dann die Zubereitung mit Cold Cream; 
zuletzt steht Vaselin. Die Resultate sind mit Vorsicht zu wert en, denn 
anderseits wirkt ErdnuBol nach ESPINASSE2 an kastrierten Mausen lokal 
begrenzt pseudoostrogen auf dem Vaginalepithel, so daB die Resultate 
verwischt werden. 

Die Literatur iiber 8exualhormonsalben ist groB. KLAFTEN3 wendet 
Follikelhormonsalben bei klimakterischen Dermatosen, JAFFE4 bei Acne 
an; er empfiehlt derartige Praparate bei schlaffer Haut. Bei dieser Indi
kation findet REIFFERSOHEID5 keine Wirkung, wohl aber bei einer 
schweren Dermatitis dysmenorrhoica symmetrica, bei der 1-2 inal 
taglich 5000 IBE. Progynon in Eucerin appliziert wurden. Doch auch 
dieser Erfolg wurde mit Unterstiitzung parenteral applizierter Hormon
mengen erreicht. TSOHERNE6 hat Ostroglandolsalbe bei Craurosis vulvae 
auf die Schleimhaut aufgestrichen und dort Resorption beobachtet. 
MAOBRYDE7 empfiehlt, groBe Dosen von Follikelhormonsalben· auf 
unterentwickelte Briiste zu streichen und berichtet von guten Erfolgen 
dieser Behandlung. BAUERs gab kleinere Dosen der Salbe zur Behand
lung und Verhinderung von Rhagaden. WOBKER9 berichtet, daB er mit 
Follikelhormonsalben auBergewohnlich gute Erfolge bei Erfrierungen 
1. und 2. Grades erzielt habe; er erklart diese Beobachtung mit den 
gefaBerweiternden Eigenschaften des Hormons. 

Die Industrie brachte verschiedene Follikelhormonsalben heraus und 
hat auch die Stilbene in Salben eingearbeitet. 

Folliknlin Menformop.-Salbe (Degewop) enthalt im Gramm lOOO IE. 
= 2 mg Dihydrofollikelhormon und wird bei Pruritus vulvae und 
ovariell bedingten Dermatosen empfohlen. 

Granormonsalbe, ein ungarisches Praparat, besteht aus Lebertran, 
Testes, Hautextrakt, Ovar, Hypophyse, Thyreoidea. Soviel Kompo
nenten, so universell nach FRENKEL und HEKSIO die Wirkung. 

(}stroglandolsalbe (Roche) enthalt pro Gramm lOOO IE. Die nicht 
naher definierte Salbengrundlage solI eine optimale Resorption gewahr
leisten. Die Wirksamkeit ist im Tierversuch iiberpriift, die Verwendung 
der Salbe wird beiAcne vulg., Seborrhoe und Pubertatsdermatosen emp
fohlen. Die Salbe ist einzumassieren (SOHRATTENBAOHll). 

1 SCRW ARZ: Parfumeur 1938, 34. 
2 ESPINASSE: Nature 144, Nr 3659, 1013 (1939). 
3 !{LUTEN: Med. RUn. 1937, 17, 566. 
4 JAFFE: Schweiz. med. Wschr. 1937, 2l. 
5 REIFFERSCHEID: Miinch. med. Wschr. 1937, 43, 1700. 
6 TSCHERNE: Zbl. Gynak. 1938, 3. 
7 MACBRYDE: J. amer. med. Assoc. 112, 1045 (1939). 
8 BAUER: Munch. med. Wschr. 1939, 62l. 
9 WOBKER: Dtsch. med. Wschr. 1940, 1267. 

10 FRENKEL u. HEKs: Therapia 1930, 7, 437. 
11 SCHRATTENBACR: Wien. med. Wschr. 1938, 34. 
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Ostromonsalbe wird von WAGNER! bei chronischen Ulcerationen 
empfohlen. 

Progynonsalbe (Schering) kann nach MALLow2 mit gut em Erfolg 
bei Kolpitis und Craurosis vulvae in die Schleimhaut eingerieben werden. 

Rugalonsalbe (Sanabo Chinoin) hat HALLA3 gepriift. Es ist eine 
Hormoncreme, die besonders Wirksam sei, da sie als Grundlage Fette 
und nicht Vaselin, das nach BOURGE~ praktisch nichts zur Resorption 
gelangen lasse, enthalte. Die Ansicht trifft jedoch bei fettlOslichen Medi
kamenten, wie wir zeigen konnten, nicht in dieser apodiktischen Form zu. 

Suppletansalbe (Bohringer-Mannheim) enthiilt Perlatan und 
Lactationshormon in Vaselin-Lanolin-Gemisch. Sie dient zur Behand
lung der Blutdriisen bei Milchsekretionsstorungen und wird von ver
schiedenen Kliniken empfohlen. 

Undensalbe (Bayer) enthiilt pro Gramm Sal:I>e 1000 IE. Ostron. Sie 
wird mehrmals taglich intensiv am Erkrankungsherd eingerieben, 

Mit Fissansalben, die 100 und 2001 E. ill Gramm Salbe enthielten, 
hat BAUER5 Brustwarzenrhagaden behandelt bzw. verhindert. Die 
beiden Salbenkonzentrationen waren in gleicher Weise wirksam; gegen
tiber hormonfreien Fissansalben ist die hormonhaltige aber deutHch 
tiberlegen. 

Cyrensalben, die pro Gramm Salbe 0,05 mg des synthetischen Pro
duktes Cyren, das ostrogen wirkt, enthalten, konnen als Ersatz ftir 
Follikelhormonsalben verwendet werden. Sie wirken lokal, wie LEIN
ZINGER6 zeigte, gut lactationshemmend. Ftir den Fall, daB sie nur ein
seitig angewendet werden, stellen sie nur €line Brust ruhig. Auch bei Er
frierungen sind sie brauchbar (HEYDE7). 

Insbesondere die amerikanische kosmetische Industrie hat sich der 
Hormonsalben bemachtigt und empfiehlt Praparate, die Follikelhormon 
u. dgl. enthalten, zur Hautpflege. Da dieses Vorgehen zu Storungen des 
Cyclus und anderen Schaden fiihren kann, hat sich das J. amer. Assoc. 
1940 (Maiheft) veranlaBt gesehen, eine Warnung, in der fUr derartige 
Mittel Rezeptzwang gefordert wird, zu veroffentlichen. Auch ELLER 
und WOLFF8 bekennen sich zu diesen Forderungen, da die Wirkung von 
Hormonzusatzen nicht tibersehen werden konne. 

b) Testespraparate. 
Auch tiber derartige Salben Hegen schon Erfahrungen vor. BECKER9 

berichtet von guten Erfahrungen mit 20proz. Testosteronsalbe, die das 
Allgemeinbefinden hob. ZONDECK (loc. cit.) hat im Tierversuch die Re
sorption des Progesterons durch die Haut festgestellt. An Praparaten ist 

1 WAGNER: KIin. Wschr. 1939, 1500. 
2 MALLow: Miinch. med. Wschr. 1938, 39, 1313. 
3 HALLA: Wien. med. Wschr. 1931, 43, 1414. 
4 BOURGET: Rev. med. Suisse rom. 1930, 10. 
S BAUER: Miinch. med. Wschr. 1939, 16. 
6 LEINZINGER: Zbl. Gynak. 1941, 49. 
7 HEYDE: Fortschr. Ther. 1941, 7. 
8 ELLER u. WOLFF: J. amer. med. Assoc. 114, 20 (1940). 
9 BECKER: Med. KIin. 1938, 51, 1692. 
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unseres Wissens das Anertanol (Bohringer), das 5 mg Testosteron
propionat pro Gramm enthalt und insbesondere bei Prostatahyper
trophie und Potenzstorungen empfohlen wird, sowie die Seheringsehe 
Testosteronsalbe, die 2,5 mg im Gramm enthalt, im Randel. Bei letzterer 
fehlt der Rinweis auf eine besonders zusammengesetzte Grundlage nieht. 
Beide werden bei Migriine empfohlen. 

Welche Wirksamkeit mannliehe Hormone in Salben besitzen konnen, 
zeigt eine Arbeit von FOSSI. Ihr zufolge waren, um die Potenz eines 
Kastraten zu heben, subeutan 40 mg Testosteronpropionat notig, in 
Salben die 2~3faehe Menge, per os die 20fache. 

c) Hypophyse. 

Nun sollen Rypophysenpraparate besproehen werden. Sie werden 
naeh KOSCHADE2 resorbiert. Die Salben "Spascut und Astmocut" von 
Lutze & Co., Berlin, werden an einer beliebigen unverletzten Raut
stelle eingerieben; del' Asthmaanfall wird damit ebensogut beseitigt wie 
mit der gleiehen Menge eingespritzten Asthmolysins, nur mit einer Ver
spatung von 10-20 lVIinuten. Astmoeut wirkt in del' Dosis von 1 g so 
intensiv wie eine Asthmolysininjektion, halt aber 2-8 Stunden langer 
an. Die Salbe enthalt auBer dem Hormon noeh EiweiBprodukte und 
kleinste Mengen Jodkali, Arsen und Kieselsaure unrl ist naeh unseren 
Erfahrungen bei Bronehopathia allergiea gut wirksam. 

Allergieut, ein ahnliches Praparat, enthalt auBer Hypophysen
hinterlappen noeh Nebensehilddrusen- und Pollenextrakt~. Die Salben
grundlage ist offenbar dieselbe, die KOSCHADE3 bei seinen Jodversuehen 
(s. Jod) verwendet hat. Sie wird zu unserem Bedauern nicht beschrieben, 
denn eine solehe Salbe, die Jod erst naeh 8 Tagen, Hypophysin aber fast 
so schnell wie eine Injektion abgibt, ware einer eingehenden Prufung 
unbedingt wert. Naeh ROJAHN4 handelt es sieh um eine Lanolinsalbe, 
die 10% Alkohol enthalt, eine Analyse, die verblufft, denn die Wir
kung ist kliniseh naehzuweisen. 

Neben diesen Produkten werden naeh einer ungarisehen Patent
anmeldung noeh waBrige HHL-Extrakte mit Salbenemulsionen ver
arbeitet, um Praparate zu gewinnen, die, auf die Sehleimhaut aufge
striehen, Diabetes insipidus "heilen" sollen. Wenn genugend HHL-Hor
mon vorhanden ist, kann man die Therapie aueh auf diese ziemlieh 
komplizierte Art betreiben. 

d) Insulin. 

Da es trotz aller Anstrengungen noeh nieht gelungen ist, ein oral wirle
sames Insulinpraparat herzustellen, versuchte man schon immel', auf 
anderen Wegen Insulin zuzufuhren. Es lag nahe, Insulin direkt auf die 
Raut zu streich en oder in Salbenform zu applizieren. Das Aufstreiehen 

1 Foss: Lancet 1939, 502. 
2 KOSCHADE: Munch. med. Wschr. 1934, 34, 1311. 
3 KOSCHADE: Munch. med. Wschr. 1937, 16, 614, sowie 1939, 21, 817. 
4 H,OJAHN: Arch. Pharmaz. 273, 179 (1935). 
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auf die Raut ergab in Tierversuchen TANIGAWAS1 auch bei Zusatz von 
Seifen negat.ive Resultate, und langes Liegenlassen von Lappen auf der 
Raut, die mit RCI und Insulin getrankt waren, ergab schwache Blut
zuckersenkungen. Manche Autoren, wie BRUGER und FLEXNER2, ver
neinen daher jede Resorption von Insulin aus Salben durch die intakte 
Raut. RERMANN und hlSSOWITZ3 wiederum bejahen sie auf Grund ein
gehender Versuche und haben darauI ein Randelspraparat, eine Insulin
salbe Ilocutan, aufgebaut. 

Auf diese Untersuchungen muB kurz eingegangen werden. Die 
Autoren (Engl. P. 439856) wiesen namlich nach, daB nur die lebende 
Raut unter gewissen Bedingungen Insulin durchlaBt, nicht aber die 
tote. Die Resorption ist also eine Funktion des Lebens, eine Erklarullg 
fiir viele Fehlschlage bei ModeHversuchen. Die Rant iiber Muskeln 
resorbierte besser als die iiber dem Peritoneum und den Knochen. 
Sauren schadigten oder verbesserten die Diffusion. Zu ersteren gehoren 
Essig-, Propion-, Valeriano, Milch- und Oxalsaure, zu letzteren Butter-, 
Bernstein-, Apfel- und Citronensaure. Indifferent waren Wein- und 
Gluconsaure. Die Remmung war urn so starker, je besser die Lipoid-
16slichkeit der Saure war. Sauer reagierende Raut muB vor Insulin
anwendung neutralisiert werden. Ein Zusatz von 1,5% Cholesterin ver
minderte oder verhinderte die Insulinresorption, desgleichen das Raut
cholesterin, das daher vorher mit Petrolather entfernt wurde. Die Fest
steHung dieser Tatsache besitzt auBerordentliche Tragweite, denn sie 
beschrankt sich nicht auf Insulin aHein. Die Resultate von RERMANN 
und hlSSOWITZ sind allerdings nicht unbestritten. MArER-WEINERTS
GRUN4 hat im Gegensatz zu PRIBRAM5 bei Gesunden und Kranken keine 
Wirkung erzielt. 

Auch mit anderen Mitteln gelingt es, Insulin zur Resorption zu 
bringen. So halten WILKOEWITZ und LENUWEIT6 die Behandlung leich
terer Diabetiker mit Insulin-Triathanolamin-Gemischen fiir aussichts
reich. 

In neuerer Zeit berichten KrnGISEPP und TALLI7, daB es gelinge, 
mit einem anscheinend saponinartigen Resorptionsforderer Insulin aus 
Salben zur Resorption zu bringen. Etwa 25 % der applizierten Menge 
kamen zur Wirkung, ein Resultat, das nicht eindeutig iiberzeugen kann. 
WUHRMANN8 glaubt, durch' Zusatze zur Kakaobutter die Insulinresorp
tion aus Suppositorien zu ermoglichen. Auch seine Versuche, die eine 
Ausniitzung von 10 % der zugefiigten Mengen ermoglichen, interessieren 
nur den Theoretiker, da sie wirtschaftlich nicht tragbar sind. 

Die Anwendung des Insulins in Salbenform ist nicht nur auf Uber-
legungen del'lntel'nisten zuriickzufiihl'en, sondel'n sie wurde auch von 

1 TANIGAwA: Mitt. Akad. Tokio 30, 273 (1940). 
2 BRUGlllR u. FLEXNER: Proc. Soc. exper. BioI. a. Med. 35, 429 (1936). 
3 HERMANN u. KASSOWITZ: .Arch. f. exper. Path. 179, 524, 529ff. (1935). 
4 MAIER-WEINERTSGRUN: IGin. Wschr. 1936, 1246. 
5 PltIBRAM: Klin. Wschr. 1935, 1534. 
G WILKOEWITZ U. LENUWEIT: Z. klin. Med. 1933, 2, 54. 
7 KINGISEPP U. TALLI: Klin. Wschr. 1939, 1323. 
8 WUHRMANN: Schweiz. med. Wschr. 1939. 
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Chirurgen, z. B. von LEVAIl, vorgeschlagen, um bei Diabetikern und 
Nichtdiabetikern torpide Geschwiire zur schnellen Abheilung zu bringen. 
Die Insulinsalbentherapie bei diesen Indikationen geht auf die Arbeiten 
von ADLERSBERG und PERUTZ2, in denen die lokale Insulinwirkung 
belegt wurde, zuruck. Die Insulin-Fornet-Salbe, die erst wieder von 
REDEN3 bei Ulcus cruris empfohlen wurde, ist ein geeignetes derartiges 
Praparat. GOMEZ DA COSTA4 verwendet zur Vernarbung von Raut
geschwuren eine Salbe, die 20 klin.E. pro Gramm enthalt. GOSACESCU 
und Mitarbeiter5 haben eine Salbe aus 30 g Insulin16sung (zu 20 E.pro 
Kubikzentinieter), 30 g Lanolin und 60 g Vaselin bei atonischen und 
varicosen Geschwiiren mit Erfolg verwendet. TABANELI..I und MIN
GAZZINI6 haben 10 E. Insulin neben unspezifischer Salbenbehandlung in 
septische WundEm eingespritzt. Die gut en Erfolge dieser lokalen Zufuhr 
werden mit der Steigerung des ortlichen Stoffwechsels erklart. Man darf 
bei det Behandlung aber nicht vergessen, daB Wunden das Insulin 
resorbieren konnen, so daB es ;z;u Rypoglykamien kommen kann. 

Wenn wir also zusammenfassen, so spricht fUr die Insulinbehandlung 
von Wunden und Geschwiiren del' Erfolg verschiedener klinischer Unter
suchungen. Die Diabetesbehandlung hingegen ist auf diesem Wege zum 
mindesten mit groBer Insulinverschwendung verbunden. BURGI7 geht 
sogar noch wesentlich weiter und spricht ihr jeden Wert abo Insulin 
als EiweiBkorper habe ein viel zu groBes Molekul, um die Raut zu durch
dringen, und die Tierversuche seien mit so vielen Fehlerquellen behaftet, 
daB ihr positiver Ausfall nichts beweise. Eigene Versuche haben wir nicht 
angestellt, unsre ganzen Erfahrungen mit anderen Medikamenten ver
anlassen uns abel', del' Ansicht BURGIS zu folgen. 

e) Sonstige Hormone. 

Adrenalin gelangt nach MIGAZAKl8 aus Salben durch die gesunde 
Raut praktisch nicht zur Resorption, hat jedoch alsMittel gegen Rosacea 
-O,5-1,OgderLosung 1: 1000 in 30gUngt.leniens-historischesInter
esse. Infolge seiner chemischen Empfindlichkeit wird es sonst nur in 
Schleimhautsalben zur Anamisierung (UNNA) mit Resorcin bei sub
nasaler Sykosis verwendet. Bei seinen Indikationen kommen ihm 
chemisch nahestehende Korper je nach Indikation und Anwendungsart 
in Frage. Es sei nur an Lenirenin, Stryphnon, Adrianol, Xylidrin und 
Ephedrin erinnert. In Augensalben dient es anscheinend zur Protra
hieruug der Wirklmg zugesetzter Medikamellte. In Ramorrhoidalsalben 
fiuden sich oft Adrenaliuderivate, die lokal anamisieren sollen (Lenirenin-

1 LEVA!: Wien. klin. Wschr. 1930 I, 362. 
2 ADLERSBERG u. PERUTZ: Dtsch. med. Wschr. 1930 II, 1905. 
3 HEDEN: Wiim. med. Wschr. 1938, 24. 
4 GOll1EZ DA COSTA: MUnch. med. Wschr. 1934, 35. 
6 GOSACESCU u. Mitarbeiter: Ref. in Zbl. Hautkrkh. 33, 379 (1930). 
6 TABANELLI u. MrNGAZZINI: Losp. Magg. 1939, 16. 
7 BURGI: Die Durchlassigkeit der Raut f. Arzneimittel und Gifte. Berlin: 

Springer 1942. 
8 MIGAZARI: Jap. J. of Dermat. 1931, 31. 
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Belladonna-Salbe). BENEST1 streichtadrenalinhaltige Salben auBen auf 
die Nase auf und glaubt damit nach erfolgter Resorption Sistieren des 
Schnupfens zu erreiehen. Bei Erfrierungen sollen sich Adrenalin und 
auch iihnliche Verbindungen wie Priscol bewahren. 

Hauthormon. Das in der Kosmetik eine groBe Rolle spielende Hor
mon, des sen Existenz noch nicht unumstritten feststeht, wird aus Haut
extrakten von Amphibien, insbesondere Schildkroten, hergestellt und 
ist auch in Deutschland schon Handelsartikel. Das Schildkrotenol sei 
reich an Vitaminen, fette nicht und adstringiere2• Der Hauptgrund seiner 
Verwendung ist aber wohl ein SchluB, wie wir ihn in der Signaturenlehre 
kennen. Die Schildkrote hat einen Panzer, also panzert sie unsere Haut. 
Von der Pharmazie (z. B. von ROJAHN3) und der Dermatologie.wird es 
meist abgelehnt. SOHWARZMANN' berichtet von guten Ergebnissen mit 
Glanducutin (Richter). Mrr.BRADTs weist auf giinstige Beeinflussung 
von Allergieerscheinungen hin. 

1m Eukutol, das BICKEL6 beschreibt, solI ein "Regenerationshormon" 
zusammen mit Cholesterin die Zellteilung begiinstigen. Das Cholesterin 
ist mit UV.-Licht aktiviert, "es zieht die sauren Valenzen an sich, wirkt 
dadurch giinstig auf den Sauremantel der Haut und ist ein wichtiger 
Zellbaustoff". Amor Skin ist eine Salbe mit Schildkrotenol7• 

Epidermin (Richter, Berlin) ist laut Angabe eine Mischung von 
Follikel- und Gelbkorperhormonen, der Hoden-, Placentar-, Brustdriisen
wirkstoffe und Hautextrakt junger Tiere beigefiigt werden. Die letztere 
Komponente wurde auf Grund derVersuche von KATAOK.A.8 undHAAG9 

sowie ·anderer in det' Epiderminbroschiire gebrachter Argumente einge
arbeitet. Epidermin wird in Cetiol gelost und ist temperaturempfindlich, 
bei orientierenden Vorversuchen sahen wir keine positive Wirkung. 

Mit der Herstellung von Hauthormonen befaBt ~ich auch die Che
mische Fabrik Gedeon Richter in Budapest. Sie hat Hormon
zusatze fiir Salben und Cremes in den Handel gebracht, und zwar: 

1. Gynodermin, weibliches Sexualhormon, pro Gramm 2% ME. Da 
man von dem Konzentrat 10-20% in Salben verarbeitet, fiihrt man 
pro Einreibung etwa 50 Einheiten zu. 

2. Hormodermin. Enthalt Hautextrakt sowie Gehirnlecithin; ein Zu
satz dieses Hormons solI das Gynodermin aktivieren. 

3. Androdermin enthii-lt Testishormon. Die Grundsubstanz enthalt 
pro Milligramm 4 Hahnenkamm-E. Wiestark diese Grundsubstanz 
im Androdermin verdiinnt ist, gibt AUGUSTINIO, der sich ausfiihrlich. 
damit beschaftigt, nicht an. 

1 BENESI: Wien. med. Wschr. 1938, 11. 
2 Notiz in Pharmac. J. 132, 592 (1934). 
3 ROJAHN: Pharmaz. Ztg 1934, 15. 
4 SCHWARZMANN: Dermat. Wschr. 1936, 36. 
Ii &BRADT: Dermat. Wschr. 1936, 22. 
6 BICKEL: Dermat. Wschr. 1928, 86, 849. 
7 Pharmaz. Z.halle Dtschld 1930, 160. 
B KATAOKA: J. med. ColI. Knijo 1940. 
9 HAAG: Med. Welt 1937. 

10 AUGUSTIN: Parfumeur 1936, 9, 169. 
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Gynodermin und Hormodermin sind hauptsachlich bei Frauen wirk
sam, bei Mannern wirken sie "langsamer". 

AdenosinphosphQrsiiure, Histamin und Acetylcholin werden aus einer 
hauttalgahnlichen, . sehr gut eindringenden cholesterinesterhaltigen 
Emulsion nach HOPF1 resorbiert. Aus der Salbe, die 20% feste Bet;1tand
teile enthalt, wurden durch die Substanzen die Capillarfunktionen be
einfluBt, so daB entziindliche Reize auf der Haut nur wenig zur Wirkung 
kommen konnten. 1m Tierversuch sind sie ferner nach GREVE2 in der 
Lage, das Haarwachstum In den meisten Fallen zu verstarken. Derartige 
korpereigene, chemisch den 3 Substanzen nahestehende Praparate ent
halt auch das .A.krotherm (Klinke), das zur Behandlung von Durch
blutungsanomalien und von EDER8 gegen Frostbeulen empfohlen wird. 
Die lmadylsalbe (Roche) enthalt Histamin und wird einmassiert. 
BETTMANN' hat sie bei Muskel- und Gelenkerkrankungen empfohlen. 
Die Elektrophorese der Salbe ist besonders wirksam. 

Histaconsalbe (Rhenania) enthalt 1 % Histamin und Aconitdispert 
in einer elektrisch leltfiihigen Salbengrundlage, also wohl in einer Ol-in
Wasser-Emulsion. Die Salbe wird durch lontophorese oder nach Ab
feilen der obersten Hornhautschichten durch Massage in die Haut 
hineingearbeitet. 

Eine 10proz. Acetylcholinsalbe kann man nach einer Vorschrift von 
Hoffmann-La Roche auch selbst mit Paraffinol und Wollfett sowie 
Vaselin herstellen. Der Wirkstoff ist sehr hygroskopisch. 

Atmungsfermentsalben nennt ZAJICEK5 seine frisch bereiteten Pra
parate, mit denen er SchwerhOrigkeit giinstig beeinfluBt. Seine Er
fahrungen bestatigt ECHTERMEYER6 teilweise, die Behandlung muB 
ofter wiederholt werden. Das Praparat ist nur wenige Tage haltbar und 
muB auf Eis gelagert werden. MENZEL7 empfiehlt diese Salben ebenfalls. 
Dem Schwed. P. 104976 ZAJICEKS zufoIge gelangt man durch Mahlen 
der frischen Driisen, Filtrieren des Pref3saftes und Verarbeiten desselben 
mit Agar und Nelkenol jetzt auch zu haltbaren Produkten mit guter 
Resorbierbarkeit. 

Euterextrakte frisch geschlachteter junger Kiihe konnen nach der 
englischen Patentanmeldung der elBA, Basel, als SalbenbestandteiIe 
verwendet werden. Sie sollen die Blutzirkulation fordern und so tonisch 
wirken. 

Embryonalextrakt hat G. KUHNE8 als Salbenzusatz bei Ulcus cruris 
gepriift. Sie fand, daB der Auszug anfangs die Heilung beschleunigte, 
das Endergebnis war aber nicht iiber den Rahmen hinausgehend. 

Schilddriisenhormon fan den wir in der Literatur nur als Bestandteil 
einer "Entfettungscreme fiir zu starke Briiste". Wirksam diirfte ein 

1 HOFF: Munch. med. Wschr. 1936, 691. 
2 GREVE: Dermat. Wschr. 1937, 5. 
3 EDER: Dtsch. Mil.arzt 1938, 8. 
<I BETTMANN: Med. Klin. 1933, 7. 
5 ZAJIOEK: Wien. klin. Wschr. 1938, 8. 
6 EOHTERMEYER: Med. KIin. 1939, 545. 
7 MENZEL: Schweiz. med. Wschr. 1942, 289. 
8 KUHNE, G.: Diss. Frankfurt/M. 1940. 
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solches Mittel sein. DaB wir solchen Unfug nicht empfehlen wollen, ist 
selbstverstand lich. 

Zusammenfa8sung: Die Diffusion olloslicher Hormone ist moglich. 
Wasserlosliche Hormone wirken auf der Schleimhaut und der beschadig
ten Haut. In den meisten Fallen ist die percutane Hormontherapie 
durch parenterale Darreichung zu erganzen. 

Vitamine in Salben. 
Da, wie wir wissen, wasserlosliche Korper ganz anderen Resorptions

gesetzen folgen als 611osliche, mussen die Vitamine nach ihren Ver
teilungskoeffizienten in 2 Gruppen eingeteilt werden. Zur ersteren der 
wasserl6slichen gehoren der Vitaminkomplex B, das Vitamin C, zur 01-
16slichen Vitamin A und D und das umstrittene Hautvitamin F, un
gesatt.igte Fettsauren. 

Zunachst seien die wasserloslichen Priiparate besprochen, und zwar 
als erstes das Vitamin B 1, das durch Iontophorese ohne weiteres zur 
Wirkung gebracht werden kann. KASAHARA und Mitarbeiterl haben es 
auch in Form einer 30proz. Betaxinsalbe mit Ungt. Wilsoni (Ungt. 
adipis suill. benz. mit 16% H 20) als Grundlage zur Heilung Beri-Beri
kranker Tauben herangezogen. Die Tjere standen nach Einreibung mit 
20 E. nach 2~-17 Stunden auf, liefen nach weiteren 2 bis15 Stun
de~. Die Heihang hielt2-9 'rage .an. Die.Resooptiou .. ist .. also. .. ungleich
maBig und therapeutisch nicht verwertbar, wenn nicht uberhaupt ein 
Fehler unterlaufen ist und die Tauben Vitamin Bl per os zu sich genom
men haben. 

Anders ist die Resorption natiirlich im Schleimhautmilieu der Augen. 
Hier ist lokale und vielleicht auch resorptive Wirkung zu erwarten und 
von CZUKRASZ2 bei Herpes corneae auch beobachtet worden. Er gab 
0,03-O,lproz. Salben, die er durch Mischen der den AmpulIen entnom
menen L6sung mit Eucerin gewann. 

Lactoflavin (B2), das unseres Wissens bisher als Salbenbestandteil 
geringe Bedeutung hatte, wird fur interne Indikationen auch keine er
halten, da LAUBER3 keine Resorption nachgewiesen hat. Vitamin 0, 
wird aus WILsoNscher Salbe, wie KASAHARA und KAwASHIMA4 nach
wiesen, resorbiert. Sie rieben eine 30proz. (!) Ascorbinsauresalbe auf die 
Brusthaut stillender Mutter und wiesen das Vitamin C in der Milch 
nacho Sie bringen Tabellen, denen zufolge die Milch aus der mit Salbe 
eingeriebenen Brust in den ersten 6 Stunden nach der erfolgten MaB· 
nahme insgesamt im Durchschnitt 6 mg mehr ausschied als die Norm. 
In den Tabellen falIt auf, daB die bestrichene Brust in 2 Fallen wesent
lich mehr Vitamin C in die Milch abgab als die unbestrichene, namlich 
32,1: 26,0 mg bzw. 38: 30 mg. In den anderen beiden Fallen betrug die 
Differenz nur 0,1 bzw. sogar 0,7 mg mit negativem Vorzeichen. Die be-

l KASAHARA U. Mitarbeiter: Klin. Wschr. 1938, 27, 939. 
2 CZUKRASZ: Orv. Hetil. (ung.) 1939, 15. 
3 LAUBER: Munch. med. Wschr. 1937, 24, 927. 
4 KASAHARA U. KAWASIDMA: Klin. Wschr. 1937, 4, 135. 
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handelte Brust gab weniger ab als die unbehandelte. Die Beobachtung, 
daB die behandelte Brust mehr Vitamin abgab, laBt einen technischen 
Fehler vermuten, denn so direkt und· einfach liegt der Weg der resor
biertenAscorbinsaure wohl nicht. Leider fehlen C-Vitamin-Bestimmungen 
im Harn, so daB die Resultate der Japaner noch erganzt werden miissen. 
Die Herstellung von Vitamin C-haltigen Salben ist zudem zwecklos, da 
das Vitamin in derartigen Verreibungen ohne besondere SchutzmaB
nahmen schnell zersetzt wiirde. Da der Vitaminmangel die HeHung ver
hindern kann, ist seine Zufuhr oft notig, aber nach LAUBER und ROSEN
FELDl nicht in Salbenform durch die gesunde Haut hindurch. 

MALINOWSKI2, der als einziger umfassendere dermatologische Ver
suche mit einer 1 proz. Ascorbinsauresalbe in Eucerin durchfiihrte, hatte 
bei Ekzemen nur von Versagern oder Reizungen berichtet; bei Seborrhoe 
waren die Erfolge besser, und bei Impetigo contagiosa konnten von 
10 Fallen 8 geheilt werden. Anders bei Salben fUr die Mundschleimhaut, 
die Merck herausbringt. Das Cebion aus dieser Paste wird durch die 
Mundschleimhaut resorbiert oder geschluckt und kommt aus der Paste 
direkt oder indirekt auf aIle FaIle zur Wirkung. DaB die Schleimhaut 
Vitamin C resorbiert, wuBte schon 1535 EUCHARlUS ROSSLIN, der das 
Einreiben des Zahnfleisches mit gepulverten Hagebutten empfahl. 
MAYERs berichtet iiber gute Erfahrungen nach Massage des Zahnfleisches 
mit einem 1 Y2 cm langen Pastenstiick bei Gingivitis, Stomatitis, Schwan
gerschaftsaffektionen der Mundschleimhaut und Paradentose. 

Nun zu den olloslichen Vitaminen. Hier ist vor allem das luftsauer
stoff- und saureempfindliche Vitamin A zu nennen, das als Wirkstoff 
in Vi,tselin-Lanolin-Salben in der Pharmaz. Ztg4 besprochen wird. Nach 
dieser Literaturstelle sollen derartige Salben 0,5-2% Vogan-OI-LOsung 
auf 100 g Salbe enthalten. MULLERD berichtet von gut en Erfolgen mit 
einer solchen Verarbeitung bei Dermatitis exfoliat. generalis. Wilson 
Brocqu, MONACELLI6 von Erfolgen bei Ulcus tropicum. Das Leolan und 
das Infadolan der Leowerke sind derartige Produkte, doch soIl nach 
der Apoth.-Ztg7 auch die Leocreme Vitamin A- und bestrahlte Lanolin
fraktionen enthalten. Das Vitamin A ist auch ein Bestand1jeil einer Salbe, 
die 2000 E. pro Kubikzentimeter enthalt und von Ho~ und SANDOR8 
zur Wundheilung empfohlen wurde. Auch Vitaraminsalbe enthalt in 
Vaselin-Lanolin-Gemisch Vitamin A bzw. die Vorstufe Carotin und soIl 
Brandwunden gUnstig beeinflussen. UEN09 arbeitete bei dieser Indikation 
mit 1 proz. Salben. Die Beschleunigung der Wundheilung durch Vit
amin A-Salbe haben im Tierversuch CHEVALIER und ESCARRAS10 nach-

1 LAUBER u. ROSENFELD: Klin. Wschr. 1938, 45, 1587. 
2 MALINOWSKI: Diss. Berlin 1940. 
8 MAYER: Dtsch. zahnarztI. Wschr. 1938, 41. 
4 Pharmaz. Ztg 1936, 22, 285. 
6 MULLER: Munch. med. Wschr. 1936, 52, 2116. 
6 MONACELLI: Med. Welt 1937, 50, 1738. 
7 Dtsch. Apoth.-Ztg 1933, Nr 41. 
8 HORN u. SANDOR: Dtsch. med. Wschr. 1934, 27. 
9 UENO: Pharmac. Ber. 1938, 4, 120. 

10 CHEVALIER u. ESCARRAS: C. r. Soo. BioI. Paris 1937, 23, 1073. 
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gewiesen. In der Augenheilkunde hat HEINSIUS1 mit einer 2proz. Vogan
salbe (2% Voganlosung auf 100 g Salbe) bei Wunden und Veratzungen 
der Hornhaut gute Erfolge erzielt. Eine solohe Verarbeitung ist 2--4mal 
so Vitamin A-reioh als guter Lebertran, da loom Voganollosung 
120000 IE. enthalt. In vielen Fallen wird man mit Y2-1 proz. Salben 
ausreiohen. Man kann Zinkpaste, Borsalbe, Ungt. moUe oder wasser
freies Euoerin als Grundlage nehmen und gegebenenfalls Soharlaohrot, 
Perubalsam u. dgl. als zusatzliohe Medikamente beifiigen. Das Carotin, 
also das Provitamin A, ist olloslioh und wird von GATTEFOSSE2 auoh 
in einer neueren Arbeit, die J.A.NNAWAy3 zitiert hat, naohdriiokliohst 
empfohlen. Es solI Wund- und Frostsohaden heilen, antiseborrhoisoh 
wirken, Hautsohlaffheit und Runzeln zuriiokbilden.Es zersetzt sioh 
im Lioht, die Salben miissen daher im Dunkeln aufbewahrt werden 
(fuJ1\lA.RK4) . 

Zu beaohten ist bei der Verwendung des Carotins und des Vitamip. A 
in Salben, daB Fette mit hoher Peroxydzahl das Vitamin weitgehend 
zerstoren5• Es empfiehlt sioh daher als Vitamintrager ein halt bares, in
differentes, z. B. synthetisohea Fett oder ein Paraffinkohlenwasserstoff. 
tJber 100° erhitzte Glyoeride diirfen nioht mit dem Vitamin zusammen
gebraoht werden, da sie dieses naoh liARRELSON6 zerstOren. Ob das Vit
amin A nooh erhalten ist, kann man naoh W. R. FEARON7 duroh P 20 5 
naohweisen. 'Man erhalt einen tiefvioletten Farbstoff, der in einem vo
luminosen Niedersohlag ausfaUt und duroh Zentrifugieren abgesondert 
werden kann. Wird dieser Niedersohlag vom Farbstoff befreit, so gibt 
er keine Reaktion mehr auf Vitamin A, und Ole, die auf diese Weise 
entfarbt werden, verlieren ihre waohstumfordernde Wirkung. Vit
amin A enthaltende Ole geben auoh mit in trookenem, hellem Petroleum 
aufgelostem Pyrogallol und anderen mehrwertigen Phenolen bei Gegen
wart von Triohloressigsaure Farbreaktionen8• 

Das Wissen tiber Vitamin A-haltige Salben ist, wie die Literatur
iib~rsioht zeigt, nioht unbedeutend. So sind Versuohe von LAUBER und 
ROCHOLL9 angestellt worden. Sie zeigten, daB Lanolln-Vaselin- bzw. 
Cholesterinsalben bei weiBen Mausen fiir sioh allein verzogernd auf die 
Wundheilung wirkten. Lediglioh das Vitamin A in mittleren und kleinen 
Dosen in Verbindung mit einer Cholesterinsalbengrundlage wirkte 
stark besohleunigend. GroBere Dosen sollen die Wundheilung sogar ver
zogern, was von PUESTOW, PONOHER und H.A.MM.A.T1o nioht bestatigt 
werden konnte. LAUBER und ROCHOLL hatteD im Tierversuoh bei 
kiinstlich gesetzten Verbrennungen mit TanninlOsung und vitamin-

1 HEINSIUS: Miinch. med. Wschr. 1937, 24, 937. 
2 GATTEFOSSE: Par£. moderne 1936, Nr 11, 473. 
3 JANNAWAY: Soap. perf. a. Cosmetics 10, 955. 
4 HAJ1\IARK: Maslob. Shirow 1937; zit. Seifensieder-Ztg 1938, 40. 
5 LEASE U. a.: Chem. Abstr. 32, Nr 8, 2987 (1938); Nr 5 (1939). 
6 HARRELSON: Chem. Abstr. 39, 6 (1940). ' 
7 FEARON, W. R.: Biochemic. J. 19, 888 (1925). 
B Pharmaz. Z.halle Dtschld 68, 124 (1927). 
9 LAUBER u. ROCHOLL: Klin. Wschr. 1930, 1143. 

10 PUESTOW, PONCHER u. HAMMAT: zit. Zbl. Hautkrkh. 60, 112, 42 u. 938. 
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freien Olen keine Verstarkung des Heilungsverlaufes gegeniiber den 
Kontrollen festgestellt. Lebertran und Ole bzw. Salben, die einen hohen 
Prozentsatz Vitamin enthielten, beschleunigten die Heilung um 25 %, 
und zwar sowohl in Verarbeitungen, die A und D, als auch in solchen, 
die D allein enthielten. Das Vitamin A ware nach diesen Autoren da
her nicht der wichtigste Faktor bei der Wundheilung. 

Vitamin D ist olloslich und oxydationsempfindlich. Salbenhersteller 
miissen dies berUcksichtigen. Es diirfte in WollfettsalbeIi bei Bestrahlung 
auf der Haut in geringen Mengen gebildet werden, doch steht diese 
Ansicht noch keineswegs unumstritten fest. Das eine aber ist wohl 
sicher, daB diese unbedeutenden Quantitaten, wann sie zur Resorption 
kommen, keinen< Schaden verursachen konnen. Zwar hat GORDONOFF 
im Versuch beobachtet, daB Vitamin D durch die Haut resorbiert wird 
und schwere Sklerosen verursachen kann. Er auBerte gegen derartige 
Salben Bedenken, blieb aber nicht ohne Gegenstimmen. Denn MON
CORPSl pflichtet ihm zwar prinzipiell bei, kommt dann aber spater zum 
SchluB, daB das in derartigen Salben und Cremes aktivierte Vitamin D 
in zu geringen Dosen resorbiert wird und keine Schaden zu erwarten 
sind. Auch MEMMESHEIMER2 halt Salben mit Vitamin D-Zusatz eher fiir 
niitzlich als fiir schadlich, und SCIDEBLICH und PALLASKE3 haben nach
gewiesen, daB Wollfett bei Bestrahlung kein D-Vitamin bildet. Jeden
falls empfiehlt insbesondere in Amerika eine umfangreiche Laien
propaganda dem Publikum als SchOnheitsmittel Vitamin D-haltige 
Cremes; doch werden derartige Praparate auch in Deutschland herge
stellt, z. B. die Blendea-Hautcreme. Die Praparate gehen wohl auf 
eine Arbeit von NAVARBE4, ferner auf die Ergebnisse von NORDMANN 
und HOGERo sowie auf BrSCEGLIE (ebenda zitiert) zurUck, der an Gewebs
kulturen deutliche Wachstumssteigerung durch Vitamin D bzw. A + D 
erzielen konnte. Die Autoren erwahnen, daB Vitamin D-haltige Salben 
das Aussehen derHaut.verbessern. Doch auch die Dermatologie hat sich 
schon mit Vitamin D-Salben beschaftigt. Es sei nur erwahnt, daB gute 
Erfahrungen mit 0,5-1 % VigantolOl enthaltenden Salben bei Ekzemen 
mitgeteilt wurden. Vitamin D ist in Salbenform auch bei ;Rachitis wirk
sam. ASTROW und MORGAN6 berichten dariiber. Allerdings war die 
45fache orale Menge notig. MONCORPS erhalt in der oben? zitierten Ar
beit im Tierversuch ahnliche Resultate. 

Nach HELMERS dringt das Vitamin D sogar sehr leicht in die Haut 
ein, wird aber durch Waschungen auch sehr leicht entfernt. Die An
sicht von KOCH und ENGELS9, daB Vitamin D in Paraffinol nicht zur 

1 MONCORPS: MUnch. med. Wschr. 1933. 33. 
2 MEMMESHEIMER: Dtsch. med. Wschr. 1933. Nr 44; ferner Arch. f. Dermat. 

1934. 170. 2. 
3 SCllEBLICH u. PALLASKE: Dtsch. med. Wschr. 1930. 24. 
4 NAVARRE: Amer. Parfumeur 27. 83 (1932). 
5 NORDMANN u. HOGER, zit. durch JENCIO: MUnch_ med. Wschr.1935, 37, 1485. 
6 ASTROW u. MORGAN: Zit. nach Parfumeur 1930, Nr 44. 
7 MONCORPS: MUnchn. med. WEChr. 1933, 33. 
S HELMER: Ref. Pharmaz. Z.halle Dtschld 1940, 104. 
9 KOCH u. ENGELS: Zbl. Chir. 1938, Nr 6. 
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Resorption gelangt, da das Vehikel nicht aufgenommen wird, ist unseres 
Erachtens nicht stichhaltig. Die Erfahrung spricht dagegen und auch die 
Beobachtung, die wir an anderen olloslichen Wirkstoffen machen konnten. 

Das "Vitamin F", das nach HINSBERG1 in allen natiirlichen Fetten 
und im Weizenkeimol vorkommt, besteht chemisch aus mehrfach un
gesattigten Fettsauren bzw. deren Glyceriden oder Seifen und kann 
nach W OCKER2 auf Grund seines ungesattigten' Charakters nachge
wiesen werden. KUHN und GERHARD3 haben jedpch festgestellt, daB 
die angegebenen Reaktionen, wie zu erwarten war, unspezifisch sind. 

Es ist olloslich und wird insbesondere in Amerika sowohl in der Kos
metik als auch in der Dermatologie als Zusatz zu Salben empfohlen. 
Cremes enthalten nach AUGUSTIN' pro Gramm zweckmaBigerweise 
1000 Shepherd-Linn-E. (ein Rattentest, der etwas verfriiht ausgearbei
tet und mehr-minder kritiklos ausgeschrotet wird). Bei Dermatosen 
werden bis zu 5000 Sh.L. E. pro Gramm empfohlen. Die Haut so1l5 
vor der Applikation der Vitamin F -haltigen Salbe entfettet werden. 
Vitamin F-Konzentrate, die pro Gramm bis zu 250000 E. enthalten, 
bringen die Olwerke Noury van del' Lande, Emmerich, me auch 
Henning, Berlin, heraus. Die erstere Firma propagiert insbesondere 
Vitamin FO, das auch Vitamin A, Provitamin A und Vitamin D ent
halten soll. 

mer gute Wundheilung mit aus derartigen Konzentraten herge
stellten Salben berichten GRANDEL6 und SPEIERER7, der die FRENKEL
sche Salbe, die 2,5 IE. Insulin und die Vitamine A, D, E, F enthalt, ins
besondere bei. Ulcus cruris und bei Hautschaden auf diabetischer 
Grundlage empfiehlt, sowie SCHNEIDERs. In Amerika ist die Litera
tur liber die Vitamin F-Wirkung weitaus reichhaltiger. Allein die Bi
bliography of the Scientific Evolution of Vitamin F, die von der Archer 
Daniels Midland Company Chicago 1936 ausgegeben wurde, zahlt 
66 Publikationen auf. 

Wenn man an das Vitamin glaubt, so kann man auch das Calcium
linoleat verwenden; es solI nach GLENNAN9 Vitamin F-Wirkung haben. 
Die Therapie wird dadurch einfacher, die Erklarung del' Wirkung aber 
noch schwieriger, denn wenn das Ca-Salz wirkt, mliBte ja eigentlich 
die gewohnliche Linolsaure das Vitamin sein. Jedenfalls konnen wir 
die Haut- und Wundwirkung des Vitamin F heute nicht mehr als 
Schwindel abtun. SCHNEIDER geht sogar weiter' und halt Vitamin F
Salben fUr wertvoller als Lebertransalben. mer den Wirkungsmechanis
mus wissen wir noch wenig. RUFFlo meint, daB die ungesattigten Fett-

1 HINSBERG: Diss. Jena 1931. 
2 WaCKER: Helvet.chim.Acta 24F, 98, Nr1 (1941). 
3 KUHN u. GERHARD: Vitamine und Hormone 8, 3/4 (1942). 
4 AUGUSTIN: Parfumeur 1987, 29. 
6 Chemist a. Drugist 1988, 679. 
6 GRANDEL: Fette u. Seifen 1988, 10, 573. 
7 SPEIERER: Munch. med. Wschr. 1988, 50. 
8 SCHNEIDER: Med. Klin. 1941, 17. 
9 GLENNAN: J. amer. pharmaceut. Assoc. 28, 305 (1939). 

10 RUFF: Dtsch. Apoth.-Ztg 04, 872 (1939). 
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sauren als Sauerstoffiibertrager wirken. Man wird der Wahrheit am 
nachsten kommen, wenn man den Vitamincharakter negiert und die 
ungesattigten Fettsauren als lebenswichtige Bausteine der korpereige
nen Lipoide, als notigen Nahrungsbestandteil auffaBt. Wie das "Vit
amin" von auBen her appliziert wirken soil und kann, wissen wir nicht. 
Trotzdem beginnt auch in Deutschland die kosmetische Literatur iiber 
die Vitamin F-Wirkung reichhaltiger zu werden. AUGUSTIN1 ist der An
sicht, daB Ra.ut und Raare "Bediirfnis" nach dem Vitamin hatten. 
Um Schaden zu verhindern, geniige ein Zusatz von 0,05% (der Losung 
zu 250000 Einheiten) im Gramm Rautcreme. Die Arbeiten wie auch die 
Testung des "Vitamins" sind vorlaufig noch mehr spekulativ als be
weisend, man sollte sich mit dem Problem aber doch beschaftigen, 
zumal wir durch KARRER und KONIG2 heute wesentlich weiter sind. 
Ihnen zufolge gibt es kein Vitamin F, sondern nur "essentielle" Fett
sauren, namlich Linol, Linolen und Arachinsaure. Diese sind in der 
Lage, die Rattenacrodynie zu heilen. 

Das Vitamin E, also das Antisterilitatsvitamin, ist ebenfalls fett
lOslich und diirfte demnach zu einem Teil wenigstens resorbiert werden. 
Es besitzt bei uns in der externen Therapie noch wenig Bedeutung, 
ebensowenig als Cremezusatz, doch solI es nach amerikanischen Litera
turangaben die Wirksamkeit von Salben bei Acne erhohen. Zur Wund
heilungwurde es vonlliRCHEsI3, PEGREFFJ.4 lmd PACINI5 herangezogen. 
Vitamin E wird durch ranzige Fette zerstort (WEBER6). 

Das Vitamin H, der "Rautfaktor", besitzt noch keine Bedeutung in 
der sonst schnell arbeitenden Kosmetik. Es ist auch den Kosmetikern 
am Menschen noch zu hypothetisch, zu schwer greifbar und hat die 
Roffnungen GYORGYlS7, bei Seborrhoe wirksam zu sein, nicht erfiillt. 
Es ist nicht, wie MiLBRADT8 meint, fettloslich, sondern wasserloslich, 
wird nach SCHULZ durch die Raut resorbiert9 und steht in der Derma
tologie, auch intern verabreicht, noch nicht in Verwendung. Auch wir 
konnten klinisch bei mehreren Seborrhoen und friihexsudativen Ekze
matoiden mit seborrhoischen Erscheinungsbildern selbst bei groBen 
Dosen keine Wirkung feststellen. VARGA 10 hat bessere Erfahrungen 
gemacht, er empfiehlt es bei seborrhoischen Ekzemen in Zusammenhang 
mit B- und C-Vitamin-Konzentraten. 

Gemische von Vitaminen enthalten die Lebertransalben, die im nach
sten Abschnitt besprochen werden. In Amerika hat ferner noch das 
Avocadool, ein fettes 01 aus Per sea gratissima, einer Lauracee des tropi
schen Amerikas, Bedeutung als Zusatz zu den Cremes. Es soll die 
Vitamine A, B, D und E enthalten. 

1 AUGUSTIN: Seifensieder-Ztg 1939, Nr 13, 253. 
2 KARRER u. KONIG: Helvet. chim. Acta 26, 2 (1943). 
3 MARCHESI: Ber. Physiol. 90, 91 (1936). 
4 PEGREFFI: Zbl. Chir. 1936, Nr 38, 2287. 
5 PACINI: Wheat Germ. oil. New York: Verlag The American Physician Inc. 
G WEBER: Chern. Abstr. 33, 3853 (1939). 
7 GYORGYI: Z. arztl. Fortbildg 1931, 377. 
8 MILBRADT: Dermat. Wschr. 1936, 4l. 
9 SCHULZ: Med. u. Chern. 3, 197. 10 VARGA: Dermat. Wschr.1938, 1453. 
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Natiirlich sind auch Kombinationspraparate, die z. B. Vitamin A 
und D enthalten, im Handel. Ein solches Produkt ist die Riccovitansalbe, 
die GASSMANNl bei.Verbrennungen, Quetschungen und Ulcera empfiehlt. 

Chlorophyll ist ebenfalls Bestandteil von Salben, die zur Wund
heilung dienen. Wirksam sind insbesondere Chlorophyll-Natrium und 
reines Chlorophyll, Mg-freie Abkommlinge sind wertlos. Die Zusiitze 
von 0,05-,-2,0% werden meist in Vaselin verrieben. BURGI2, der das 
Chlorophyll als Wachstumsvitamin mit dem Charakter eines echten 
Vitamins auffaBt, bringt in seinen diesbeziiglichen Arbeiten recht in
struktive Bilder, die zeigen, daB Dermocetyl dem Vaselin als Grund
lage vorzuziehen ist. Die 1-10proz. Chlorophyllsalben waren dem 
Unguentolan bedeutend iiberlegen und wurden auch von Vitamin A
Salben nicht erreicht (Tierversuche). In der Klinik sind die Versuche 
noch nicht abgeschlossen, aqer vielversprechend. Man scheint stark 
individualisieren zu miissen und im einen Fall starke, im andern schwache 
Salben, im einen diese, im anderen jene Grundlage wahlen zu mussen. 
Die Veroffentlichung klinischer Unterlagen stellt der Autor in naher 
Zukunft in Aussicht. Man wird ihnen mit Spannung entgegensehen, zu
mal die vorHiufigen Berichte auBerordentlich aussichtsreich erscheinen. 

Die Firma Sell, Deggendorf (Anima-Praparate), hat in ihrer 
Anima Schrundenkur Chlorophyll, Lebertran und Harze eingearbeitet. 
Diese Gewerbeschutzsalbe, die fur Stein- und Waldarbeiter gedacht ist, 
haben wir an zahlreichen Versuchspersonen gepruft und recht gute Er
folge gesehen. Die Versuchspersonen, die schon die verschiedensten 
Mittel verwendet hatten, sagten ubereinstimmend aus, daB die Schrun
denkur uberlegen wirke. Sie verklebt die Rhagaden zuerst mechanisch, 
regt dann die Granulation an. Sie ist nachts zu verwenden und wird 
durch eine tagsuber gebrauchte prophylaktische Pflegesalbe erganzt. 

Neben dem Chlorophyll sind noch andere Porphyrine wirksam, so 
das Hamatoporphyrin. Die beiden wichtigsten Porphyrine, Chlorophyll 
und Hamatoporphyrin, enthiilt eine Sa,be Porphyrol des Schweizer 
Serum- und Impfinstitutes und die gleichnamige Salbe der Firma 
Klinke, Ham burg. Man kann sich solche Salben auch selbsl> bereiten, 
muB dann aber darauf achten, daB man nicht gekupfertes - unwirk
sames Chlorophyll verwendet. In waBrigen Losungen verwendet man 
das Natriumsalz des Chlorophylls. 

Die Beobachtungen GRUSKrNS3 , daB Chlorophyll auch desinfiziere, 
konnte BURGI und seine Mitarbeiter nicht bestiitigen. 

Die bestrahlten Salben, die urn das Jahr 1930 aufkamen, sind eine 
besondere Gruppe, die in ihrer Wirkung am ehesten zu den Vitamin
salben passen. Man soIl mit ihnen gute Granulations- und epithelisierende 
Wirkung erzielen, z. B. bei Ulcus cruris. 

1 GASSMANN: Schweiz. med. Wschr. 68, 437 (1939). 
2 BURGI: Das Chlorophyll als Pharmakon 1932; ferner Schweiz. med. Wschr. 

67,1173 (1937); 483 (1938); Klin. Wschr.1921, 3. Bull. Soc. Therapeut. 1938, Nr 7; 
Schweiz. med. Wschr. 72, 239 (1942); Ber. des Vereins Schweizer Physiologen 
1942; Dtsch. med. Wschr. 1942, 893. 

3 GRUSKIN: Amer. J. Surg.1941 u. a. O. (zit. durch BURGI). 

v. Czetsch-Lindemyald unll Schmidt-La Baume, Salben I, 2. Aufl. 12 
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FAS.A.L1 hat Metuvitsalbe (Chemosan, Wien) in dieser Richtung 
gepriift. Es handelt sich um eine kurz- und langwellig bestrahlte Salbe 
aus Schweinefett, Kakaobutter und Metallsalzen. Ihre Wirkung ist laut 
Angabe auf eine .Art mitogenetische Strahlung, die nach unseren Ver
suchen photographisch nicht nachweisbar ist und von bestrahltem ZnO 
und Fetten ausgeht, zuriickzufiihren (MARCONI2). Die Salbe wird auf 
Leinenlappen aufgetragen und dann aufgelegt. Bei starker Sekretion 
ist nach dem Erfinder RIED nicht entfettete Gaze statt der Leinwand zu 
nehmen3• 

In der Chirurgie hat F AS.A.L die granulations- und epithelwachstum
anregende Wirkung der Philoninsalbe, die 0,25 Teile bestrahltes Chole
sterin enthalt, festgestellt; in der Kinderheilkunde empfiehlt sie ER
KENS' und in der Dermatologie ST.AMER0• 

Lebertran wird durch Bestrahlung mit UV.-Licht inaktiviert. 
ADAM6 wies nach, daB dadurch die antirachitische Wirkung zerstort 
wird. Aber auch die Jodzahl sinkt wahrend der Bestrahlung, so daB 
wir annehmen kannen, daB auch die ungesattigten Anteile, insbe
sondere die Sterine, abgesattigt werden. Da zudem freie Sauren auf
treten, ist durch die. Bestrahlung kein Nutzen, sondern nur Schaden 
zu erwarten. 

Fermente, wie Pepsin? (1-10% mit HCI-Zusatz) und Pancreatin, 
werden in Wundsalben zur Verdauung nekrotischer Partien sowie zur 
Erweichung der Keloide verwendet. Erwahnt sei die Pankreasdispert
salbe, die u. a.s fur diese Indikationen, gegebenenfalls nach vorheriger 
Pepsin-Salzsaure-Behandlung, empfohlen wird. Denselben Zweck ver
folgt auch das Ungt. encymi comp. Rahm und Haas, die Pankreas
enzymsalbe derselben Firma, die FERR9 bei Ulcus cruris empfiehlt, 
ferner die Pyosolvasalbe, die 'von FISCHER10 auch bei Lupus verwendet 
wird. Sie enthalt Pankreasdispert 2proz. in Vaselin und dient zur Be
handlung von Wunden, zur Erweichung von Schwielen und Narben. 
Die Salbe wird messerruckendick auf die zu behandelnde Stelle aufge
tragen und mit Mull bedeckt. Taglicher Verbandwechsel. Lasiolan 
(Kalichemie) enthalt Rhodan- und Kalisalze, tryptisches Enzym und 
ein Lokalanaestheticum in "neutraler Salbengrundlage". Regenitsalbe 
(Curt a) enthalt I Yz % Pankreasferment in einer "Salbe" und dient 
der Behandlung derselben Indikationen. Von guten Erfolgen bel'ichtet 
ULlCZKAll. Pankrederma-Wundsalbe (Stockhausen) enthalt Pankreas
ferment in Lebertran-Lanolin-ZnO~Paste; sie wird bei Ulcus cruris und 

1 FA-SAL: Med. Klin. 1930 I, 595. 
2 MARCONI: Med. KIin. 1932, 125. 
3 RIED: Wien. kIin. Wschr. 1930, 29. 
4 ERKENS: Miinch. med. Wschr. 1932, 27. 
5 STAMER: Dermat. Wschr. 1936, 51, 2085. 
6 ADAM: KIin. Wschr. 36, 5. 
7 SCJrijSSLER: Munch. med. Wschr. 1921, 3. 
S Med. KIin. 1928, 24, 67. 
9 FEHR: Munch. med. Wschr. 1936, 22, 896. 

10 FISCHER: Dermat. Wschr. 1937, 11. 
11 ULICZKA-: Fortschr. Med. 1937, 15. 
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bei Verbrennungen empfohlen. Alle die Salben sind meist Wasser-in
Ol-Emulsionen auf Cholesterinbasis, sie sollen, um ihre Haltharkeit zu 
steigern, mit einem Desinfiziens versehen sein. 

Ochsengalle, 1 proz. in 10 Teilen Wachs und 90 Teilen Lanolin, 
wird bei Ulcus cruris, Decubitus und Intertrigo in Form del' Uwe-Salbe 
(Dippold, Miinchen) angeraten. 

Hefe findet sich in manchen von den Kosmetikern empfohlenen 
Acnecremes. Die Firma Suvek hat sich z. B. ein solches Priiparat 
aus Hefe, Glycerin und I.anettewachs schiitzen lassenl . Das Franz. P. 
870386 schiitzt einen Hefeextrakt, del' die Zellatmung und Zellteilung 
ford en soIl und durch Alkoholextraktion odeI' iihnliche Arbeiten ge·· 
wonnen wird. Auch in Garung befindliche Bierhefe solI auf Grund ihrer 
mitogenetischen Strahlenwirkung Ulcera cruris giinstig beeinflussen. 
KAINZL2 laBt bei seiner Therapie Bierhefe mit Zucker garen und tragt 
den Brei auf. 

Es hat den Anschein, als wiirden alle Hormon- und Vitaminsalben 
vorwiegend iiber den Gesamtorganismus und nieht lokal wirken (LAU
BlllR3). Die meisten Salbengrundlagen hemmen die Wundheilung, am 
wenigsten Fissan und Eucerin. Man muB daher bei del' Wundbehandlung 
mit Sal ben auch an die Grundlage denken. Vogan z. B. ist im Vaselin 
unwirksam, ebenso Carotin, in Fissan und Eucerin beschleunigen sie 
den Heilvorgang (LAUBER). Da anderseits mit Schleimen (Tylose) nach 
dem Vortrag von STOHR4 besonders gute Wundheilung zu erzielen ist 
und die Ansicht, daB Salben bei del' Wunrlbehandlung nicht am Platze 
sind, oft zu horen ist, wird sich in diesel' Richtung moglicherweise eine 
vollkommene Ablehnung del' Salben entwickeln. 

Lebertransalben. 
Diese Priiparate dienen fast ausschlieBlich del' Behandlung von 

Wunden und del' geschadigten Haut. Sie sollen trotzdem, da ein wesent
lieher Teil ihrer Wirksamkeit auf Vitamine zuriickzufiihren ist, bier 
schon behandelt werden. Del' Tran wurde, wie das Lehrbuch fiir Kriegs
chirurgie von FRANZ mitteilt, schon im Kriege 1870/71 und friiher zur 
Wundhehandlung verwendet. Auch die Desitinsalben sind seit vielen 
Jahren in Verwendung. Doch hat die Lebertransalbentherapie im 
Jahre 1932 durch DE MUTE" und insbesondere durch LOHR6, vorwiegend 
beziiglieh der Applikationsart, Auftrieb erhalten. Gegenwartig gibt es 
wohl iiber keine Salbe so viel Literatur, wie iiber die mit Lebertran, denn 
schon die Unguentolanbroschiire, welche das Wissen iiber die Salbe, 
insbesondere in therapeutischer Richtung, bereichert, in pharmazeuti
schem Sinne aber weniger bietet, zahlt 59 Originalarbeiten auf. Die Zu
sammensetzung der Unguentolansalbe, die nach der Vorschrift LOHRS 

1 Nach JANISTYN: Kosmetisches Praktikum. 
2 KAINZL: Cas.lek. cesk. 1939, 79l. 
3 LAUBER: Hippokrates 1940, 20. 
4 STOHR: Chirurgen-KongreB Berlin 1940. 
5 DE MUTH: Nat. eclect. med. Assoc. Quart. 23, 103. 
e LOHR: Chirurg 1933, 29, 1612; 1934, 5, 263. 
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hergestellt wird, ist nicht genau bekannt. Die Angabe, daB die Salbe 
Lebertran in einer indifferent en Grundlage enthalte, befriedigt nicht 
vollig, wenn auch aus den Arbeiten LOHRS zu schlieBen ist, daB Vaselin 
verwendet wurde. 

Der Lebertran, der gleichzeitig Trager der Wirkung und Grundlage 
ist, sowie Fette oder Kohlenwasserstoffe sind die Bestandteile der 
sonstigen Lebertransalben. WaBrige Emulsionen sind bei der Herstel
lung der Lebertransalbe zu vermeiden, da der Tran dadurch in seiner 
Haltbarkeit ungiinstig beeinfluBt wird, ein Leitsatz, der leider immer 
wieder unberiicksichtigt bleibt. Unbestritten ist diese Beobachtung 
MECKELBACHS1 allerdings nicht, denn STOHR2 gibt an, daB eine Leber
transalbe aus 30 % Tran und 70 % einer Adulsionslosung 5: 95 minde
stens so geeignet ist wie ein Praparat auf Vaselingrundlage. Ursache 
hierfiir mag der starke Verbrauch in einem Krankenhaus sein, durch 
den eine allzulange Lagerung verhindert wird. Die Lebertranemulsion, 
die per os gegeben wird, ist ja auch einige Monate lang wirksam. Dazu 
kommt noch, daB neben den Vitaminen auch die Fettsauren, die ja durch 
die Tylose nicht geschadigt werden, Wirksam sind. Der Ausfall der 
Vitamine, der in ungunstigen Fallen sicher eintritt, wird zudem durch 
die Adulsion, das bessere, der Wunde entsprechendere Medium, bestimmt 
wettgemacht. MECKELBACH empfiehlt folgendes Rezept fur eine wasser
freie kombinierte Salbe: 

01. jecoris aselli standard. 30,0 
Adeps lanae anhydr. 50,0 
Vaselinum alb. 18,0 
Balsam peruv. 2,0 

DZE:MBROWSKy3 hingegen wahlt eine Mischung von 40 Teilen Tran und 
60 Teilen Vaselin. Erstere Vorschrift ergibt nicht unbedingt das optimale 
Produkt, da der Perubalsam Reizungen verursachen kann und das 
Vaselin nach LOHR fur sich allein giinstiger zu wirken scheint als woll
fetthaltiges. Dazu kommt noch, daB z. B. MUTSCHLER4 Kombinationen 
uberhaupt ablehnt und dem Unguentolan die beste Wirkung zuschreibt. 

LUNDH5 beobachtete im Tierversuch an Meerschweinchen, daB 
Vaselin, Vaselin-Lanolin und Ungt. molle die Heilung von Wunden ver
langsamen, Lebertransalben sie aber beschleunigen. Ahnliche Resultate 
erhielt SCHUBERT6, der an Kanincben gelbes DAB.6-Vaselin, wasser
freies Adeps lanae und eine Mischung von Adeps la,uae, Vaselin und Erd
nuBol mit Wasser, die letzte bei Luftzutritt ohne Verband, gevriift hat. 
Am besten wirkte die letzte Salbe, dann das Wollfett, am langsamsten 
das Vaselin, unter dem die Wundrander Ofters gerotet waren und teil
weise auch Infiltrate aufwiesen. Derselbe Versuch, am Menschen ange
stellt, zeigte anfangs die gleichen Ergebnisse. Auch hier trat eine gewisse 
Verzogerung bei Wollfett und VaseIin ein. Spater verwischten sich die 

1 MECKELBACH: Schweiz. Apoth.-Ztg 1938, 19. 
2 STOHR: Chirurg 12, 15 (1940). 
3 DZEMBROWSKY: Z. org. dhir. 1935, 70, 336. 
4 MUTSCHLER: Miinch. med. Wschr. 1937, 18, 692. 
6 LUNDH: Zb1. Chir. 1936, 63, 2860. 
6 SCHUBERT: Dermat. Wschr. 1937, 39, 1251. 
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Resultate abel' mehr und mehr, so daB noch einmal Versuche angestellt 
werden muBten. Es wurden allerdings teilweise andere Salben verwen
det, doch konnte durch Unguentolan- und Pellidolsalbe (letztere mit 
del' oben geschilderten Wasser-in-Ol-Emulsion als Grundmasse) eine 
Beschleunigung del' Wundheilung erzielt werden. Die anderen Salben
grundlagen hatten, wenn auch keine Beschleunigung, so doch auch keine 
Verzogerung del' Wundheilung bewirkt. Interessante Versuche stellte 
auch PUESTOW1 an. Er beobachtete an Tieren, daB Lebertransalben 
die Wundheilung um 50% beschleunigen, Vitamin-A- und -D-Salben 
verbessern sie um 25 %. Tanninsalben sind den Kontrollen nicht ii ber
legen. LAUBER2 wiederum hat an Kaninchen durch die verschiedensten 
Lebertransalben keine Heilbeschleunigung beobachtet. Die Grund
lagen hemmen sogar die Abheilung, nul' Eucerin und eine "Cholesterin
salbe" (Merck) wirkten giinstig. Er kam daher in einer anderen Arbeit 
zur volligen Ablehnung del' Salbe, da sie mehr Nachteile (Geruch, Ma
ceration del' Wundrander) als Vorziige besitze. LORR und UNGER3 haben 
Lebertran mit den verschiedensten Salbengrundlagen gemischt und 
fanden, daB Cholesterin und seine Derivate in Salben die Wundheilung 
hemmen. Lebertran kann diese Eigenschaft nul' kompensieren, wenn 
nicht zu hohe Cholesterinmengen zur Verwendung kommen. Ein weiterer 
Grund also, um das oben angegebene Rezept als nicht optimal anzu
sehen. Am besten hat sich nach LOHR in diesel' Versuchsreihe das Vaselin 
bewahrt. Fette scheinen nicht in Erwagung gezogen worden zu sein, 
da sich aIle Versuche um das Cholesterin und das Vaselin mit und ohne 
Zusatze gruppieren. LOHR, UNGER und ZACRER4 betonen, daB im Ge
gensatz zu anderen Autoren von ihnen keine Hemmung del' Wund
heilung durch Vaselin beobachtet werden konnte. Da die wirksamen 
Bestandteile aIle fettloslich sind, ist auch keine Verzogerung durch die 
unwirksame Komponente zu erwarten, wohl abel' konnte die aIlzusehr 
deckende und luftabschlieBende Vaselinwirkung nachteilig sein. 

Welche Komponenten sind nun eigentlich im Lebertran wirksam 1 
Sichel' kommt dem Vitamin A-Anteil ein sehr wesentlicher Faktor zu. 
Dafiir sprechen u. a. die Versuche von HORN und SANDOR5• 

DRIGALSKI6 verglich die Heilwirkung einer Vitamin, A-haltigen 
Lebertransalbe mit einem Praparat, in dem das Vitamin zerstort war. 
Heilwirkung im Sinne einer Lebertrantherapie kam nur dem ersteren 
Praparat zu . .Ahnliche Ergebnisse gibt HEINSIUS7 an und glaubt, daB 
das Vitamin A del' alleinige epithelisierende Faktor del' Lebertransalbe 
sei. Das Vitamin D diirfte nul' zusatzlich giinstig wirken. 

SEIRING8 schreibt die Hauptwirkung den freien Doppelbindungen 
zu und scheint damit bis zu einem gewissen Grad recht zu haben, denn 

1 PUESTOW: Lag. Gyn. a Obst. 66, 563. 
2 LAUBER: Med. Welt 1937, 415; Hippokrates 1940, 20. 
3 LORE u. UNGER: Pharmaz. Ztg 1937, 73, 910. 
4 LORE, UNGER U. ZACHER: Munch. med. Wschr. 1937, 97. 
5 HORN U. SANDOR: Dtsch. med. Wschr. 1934, 27. 
~ DRIGALSKI: Z. Vitaminforsch. 1934, 4. 
7 HEINSroS: Arch. Ophthalm. 1936, 1. 
8 SEIRING: Munch. med. Wschr. 1936, 40, 1632. 



182 Salben als Medikamententrager. 

auch KOCH und ENGELSl haben auf Grund ihrer Studien an der Multi
valsalbe Gehe, die keine Vitamine, sondern nur ungesattigte Fettsauren 
enthalt, gleichsinnige Beobachtungen gemacht. Die Salbe soll den 
vitaminhaltigen Lebertransalben, diese wieder den vitaminfreien gleich
wertig sein. KOCH und ENGELS sowie FERVERS2 haben ihre Verwendung 
auch bei frischen infizierten Wunden empfohlen, die nicht zuletzt auf 
Grund der Desinfektionswirkung heilen. 

Auch JEOEL3 meint, daB die ungesattigten Fettsauren, die nach 
seiner Ansicht Sauerstoff aufnehmen und dadurch reduzierend und 
bactericid wirken, die wichtigste Komponente des Lebertrans seien. 
Verfasser bewegt sich dabei aber in Spekulationen, denn der Lebertran 
ist kein Desinfiziens im engeren Sinne, wenn auch FISCHER4 ein staphylo
kokk.entotendes wasserlosliches ( 1 1) Prinzip darin nachweisen konnte. 
SCHNEIDERo ist auf Grund seiner Versuche ebenfalls ein Vertreter der 
Ansicht, daB die ungesattigten Fettsauren, insbesondere die Octadien
saure, das "Vitamin FO", das aus dem Provitamin, der Linolensaure 
entstehen solI, als Wirkungstrager fiir die Lebertranwirkung haftbar zu 
machen seien. 

Manche ungesattigte Fettsauren haben also an sich starke granula
tionsanregende Wirkung, eine Beobachtung, die auch bei" bestimmten 
Kohlenwasserstoffen gemacht wurde und im Granugenol Knoll seit 
1915 ausgenutzt worden ist. Dazu kommen noch die physikalischen 
Eigenschaften derartiger Lebertransalben, die auf Wunden rasch schmel
zen, nekrotische Gewebe durchdringen und Keime fixieren6, ja nach 
DRIGALSKI sogar abtoten7 sollen. LOHR weist weiter darauf hin, daB 
zwischen Vitaminen und den ungesattigten Fettsauren ein Synergismus 
besteht, also Lebertran in seiner Totalitat wirksam ist. KASTNER8 hin
gegen meint, daB nicht so sehr die Lebertransalbe als vielmehr die 
Verbandtechnik die Ursache fur die guten Erfahrungen sei. 

Eine Eigenschaft der ungesattigten Fettsauren solI noch erwahnt 
werden. Sie hemmen nach JENSEN und WIESE9 die Blutgerinnung. 
Paraffinol ist indifferent, Leinol hemmt bereits, Lebertran in noch 
starkerem MaBe. In manchen Fallen ist dies sicher sogar ein VorteiI, im 
anderen wieder nicht. Die Autoren schreiben die Nachblutungen bei 
Lebertranverbanden zum TeiI dieser Eigenschaft des Tranes zu. 

Man suchte die Lebertranwirkung auf verschiedenen Wegen, z. B. 
durch Chlorierung, noch zu steigern. Ein solcher chlorierter Lebertran 
wirkt anscheinend nicht auf Grund seines Vitamingehaltes, der durch 
die Chloranlagerung zerstorl werden solIlO, eine Beobachtung, die aller-

1 KoCH u. ENGELS: Zbl. Chir. 1938, 6. 
2 FERVERS: Miinch. med. Wschr. 1938, 42. 
3 JECEL: Wien.1lled. Wschr. 1940, 20. 
4 FISCHER: Mikrobiol. Epidemiol. Immunbiol. 1941, 4, 105. 
S SCHNEIDER: Klin. Wschr. 20, 18 (1941). 
6 BOSSE: Miinch. med. Wschr. 1936, 15, 60l. 
7 DRIGALSKI: Sitzgsber. Berl. med. Ges. 4, 12, 35. 
8 KIsTNER: Miinch. med. Wschr. 1940, 6, 167. 
9 JENSEN U. WIESE: Zbl. Chir. 1939, Nr 18. 

10 Pharmaz. Ztg 1935, 98, 1286. 
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dings von BAMBERGERl nicht bestatigt wird. Seine Erfahrungen stehen 
abel' wieder zu neuen Untersuchungen von DILLER2, der nachgewiesen 
hat, daB beim Ohlorieren die Vitamine geschadigt werden, sobald das 
Ohlorion einen Prozentgehalt von tiber 0,1 erreicht, in Widerspruch. 
Der Zusatz von Zinkoxyd zu derartigen Salben, die chlorierten Tran 
enthalten, laBt den Vitamingehalt weiter absinken. Dasselbe bewirkt 
Talcumzusatz. Man kann auch Kalomel, Borsaure und Zinkoxyd zu 
Lebertransalben zuftigen. Rezepte bringt das Pharm. Weekblad f. Ned. 
1ndia3 . 

Die altesten Lebertransalben sind die jetzt ohne Ohlorzusatz heraus
kommenden Desitinpraparate, tiber die u. a. BAER4 berichtet. Nach 
Ansicht des Autors dringt die Salbe infolge des Lebertranzusatzes be
sonders tief in das Gewebe ein und verursacht dort eine Hyperleuko
cytose, die die Heilung giinstig beeinfluBt. Die Desitinolansalbe enthalt 
Lebertran, die Desitinsalbe noch Zinkoxyd, Wollfett, Talcum, die 
Desitin-Honigsalbe hat noch Zusatze von Bienenhonig. Die Desitin
Strahlenschutzsalbe, urn nul' noch eine der Desitinkombinationen zu 
nennen, besteht aus Lebertran und Milchfett, Talcum und Vaselin. 
Ferner ist das Unguentolan (Heyl) anzufiihren. Darin solI insbesondere 
das Vitamin A geschont und halt bar gemacht worden sein5, und zwar 
nach einer Vorschrift, die sich rezepturmaBig durch Dampftranver
arbeitung nicht ersetzen lasse. 

Novalanpaste (Reiss) enthalt Lebertran, Lecithin, Lenicet und 
TumenoL Scottinsalbe (Scott u. Bowne, Frankfurt) wird mit 25 und 
50 % Lebertran herausgebracht und solI geruchlos, aber voll wirksam 
sein. Man kann Lebertransalben durch zusatzliche Medikamente noch 
spezifischer wirksam machen. Ein derartiger Versuch ist die Argiod
lebertransalbe, die JUNGRANS6 empfiehlt. Sie enthalt 1,5% Jodsilber. 
Ferner ist die Fissanlebertransalbe zu nennen, die auch auf Schleim
hauten bei Portioerosionen von BAUMGART, PLATZ und TSUTSUBOPULOS7 
empfohlen wird. Sie solI nach ALTENKAMp8 bessel' wirken als Lebertran
Vaselin. 

MADAUS empfiehlt in seinem Lehrbuch der biologischen Heilmittel 
Bals. Peruv., Mellis dep. aa 5,0, Jecorol ad 50,0 (Jecorol ist ein" Roh
lebertran). Vulpuransalbe enthalt Lebertran, "Oxy"cholesterin, 
Emplastr. Plumbi, Perubalsam. 1h1'e Herstellung wurde von WASICKY 
angeregt, ihre Anwendung von KOPF9 empfohlen. 

Die Salmarsalbe begniigt sich mit der Lebertranwirkung nicht, es 
wi1'd daher Meerwasser zugesetzt, denn der Fisch muB schwimmen. 
Unterlagen, denen zufolge Meerwasser besonders giinstig auf die Wund-

1 BAMBERGER: Dermat. Wschr. 1936, 28. 
2 DILLER: Dtsch. Apoth.-Ztg 1938, 57 u. 58. 
3 Dtsch. Apoth.-Ztg 54, 930 (1939). 
4 BAER: Fortschr. Ther. 1927, 9, 326. 
5 Pharmaz. Ztg 1935, 12, 152. 
6 JUNGHANS: Dtsch. med. Wschr. 1937, 25. 
7 BAUMGART, PLATZ u. TSUTSUBOPULOS: Miinch. med. \Vschr. 1936, 19. 
8 ALTENKAMP: Hippokrates 1938, 2. 
9 KOPF: Wien. med. Wschr. 1936, 19. 
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heilung wirkt, sind uns nicht bekannt. Hingegen ist es, wie schon oben 
erwahnt, unzweckmiiBig, zum Tran Wasser hinzuzufiigen. 

Die . Riccortansalbe, die GRASSMANNl empfiehlt, enthalt die ungesat-. 
tigten Fettsauren aus dem Tran, die Vitamine aber aus anderer QueUe. 
Auch Vitamin C ist zugefiigt. 

Intrigon (Penaten) enthalt Lebertran in der Penatencreme und ist 
bei Intertrigo und Dermatosen angezeigt. 

Man kann also die verschiedensten Substanzen den Lebertransalben 
zufiigen, auch Tanninverbindungen (Tannovitolsalbe). Ob aIle diese Zu
satze aber wirkliche VorteiIe zeigen, wird sich kaum beweisen lassen. 

Das Hauptanwendungsgebiet der Lebertransalben liegt in der Wund
behandlung. LORR und ZACRER2 traten auch fiir die Tranbehandlung 
der Verbrennungen ein, da sie der Tanninapplikation iiberlegen sei. 

Es gibt Stimmen, die im Gegensatz zu LOHR dem Lebertran an sich 
die beste Wirkung zuschreiben (SAUERLAND3). Will man aber eine zu
sammengesetzte Salbe, so sind nach der vorstehenden Ubersicht die bis
her besten Lebertranverarbeitungen mit Vaselin zubereitet. Der Zu
satz von geringen Mengen Wollfett diirfte nicht schaden. Wachse schei
nen als Grundlage fiir Lebertransalben ganz allgemein brauchbar zu 
sein, und zwar sowohl auf Grund ihrer Reizlosigkeit als auch infolge 
ihrer Eigenschaften, den Schmelzpunkt zu erhohen. Sie sind so ein not
wendiges Gegengewicht gegen den Tran, der den Schmelzpunkt er
niedrigt, und er:tnoglichen es, besonders hochprozentige Salben herzu
steUen. Unter den wachshaltigen Rezepten fiir Lebertransalben findet 
sich eines, das 1 TeiI gelbes Wachs und 5 Teile Vaselin zusammen
schmelzen laBt. Die Schmelze wird dann wieder abgekiihlt und nahe an 
ihrem Erstarrungspunkt mit 4 Teilen Lebertran verriihrt4• Glyceride 
sind als Zusatz zu Lebertransalben bisher von Smo in seinem Manual in 
Erwagung gezogen worden. AuBerdem hat die Firma Wander, Bern, 
in ihrer Intensylsalbe, die neben Lebertran noch Thymol, Salol, Resorcin 
und atherische Ole enthalt, als Grundlage Fette gewahlt, urn bessere 
Bedingungen auf der Haut und im Wundbett zu erzielen. 

Wir haben 30proz. Vaselin-Lebertran-Salben mit gleichprozentigen 
Fettsaureglycerinester (synth.)-Lebertranverarbeitungen parallel zur 
Wundheilung in der Chirurgie herangezogen. Therapeutisch zeigte sich 
kein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Praparaten. Es sei 
denn, daB in dem einen oder anderen FaIle eine leichte Rotung der 
Wundrander, die bei dem Vaselinpraparat auftrat, bei der Fettgrund
lage nicht beobachtet wurde. Dermatologisch wurden gleichlautende 
Resultate erzielt. Doch zeigte sich hier wie auch in der Chirurgie die an
genehmere Konsistenz der Fettmischung, die nicht so schmierte wie 
das VaseIinpraparat. 

Als Geruchsverbesserer fiir Lebertransalben wird von den Reichs
formeln Cumarin genannt, eine Substanz, die auch sonst in kauflichen 

1 GRASSMANN: Schweiz. med. VVschr. 1939, 437. 
2 LOHR u. ZACHER: Zbl. Chir. 1939, l. 
3 SAUERLAND: Dtsch. Mil.arzt 1938, 9. 
4 Krk.hausapotheke 10, 18 (1937). 
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Salben enthalten zu sein scheint. Schadigungen durch dieses schmtickende 
Beiwerk sind zwar nicht beschrieben, aber moglich. 

Zusammentassend ist tiber Lebertransalben zu sagen, daB die Grund
substanz sowohl Fett oder Wachs als auch Vaselin oder eine Mischung 
sein kann. Die Unterschiede sind nicht sehr wesentlich. Welcher Be
standteil nun eigentlich im Lebertran wirkt, steht noch nicht fest. Man 
wird am best en fahren, wenn man nicht eine Komponente, sondern den 
Komplex "Lebertran" als Wirkstoff auffaBt. Die wichtigen Trager der 
Wirkung scheinEm die ungesattigten Anteile des Trans zu sein. Den Vit
aminen kommt zumindest eirie zusatzliche synergistische Wirkung zu. 

Die Meinungen tiber Wundsalben sind auBerordentlich geteilt. Den 
Verfechtern steht eine groBe Anzahl von Gegnern gegentiber. MAGNUS! 
z. B. ist der Ansicht, <laB Ruhigstellung besser sei als Salbenbehand
lung. CANNADAy2 berichtet, daB Luft und Licht mehr leisten. UFER3 
hat Unguentolan, Vaselin und zwei Wundheilungstinkturen im Tierver
such gepriift und immer nur eine Verzogerung, nie eine Beschleunigung 
der Herstellung bei den behandelten Wunden feststellen konnen. 

Bienen- und Schlangengiftsalben. 
Zur Rheumatherapie wird Bienengift sUD-, intra- und percutan so

wie intramuskular verwendet. Fiir die percutane Darreichung haben die 
Hersteller der Praparate auch Salben in den Handel gebracht, da, wie 
MADER berichtet4, das Einreiben keine Schmerzen verursacht. 

Da das Cholesterin und dessen Derivate, die einen wesentlichen 
Prozentsatz der Hautfette ausmachen, die wirksame Substanz neutrali
sieren und das Gift wasserloslich ist, also nicht durch dieHaut hindurch
gelangen kann, bediente man sich der verschiedensten Kunstgriffe, 
um Resorption zu erzielen. So setzte MACK - der Hersteller der Fora
pinsalbe - zunachst, allerdings mit negativem Ergebnis, Salicylsaure 
als Gleitschiene zu. Resorption trat erst ein, als feine Kristalle zuge
geben wurden, welche die durch die Salicylsaure keratolysierte Haut 
verletzten und so dem Bienengift einen direkten Weg eroffneten, oder 
man bedient sich nach SCHWAB eines Spezialreibers, der die Haut ladiert, 
um Resorption zu erreichen5• In letzter Zeit ist auch eine Forapinsalbe 
mit Histaminzusatz aufgetaucht; sie wird zur Iontophorese empfohlen. 

Die Apicursalbe (Hoffmann-La Roche) enthalt zur Verbesserung 
der Resorption 10% eines Salicylsaurederivates, ferner 1 % Histamin
dihydrochlorid, das, wie HERMANN6 berichtet, die Capillaren erweitert 
und die Resorption verbessert, und atherische Ole, die, wie wir aus der 
Arbeit MACHTS wissen (s. oben), die Resorption wasserloslicher Medi
kamente verstarken. Es wird empfohlen, die Salbe einzumassieren oder 

1 MAGNUS: Munch. med. Wschr. 1934, 1172. 
2 CANNADAY: Amer. J. Surg. 1934, 288. 
3 UFER: Hippokrates 1940, 9. 
4 MADER: Munch. med. Wschr. 1936, 32, 1311. 
5 SCHWAB: Munch. med. Wschr. 1934, 793. 
6 HERMANN: Dtsch. Apoth .. Ztg 1938, 95. 
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sich der Iontophorese zu bedienen, ein Verfahren, das aueh mit Forapin 
naeh RUTENBECK die Erfolge verbessertl. 

Apisartron (Dr. BleIl, Magde burg) enthalt Bienengift und "milde 
Hautreizstoffe in neutraler Salbengrundlage" und wird in 2 Starken 
geliefert. 

Neben den internen Indikationen hat das Bienengift anseheinend 
aueh eine gute Wirkung auf die Wundheilung, die veterinar naeh WAG
NER2 bereits ausgeniitzt wird. 

Viperin (Schlangengiftsalbe) des Staatl. Seruminstituts Wien wird 
gegen Schnupfen in die Armbeuge eingerieben (JESCHEK3 und MECH
NER4). 

Phenylchinolincarbonsanresalben. 
Phenylchinolincarbonsauresalben werden zur Behandlung gichtischer 

Erkrankungen empfohlen. Die zugefiigte Saure ist, sofern man groBe 
Dosen (20 g Salbe taglieh) verabreicht, im Rarn aufzufinden5• Bei kleine
ren Mengen war keine positive Reaktion im Harn nachzuweisen. SZANT06 
hat daher eine einfaehere Methode erdacht. Er applizierte eine atophan
haltige Salbe und beobachtetedie Rarnsaureausscheidung. Da diese 
vermehrt war, wurde seiner Ansicht naeh das Atophan resorbiert. Die 
Salbe enthalt auBer Atoph~n noch Salicylat, Chloroform und atherische 
Ole, wie sie MACHT zur Resorptionssteigerung verwendet hat. Auch 
KIONKA7 hat mit einem derartigen Praparat Atophan im Tierversueh 
nachgewiesen. Allerdings muBte er 0,25 g der Saure in 5 g Salbe ein
reiben, um eine deutliehe Reaktion zu erzielen. 1m Parallelversueh ohne 
atherische Ole war sogar die doppelte Menge notwendig, so daB die Ole 
tatsaehlieh die Resorption gefordert haben. 

Die Salben sind also, wenn aueh unokonomiseh, wirksam. Mancher 
Arzt wird sieh nun fragen, ob die Applikation derartiger innerlich wirk
samer Medikamente dureh die Raut zweekmaBig ist. Die pereutane 
Resorption hangt von der Beschaffenheit der Haut in hohem Grade abo 
Sie tritt auBerordentlieh langsam ein, halt lange an und ist nieht steuer
bar. Man erreieht mit verzettelten oralen Dosen mehr. und bedient 
sieh dabei noeh einer einfaehen Methode. Die zusatzlieh wirksamen 
anderen Salbenbestandteile konnen naeh wie vor angewendet werden. 
Beantwortet konnen diese Einwande nur im Rahmen der Therapie 
werden, denn gegen die orale oder die Injektionsbehandlung konnen 
auBere Griinde spreehen. 

Die Industrie hat, um Freunden der Salbentherapie Rechnung zu 
tragen, einige derartige Salben herausgebracht. 

Atophansalbe (Schering) enthalt 10% Atophan (Phenylchinolin-

1 RUTENBECK: Miinch. med. Wschr. 1935, 24, 957. 
2 WAGNER: Berl. u. Miinch. tierarztl. Wschr. 1939, 23. 
3 JESCHEK: Klin. Wschr. 1938, 16, 583. 
4 MECHNER: Wien. med. Wschr. 1936,38, 1065; Miinch. med. Wschr. 1936, 32. 
5 HORSTERS U. RaTHMANN: Med. Klin. 1926, 15. 
6 SZANTO: Med. Welt 1928, 1782. 
7 KIONKA: Fortschr. Ther. 1929, 6, 173. 



Resorptionsfordernde bzw. -hemmende Substanzen und MaBnahmen. 187 

carbonsaure), 10% Phenylsalicylat und 5% Campher in einer Fett
Seifen-Grundlage. Die Tagesdosis betragt 10 g. Salbenreste mussen abge
waschen werden. 

Atochinolsalbe (Ciba) enthalt 20% des Allylesters der Phenyl
chinolincarbonsaure. 

ResorptionsfOrdernde bzw. -hemmende Snbstanzen 
nnd Ma.6nahmen. 

Ollosliche Korper diffundieren durch die gesunde Raut aus Salben 
heraus nach den unter dem Kapitel uber die atherischen Ole geschilder
ten Gesetzen. Danach ist bei solchen Substanzen das Medium, sofern es 
sichum wasserfreie Salben handelt, fur den Grad der Resorption nicht 
so wichtig, als man annehmen sollte. Die resorptionsfOrdenden physi
kalischen MaBnahmen, wie die Massage, die Wahl des richtigen Schmelz
punktes, die Iontophorese und die richtige Verbandtechnik, konnen die 
Wirkung verbessern. Die zur Steigerung der Resorption zugesetzten 
chemischen Praparate haben bei den olloslichen Stoffen aber weniger 
Bedeutung, wohl aber das Einmassieren, das Schadigen der Raut, die 
Erzeugung von Ryperamie. 

Ganz anders verhiilt es sich bei den wasserloslichen Korpern. Auch 
hier konnen wir zunachst mit physikalischen Rilfsmitteln die Resorption 
erleichtern. Wir konnen die Raut entfetten, durch luftdichte Verbande, 
vorhergehende Bader macerieren und auflockern, die Salbe einmassieren. 
Okonomisch wird die Behandlung mit Rormonen, Alkaloiden und Vita
minen, sofern sie auf Fernwirkung abzielt, dadurch noch nicht. Die 
percutane Darreichung in Salbenform wird nie eine exakte Dosierung 
gestatten; sie wird die Erwartungen FLURYSl, ein neuer Zugang zum 
Korper zu sein, imRinblickauf die Wirkung zufriedenstellen, aber die zu
geftigten Dosen bei keinem Praparat auch nur annahernd ausnutzen. 

Die cholesterinhaltige Schranke der Raut, deren mit zunehmender 
Tiefe sich andernde Wasserstoffionenkonzentration, die auBere Be
schaffenheit der Raut, die AuBentemperatur, die Loslichkeit der Sub
stanz im Salbenmedium, in den Rautfetten und den Sekreten, aIle diese 
Faktoren sind nicht genau zu fassen. Sie bilden Fehlerquellen, die sich 
nicht ausschalten lassen; sie sind Inaktivatoren der Medikamente, die 
eine exakte Berechnung der tatsachlich zur Wirkung gelangenden Men
gen unmoglich machen. 

Ais wichtige chemische MaBnahme zur Resorptionssteigerung ist 
der Zusatz von Emulgatoren zu nennen, mogen sie nun wie Seifen 01-
in-Wasser- oder Wasser-in-Ol-Emulsionen ergeben. Die Emulgierung er
leichtert auf jeden Fall das Eindringen der Salbe, vergroBert die Kon
taktflache und legt ihre Ebene in tiefere Rautschichten. Welchen Emul
gator man nimmt, ist vom Medikament und dessen PhasenlOslichkeit in 
01 oder Wasser, seiner Empfindlichkeit und seinem Verhalten zu dem 
in Aussicht stehenden Medikament abhangig. 

1 FLURY: Vortrag am Physiologentag in Ziirich 1938. 
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Atheri8che Ole und hautreizende Substanzen, wie Kohlensaure, Am
moniak, Alkalien, erhohen die ResorptionsgroBe, sofern sie Emulgatoren 
sind, als solche, sie lockern aber auch das Gewebe auf, verbessern die 
Durchblutung, zerstoren evtl. Schranken und verstarken dadurch auch 
die Aufnahmebereitschaft. Die diesbeziiglichen Untersuchungen von 
MACHTl sind unter dem Kapitel "Atherische Ole" ausfiihrlich zitiert. 
Der Autor konnte sonst nicht resorbierbare Alkaloide durch Zusatz 
von atherischen Olen als Gleitschiene zur Aufsaugung bringen. Eine 
Bestatigung hierfiir ist auch in den Angaben von LEHMANN2 zu sehen, 
in denen nachgewiesen wird, daB Jod, Jodkali, Insulin und Vitamin B 
resorbiert werden, sofern man ihnen Fichtennadelextrakt zufiigt. Der 
Extrakt hat hier die Funktion atherischer Ole, die die Durchblutung 
fordern und hiermit die unterschwelligen Wirkungseffekte steigern. 

Die Saponine, die, schon lange als Therapeutica bekannt, von 
KOFLER3 besonders studiert wurden, die Permeabilitat der Schleimhaut 
wesentlich steigern, diirften die Durchdringungsfahigkeit der gesunden 
Raut zunachst als Emulgatoren beeinflussen4. Es kommt ihnen aber 
auch eine Wirkung zu, welche der der Rautreizstoffe bzw. der atheri
schen Ole nahesteht. Ein Teil wird zwar vom Rautcholesterin entgiftet, 
also inaktiviert; ein anderer verbessert aber die Resorptjonslage, denn 
sonst waren die Untersuchungsergebnisse von Mn.BRADTo nicht zu er
klaren. Er stallte fest, daB Saponine bis zu einem gewissen Grad in der 
Lage sind, die Rautpermeabilitat fiir Adrenalin und Insulin zu erhOhen. 
Als Vehikel wurden Mattan oder Eucerin gewahlt. Die Ergebnisse zeigten 
jedoch auch hier, daB der Effekt in keinem Verhaltnis zur angewandten 
Rormonmenge stand. 

Farbstoffe, in Eumattan und Vaselinfeinst verrieben oder in Wasser 
gelOst, zeigten aus den saponjnhaltigen Zubereitungen eine weit groBere 
Penetrationskraft, die MILBRADT durch Auflockerung und Quellung der 
Raut erklarte, die zum Teil aber durch die Emulgierwirkung zustande 
kommt. Saponine ergeben Ol-in-Wasser-Emulsionen, die Farbstoffe viel 
tiefer eindringen lassen als Wasser-in-Ol-Emulsionen. Jod, Salicylsaure, 
Pyrogallol und Naphthalin werden durch die aufgelockerte und gequol
lene Raut bei Saponinzusatz vermehrt aufgenommen. Sie passierten 
rascher die Raut, die lokal-dermatologische Wirkung war nicht besser 
als bei Salhen ohne Saponinzusatz. -Der Zusatz interessierte dement
sprechend mehr den Internisten als den Rautarzt. Bei Anasthesin
salben hatte eine 5-6proz. Mattansalbe mit 3 % Saponinzusatz etwa 
die Wirkung einer lOproz. Salbe ohne Saponin. Die Einsparung ergab 
demnach praktisch keine Vorteile. Bei Novocainsalben verursachte der 
Saponinzusatz iiberhaupt keine Beeinflussung. 

Als Erklarung fiir die verstarkende Wirkung diirfte mit Mn.BRADT 
die Bindung der Sterine, also die Inaktivierung des Cholesterins, ferner 

1 MACHT: J. amer. med. Assoc. 110, Nr 6, 408 (1938). 
2 LEHEANN: Schweiz. Apoth.-Ztg 80, 8 (1942). 
3 KOFLER: Arch.f. exper.Path.109,362;116, 35 (sowiedas Buch: Die Saponine). 
4 Pharmaz. Z.halle Dtschld 69, 651 (1928). 
5 MlLBRADT: Z. exper. Med. 1933, 87, 795. 
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die Auflockerung des Gewebes und schlieBlich die Emu1gierwirkung 
heranzuziehen sein. Therapeutisch gesehen sind saponinhaltige Salben 
also wahrscheinlich kein Fortschritt. Wir wissen dies allerdings noch 
nicht genau, da saponinhaltige Salben doch immer wieder empfohlen 
werden. So hat LECLERC1 eine Salbe aus Origanumol, Vaselin-Lanolin 
und Efeuextrakt, das ja bekanntlich ogroBere Mengen Hederasaponin 
enthalt, als Mittel gegen Zellgewebsentzundungen empfohlen. 

Pharmazeutisch gesehen ist der Zusatz von Saponinen sehr woW zu 
vertreten. 1m Liquor Carbonis detergens ermoglicht das Saponin die 
feine Verteilung des Teers. Hierzu wird zum Teil Quillajatinktur ver
wendet, HERXHEIMER2 hat RoBkastaniensaponin vorgezogen, KOFLER 
und PERUTZ3 lassen 1 Teil Oleum Cadiili in 20 Teilen Primulatinktur 
losen. Dieses Praparat wie auch die anderen sind in Salben gut anwend
bar, nur ist qarauf zu achten, daB die Salbe zweckma.Bigerweise mit 
Cetylalkohol oder als Stearatcreme zu bereiten ist, da Cholesterin
derivate und Saponine sich beeinflussen. Eine Salbe, wie sie im Franz .. 
P. 848958 beschrieben ist: 55 g Vaselin, 25 g Wasser, 5 g Cetylalkohol, 
5 g Cholesterin, 10 g Heilbuttleberol, 0,25 g Saponin und Riechstoffe, 
ist ein Unsinn, da sich die Saponine und Cholesterin gegenseitig in
aktivieren. 

Durch Adrenalinzusatz kann in besonderen Fallen bei Augensalben 
eine verstarkte protrahierte Wirkung, die im Endeffekt eine verbesserte 
Resorption vortauscht, erzielt werden. So gibt die Chemische Fa brik 
Heil3ler in Chrast bei Chrudim an, daB ein Cocain-Adrenalin-Gemisch 
die "Tiefenwirkung" des Argentum nucleinicum in ihrer Akutinsalbe 
(eine Augensalbe) bedeutend verbessert. Die Tiefenwirkung wird aber 
auf der Schleimhaut wohl nicht verstarkt, sondern die "Verweildauer" 
erhoht, die Gesamtwirkung verlangert und dadurch natiirlich inten
siver. 

Die richtige Wahl des Schmelzpunktes ist fur die Intensitat der Sal
benwirkung ebenfalls wichtig. UNNA schlagt vor, Salben aus hoch- und 
niederschmelzenden Komponenten zu mischen. Die niederschmel
zende Komponente dringe leicht ein, insbesondere natiirlich, wenn ihr 
ein Emulgator als Vermittler zugefiigt wird. Bedingung fur das Funk
tionieren dieser MaBnahme ist das richtige Verbandmaterial und seine 
zweckma.Bige Anwendung, wodurch die Dochtwirkung ausgeschaltet 
wird. 

P. UNNAS Erklarung, daB die niedrig schmelzende Substanz ein
dringe, die hoher schmelzende aber oberflachlich haften bleibe, ist nicht 
immer aufrechtzuerhalten. In den meisten Fallen trennen sich die beiden 
Substanzen nicht, sie schmelzen gemeins~m bei einem Mischschmelz
punkt. Der niedrigere Fp. des Gemisches, der unter der Hauttemperatur 
liegt, erleichtert die Penetration, so daB der Endeffekt richtig, der SchluB 
aber falsch war. Die ganze Frage der Schmelzpunktbestimmung und die 

1 LECLERC: Zit. durch PEYER: PHanzliche Heilmittel. Deutscher Apoth.
Verlag. 

2 HERXHEIMER: Miinch. med. Wschr. 70, 1275 (1923). 
3 KOFLER u. PERUTZ: Pharmaz. Z.hl;Llle Dtschld 66, 364 (1925). 
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des Erweichungspunktes rechtfertigt eine eingehende Besprechung, 
denn der Schmelzpunkt einer Substanz von Fettcharakter ist weit
gehend von der Vorbereitung fiir die Bestimmung abhangig. Es ist da
her notig, die vorgeschriebenen MaBnahmen genau durchzufiihren. 

In wie weiten Grenzen die Schwankungen, die allein auf die Tech
nik des Fiillens der Bestimmungsrohrchen zuriickzufiihren sind, sich 
bewegen konnen, zeigt eine Arbeit von PYT.A.L01. Er hat jedesmal die 
Glashiilse der UBBELOHDEschen Tropfpunktapparatur mit Naturvaselin 
in verschiedener Weise gefiillt und erhielt je nach der Technik ver
schiedene Werte. Bei der ersten Versuchsreihe wurde die Glashiilse 
vorschriftsma.Big mit Vaselin gefiillt, wobei Luftblasen nicht ganz ver
mieden wurden. Er fand hierbei 39,0°; 39,3°; 39,2°; 39,0°. Bei der zwei
ten Bestimmung wurde die Hiilse gefiillt wie bei 1. unter moglichst ge
nauem Vermeiden von Luftblasen und 39,8°; 39,6°; 39,8~; 39,7° gefun
den. In der dritten Serie wurde das Vaselin geschmolzen in die Glas
hiilse gegossen und bei Zimmertemperatur (+ 28° C) erkalten gelassel).. 
Gefunden: 41,3°; 41,4°; 41,3 0 ; 41,3 0 • Bei der 4. Reihe wurde dasFiillen wie 
bei 3 vorgenommen, aber die gefiillte Hiilse wurde 2 Tage bei Zimmer
temperatur ( + 28° C) stehengelassen. Die Resultate waren: 42,0°; 42,2°; 
42,1°; 42,0°. Fiillen wie bei 3. und Lagern der Glashiilse im Eisschrank 
bei OOdurch 24 Stunden. Eswurden gefunden: 42,4°; 42,5°; 42,3°; 42,4°. 
Nach Fiillweise Nr. 6 wurde von dem geschmolzenen Vaselin ein Teil 
auf eine Glasplatte in diinner Schicht gegossen, erstarren gelassen und 
hierauf in die Hiilse wie bei 1. eingefiillt. Gefunden: 41,4°; 40,8°; 41,2°; 
41,1°. Die Versuche zeigen, daB durch die verschiedene Art des Fiillens 
auch die Tropfpunkte verschieden ausfallen. Von den Fiillarten ist 6. 
vorzuziehen, weil es vorschriftsmii.Big geschieht, nur mit dem kleinen 
Unterschied, daB das Vaselin vor dem Einstreichen erst geschmolzen 
und auf einer Glasplatte erstarren gelassen wird. Diese kleine Mani
pulation hat den Zweck, das Vaselin homogener zu machen, als es in 
der Blechbiichse ist, wo das Vaselin beim langeren Lagern usw. struk
turelle Veranderungen erleidet, die eben durch Verschiedenheit der 
Tropfpunkte zum Ausdruck kommen konnen. 

Geringe Zusatze von anders zusammengesetzten Stoffen von Fett
charakter sind in der Lage, den Schmelzpunkt (Tropfpunkt) und auch 
den Erweichungspunkt (Methode Kramer-Sarnow) weitgehend zu 
beeinflussen. Gerade im Kriege, wo Austauschstoffe unklarer Zusam
mensetzung zur Materialstreckung herangezogen werden, kann man da', 
sofern man die notigen Vorversuche nicht anstellt, unliebsame "Ober
raschungen erleben. Mischt man ein Glyceridfett yom Schmelzpunkt 37° 
mit einem harteren von 54°, so nehmen Schmelzpunkt und Erweichungs
punkt genau proportional zum Zusatz des Hartfettes zu. Der Schmelz
punkt 37° und der Schmelzpunkt 54 0 konnen durch eine Gerade ver
bunden werden und der Erweichungspunkt des bei niederer Tempe
ratur erweichenden ist mit dem des hoher erweichenden Fettes gerad
linig zu verbinden (Kurve lA und lB). 

1 PY'l'ALO: Petro 1922, Nr 27. 
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Die Bildung von Eutecticis, die sich in Schmelzpunkten, die niedriger 
Hegen als die der beiden Komponenten, anzeigen, ist bei den Salben
grundstoffen und ihrer Kombination nur selten zu verwerten. Sehr 
haufig tritt aber ein anderes, noch viel merkbareres Symptom ein, das 
bald erwiinscht, bald unerwiinscht sein kann. Es ist dies die plotzHche 
Anderung des Schmelzpunktes, sobald man den Zusatz des schwerer 
schmelzenden Produktes iiber ein 
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Abb. 13. Beeinflussung von Schmelzpunkt 
und Erweichungspunkt durch verschiedene 

Zuslitze zu Glyceridfetten. 

Wachse, Paraffine ganz wechselnde Effekte erzielen und muB sich 
jeweils vom Ausfall des Endproduktes durch Vorversuche und Priifung 
des Resultates iiberzeugen. 

Vorlaufig lediglich theoretisches Interesse haben die Versuche von 
G. P. UNNA1 , in denen ein neuer Weg zur percutanen Darreichung von 
verschiedenen, sonst unresorbierbaren Salzen gewiesen wurde. Er ver
daute durch Umschlage mit salzsaurem Pepsin die EiweiBe der Haut, 
so daB diese fur Arzneimittel, wie Alkaloidsalze, Elektrolyte, Atropin, 

1 UNNA, G. P.: Berl. klm. Wschr. 77 (1920). 
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Adrenalin, Borsaure, Pyrogallol u. dgl., durchlassig wird. Die Methode 
hat keine groBe Bedeutung erlangt, wohl weil die Resorption, wenn sie 
bestatigt werden sollte, nur unsteuerbare Resultate ergeben kann. Ihr 
haft en zudem Mangel an, denn dem exakten Nachweis einer tatsach
lichen Resorption mancher der angegebenen Korper, wie des Kochsalzes, 
diirften groBe Schwierigkeiten entgegenstehen. Wie dem aber auch sei, 
fiir Alkaloide und andere Substanzen standen UNNA Reaktionen zur 
Verfiigung, die ein einwandfreies Arbeiten ermoglichen. Die Versuche 
UNNAS konnten daher vielleicht, modifiziert in Form von pepsinhaltigen 
Salben, noch einmal Bedeutung bekommen. Jedenfalls zeigt der Ver
such, daB nicht das Fett, nicht EiweiB oder Wasser, sondern die Gesamt
heit den Schutz der Haut gegen auBere Einwirkung iibernommen hat. 
Ist der Komplex zerstort, wird also das Fett durch Emulgierung, das Ei
weiB durch Verdauung inaktiviert oder vernichtet, wird eine Scarifika
tion gesetzt, eine Auflockerung oder Entziindungsbereitschaft geschaf
fen, dann ist die Resorption sonst unresorbierbarer Korper moglich. 
Unokonomisch und unsteuerbar bleibt die percutane Darreichung immer. 
Sie wird in der internen Medizin keine neue Applikationsform von Be
deutung werden, kann aber zur Behandlung interner FaIle mit Medika
menten groBer Wirkungsbreite dienlich sein, ohne der oralen exakten 
Dosierung Konkurrenz machen zu konnen. 

Auch durch die Anwendung von Ultraschall kann man die Re
sorption nach einer Arbeit von FLORSTEDT und POHLMANN l steigern. 
Die Verfasser zeigten dies an Histamin, Bienengift und Cantharidin. 
Leider haben sie den Unterschied zwischen Substanzen, wie Cantharidin, 
die sowieso durch die Haut hindurchgehen, also nur in ihrer Passage 
beschleunigt werden, und Substanzen, die sonst nicht durch die Haut 
passieren, wie etwa Elektrolyte, nicht herausgearbeitet. 

Resorptionshemmend wirken Tanninzusatze, in manchen Fallen auch 
Glycerin. Produkte, die entweder kein Losungsmittel fiir eine Substanz 
sind oder sich darin nicht lOsen, sind ebenfalls in der Lage, die ~e
sorption zu hemmen. Dies kann gewerbehygienisch von Wert sein. Das 
Blankonin und die Arretile, Gemische von Glykolestern, die auf Vor
schlag des einen von uns herauskamen, haben hautpflegende Eigen
schaften wie Fette, sind aber in vielen organischen Losungsmitteln un
loslich, so daB diese damit nicht in Beriihrung kommen. Sie stoBen sie 
ab wie Wasser ein fettes 01 und verhindern so in vielen Fallen Haut
schaden, die durch Entfettung verursacht werden. 

Salben mit vorwiegend lokaler Wirkung. 
Ohne scharfe tJbergange kommen wir von den Salben mit groBen

teils interner, mit "Fernwirkung", zu den vorwiegend lokal wirkenden. 
Zwischen beiden ist der eine Unterschied wesentlich: die ersteren Salben 
bringen nach Moglichkeit ollosliche Substanzen zur Resorption, die 
anderen miissen und sollen in den meisten Fallen gar keine Aufsaugung 
bewirken, sie tun dies aber als Nebenwirkung vielfach doch, sie bringen 

1 FLORSTEDT U. POHLMANN: Z. exper. Med. 107, 2, ·213 (1940). 
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sogar nicht nur ollosliche Medikamente zur Fernwirkung in den Korper 
hinein; sondern unter bestimmten Bedingungen auch wasserlosliche; es 
sei denn, ein allzu starker Sekretstrom hemmt die sonst bei geschadigter 
Haut nach NAKAGAVA KIYOSm1 und allen Erfahrungen verstarkte 
Resorption. Wir haben hier also lokale Wirkung anzustreben; die Fern
wirkung, die bei Wunden und geschadigter Haut immer eintreten wird, 
ist meist unerwiinscht. 

Borsalben. 
Die Borsalben sind die ersten Vertreter der Gruppe von Salben, die 

vorwiegend lokal wirken sollen. Das Ungt. acid. boric. kommt in allen 
Arzneibuchern vor. Die Salbe wird 1-1Oproz. verordnet, die Pharma
kopoen schreiben sie 10proz. vor, doch wechselt die Grundlage. Deutsch
land, Frankreich, Spanien, Holland und Norwegen verlangen Vaselinum 
album, England Paraffinsalbe, Danemark Adeps suill.; Wachssalbe mit 
Glycerinzusatz ist in Ungarn offizinell. 

Die. Borsalbe soIl, wie schon erwahnt, nur ortlich wirken. Eine ge
wisse Borresorption, insbesondere aus Borwasser2 und beim Aufstreuen 
von Borsaurekristallen auf Wunden, ist nachgewiesen, aber nicht er
wunscht. BOSSE3 glaubt, vor Borsalben geradezu warnen zu mussen, da 
die resorbierte Saure, fUr deren Resorption in toxischen Mengen aus 
Salben er allerdings den Beweis schuldig bleibt, schwere Storungen und 
Todesfalle verschuldet hat. Ihm ist wahrscheinlich der Fall von GrssEL4 
in Erinnerung. Einem Kinde wurden 30 g Borsaure auf eine Brand
wunde aufgestaubt. Nach schlagartiger Verschlechterung trat inner
halb von 5 Tagen Exitus ein. Es muB daher betont werden, daB ein
deutige Versuche mit Salben nicht vorliegen und kaum ein Fall von 
Borvergiftung aus Salben in der Literatur bekannt ist. Um aber sicher 
zu gehen, haben wir den Harn Gesunder und Kranker, die mit Borsalbe 
behandelt worden waren, auf Borausscheidung zuerst nach ublichen 
q"\lalitativen Methoden, und als dies kein Ergebnis zeitigte, spektro
graphisch untersucht. Die Versuche wurden mit vier verschiedenen 
Borsalben angestellt. 

Salbe 1 enthielt in Vaselin 10% Borsaure, 
Salbe 2 enthielt in synthetisohem Fett 10% Borsaure, 
Salbe 3 enthielt in einer Wasser-in-Ol-Emulsion 3 % Borsaure (gelost), 
Salbe 4 enthielt in einer Ol-in-Wasser-Emulsion 3 % Borsaure (gelost). 

Jeder Gesunde und jeder Kranke erhielt 10 g der Salben eingerie-
ben (bei Gesunden auf Brust und Arme, bei den Hautkranken auf die 
geschadigten Stellen). Dabei fiel zunachst auf, daB die Borsalbe auf 
Fettgrundlage keine, die auf Vaselinbasis hergestellte dagegen eine 
recht unangenehme Verschmierung, Warmestauung und Behinderung 
der Abdunstung verursacht. Die beiden Emulsionen verhielten sich 
wie Hautcremes der Typen, denen sie zugehorten. Gesunde schieden, 

1 NAKAGAVA KIYOSHI: Jap. J. of Dermat. 44, 16 (1938). 
2 KALENBERG: J. of bioI. Chem. 62, 199 (1924). 
3 BOSSE: Munch. med. Wschr. 1936, 15, 601. 
4 GISSEL: ZbI. Chir. 1933, 28. 

v. Czotsch-Lindenwald und Schmidt-La Baume, Salbon I, 2. Auf!. 13 
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ob ihnen Borsalbe appliziert worden war oder nicht, im Durchschnitt 
1-2mg Bor pro Liter Harn aus. Keine der 4 Salben war also imstande, 
durch die gesunde Haut hindurch Borsaure zur Resorption zu bringen. 
Bei Erythrodermien gelangte die Saure zur Resorption und Ausschei
dung: aus Fett und Vaselin durchschnittlich 30 bzw. 34 mg, aus der 
Wasser-in-CH-Emulsion 6,5 mg und aus der Ol-in-Wasser-Emulsion 
95 mg. Die letzteren beiden Salben sind aus technischen Grunden nui 
3proz. gewesen, di~ Resultate mussen also mit 3,3 multipliziert werden, 
um sie auf die Werte der IOproz. Salben zu bringen. In einer Tabelle 
sehen die Unterschiede folgendermaBen aus: 

~ JOOr 

'" Scoor-
g 
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1-2 1-2 1-2 t-2 1-2 
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Abb. 14. Resorption der Borsaure aus lOproz. Salben. 
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Wir sehen also, daB bei unverletzter Haut keine Borresorption zu 
erwarten ist. Bei geschadigter Haut ist die Aufnahme der Saure aus 
allen Anwendungsformen moglich und aus Ol-in-Wasser-Emulsionen am 
intensivsten. Es konnte hier bei Behandlung sehr groBer Flachen unter 
Umstanden tatsachlich zur Aufnahme schadigender Mengen kommen. 
Abgesehen von den Schaden, die resorbierte BorsaUl:e verursachen kann, 
treten, wenn auch selten, doch bisweilen auch trberempfindlichkeits
erscheinungen auf. SIEMENSl beschreibt solche FaIle im Rahmen einer 
Arbeit, in der auch Idiosynkrasien gegen Liqu. carbon. detergens, 
Quecksilber + Salicylsaure bespJ:Ochen werden. In einer neueren Arbeif! 
weist derselbe Autor auBerdem nach, daB Borwasserumschlage bei 
nassenden Ekzemen vollig wirkungslos sind (Simultan- oder, wie er sie 
nennt, Rechts-, Links- bzw. Einseitenversuche). Er halt die Borsaure 
hier fUr ein Relikt aus der voraseptischen Zeit, eine Einstellung, die 
den Wert der gesamten Borsauretherapie uberprufenswert erscheinen 
laBt. 

Die Borsalbe, die bei Ekzematisationen, Allergosen u. dgl. als mildes 
Desinfiziens, ansauerndes Mittel und zur Entquellung (HERMANN3) ver
ordnet wird, ist unter allen Salben der Apotheke einer der wichtigsten 
Handverkaufsartikel, so daB eine eingehende PriifUl.lg ihrer Wirksam
keit in bezug auf die Salbengrundlage gerechtfertigt erscheinen muB. 
Wir haben uns dieser Aufgabe unterstellt und drei wasserfreie Salben
grundlagen mit 10 % Borsaurepulver verarbeitet: 

1. Vaselinum alb. synth. - 2. Ungt. Paraffini. - 3. Adeps synth. 

1 SIEMENS: Munch. med. Wschr. 1939, 30, 1145. 
2 SIEMENS: Arch. f. Dermat. 183, 2 (1942). 
3 HERMANN: Dermat. Z. 1927, 50. 
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Mit diesen 3 Salben wurden ausgedehnte Ekzematisationen be
handelt und sowohl das subjektive als auch das objektive Befinden 
genau registriert. Es zeigte sich, daB die Borsalbe auf Adepsgrundlage 
am schnellsten in die Raut eindringt. Sie war schon nach 1 Stunde von 
den obersten Rautschichten aufgenommen worden und behinderte den 
Warmeaustausch in keiner Weise, was von den Patienten sehr angenehm 
empfunden wurde. Die Borsalbe auf Vaselingrundlage verursachte in 
einer Anzahl von Fallen Juckreiz. Ursache hierfur war vielleicht die 
Warme- oder Sekretstauung, denn die Vaselinschicht befand sich noch 
nach vielen Stunden unverandert auf der Rautoberflache. Die Paraffin
salbe entsprach in ihrer Wirkung dem Vaselinpraparat. Diese Beob
achtungen wurden in allen Fallen gemacht, so z.B. bei einer Terpentin
allergose, bei der ebenfalls die Adepsgrundlage als am angenehmsten 
empfunden wurde und die groBte Reilwirkung zu haben schien. Die 
Versuche ergaben, daB die Adepsgrundlage bei akuten Ekzematisa
tionen am angenehmsten wirkt. Es zeigte sich jedenfalls auch in unseren 
Versuchen der Unterschied, den ZUMBUSCH (zitiert nach RAPP) hervor
hebt, daB Borsalben, die nicht mit echten Fett-, sondern mit Vaselin
oder Paraffinsalben hergestellt wurden, die empfindliche Ekzemhaut 
zuweilen reizen. ZUMBUSCH verwendete ffir seine Borsalben deshalb 
Schweinefett. Wir haben die besser haltbaren synthetischen Produkte 
zur Prufung herangezogen. Sie bewahrten sich sehr gut, so daB ihre 
Einfuhrung in die Therapie mit Borsalben empfohlen werden kann. 

Eine Ausnahme bilden die Falle, in denen durch die Borsalbe Luft
abschluB erzielt werden solI. Rier sind die unter 36° schmelzenden 
Fette ebensowenig brauchbar wie Vaselin-Paraffinol-Mischungen, die 
sich trennen und nicht abdecken1 . Rier dienen uns hoher als bei 37° 
schmelzende Vaselinsorten. 

In all diesen Borsalben ist die Borwirkung verhaltnisma.Big gering, 
denn Vaselin lost nach MULLER2 nur wenig Borsaure auf, und die ver
riebenen Teilchen sind yom fetten Medium umhullt und kommen mit 
den Sekreten nur in kleinen Mengen in Beruhrung. Man betreibt mit 
der Borsalbe also nicht so sehr Bortherapie, als Behandlung mit der 
Salbengrundlage. 

Will man die Borwirkung verstarken, so muB die Saure gelost in 
Wasser-in-Ol- oder Ol-in-Wasser-Form vorliegen. Bei ersterem. Typ ist 
nur sehr geringe, bei letzterem starke Borresorption durch die gescha
digte Raut und das Gewebe zu erwarten. 

Nach FURST ist folgende Borsalbe sehr beliebt, die als Typ fur 
Wasser-iin-Ol-Emulsionen mit Borzusatz angefuhrt sei: 

Rp. Acid. boric. 
Glycerin aa 2,0-4,0 
Vaselin 
Lanolin aa 20. 

In ihr ist die Saure wie bei Borsaurecremes yom Ol-in-Wasser-Typ 
gelost und die Aciditat durch Glycerin verstarkt oder, besser gesagt, 

1 FEIST: Dtsch. Apoth.-Ztg 1937, 19. 
2 MULLER: Dtsch. Apoth.-Ztg 1898, 88, 768. 

13* 
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die Loslichkeit verbessert, so daB wir Resorption erwarten miissen, 
andererseits aber mit erhohter Wirkung rechnen konnen. Er empfiehlt 
auch eine Bor-Zink-Paste, doch muB hier die Reagierfahigkeit der bei
den Bestandteile, iiber die auf S. 275 Naheres ausgefiihrt wird, beriick
sichtigt worden. 

Borax, Natriumtetraborat, wird durch die gesunde Haut nicht resor
biert. Es ist ein wichtiger Bestandteil zahlreicher Cosmetica, in denen 
es als schwacher Emulgator und als Konservierungsmittel verwendet 
wird; es ist alkalisch. 

Borolan L.P.C. (Lupocid- Ges.) enthalt auBer Borsaure noch Bie
nenwachs, Honig und pflanzliche Ole in Vaselin-Lanolin und wird bei 
Ekzemen, Rhagaden, Fissuren empfohlen. 

Zur Prophylaxe im Gewerbe ist es nach FINKENRATHl nicht geeignet, 
da es reizt und nicht schiitzt. -

Die Perosalbe (Opf erma nn) besteht nach HAEcKEL2 aus Bienenwachs 
und "Glycerinborsaure", worunter wohl ein Ester ahnlich denen, die 
in den Gesichtswassern gelost sind, zu verstehen ist. Sie soll bei SchweiB
ekzemen, Rhagaden und Ulcus cruris brauchbar sein: 

Zusammenfassung. Die Borsalbe, ein mildes Desinfiziens, die auch 
als Ersatz fiir den fehlenden Sauremantel der Haut in Frage kommt 
und teilweise auch deshalb giinstig wirkt, wurde bisher meist mit Vaselin 
bereitet. Die Wirkung der Fette als Grundlage ist besser, so daB deren 
Verwendung empfohlen werden kann. Da die Saureteilchen yom Fett 
oder Vaselin umschlossen sind, kommen verhaltnismaBig geringe Men
gen mit der Haut und den Sekreten in Beriihrung. Wir sehen bei der 
Borsalbe also teilweise den Effekt der Grundlage und nicht nur den 
des Medikaments. Wollen wir die lokale Borwirkung verstarken, so 
miissen wir als Losungsmittel Glycerin zufiigen, oder wir bedienen uns 
einer Wasser-in-Ol- oder Ol-in-Wasser-Emulsion als Grundlage und 
losen die Saure in der waBrigen Phase. Borresorption ist durch die ge
sunde Haut aus keiner Salbenform heraus zu erwarten. Bei geschadig
tem Corium wird die Borsaure yom Korper aufgenommen. Sie kann 
bei groBen Flachen in different en Mengen resorbiert werden, so daB in 
solchen Fallen V orsicht am Platze sein kann. 

Pyrogallolsalben. 
Pyrogallol = Trioxybenzol, das 5-10proz. (aber nicht hoher) in Salben 

auf Grund seiner Xtzwirkung auf das Lupusgewebe in der Dermatologie 
vielfach Verwendung findet, hat die Eigenschaft, mit manchen Grund
lagen schwarze Reaktionsprodukte zu bilden. Nur .erstklassige Vaselin
sorten und Fette, die keine reagierenden Substanzen enthalten, sind fur 
Pyrogallol- und Silbersalze verwendbar3. Allerdings ist die Verfarbung 
mehr fiir den Apotheker von Interesse als fur den Hautarzt, der mit 
ihr rechnet und dieser Eigenschaft nur geringe Bedeutung zumiBt. 

1 FINKENRATH: Zbl. Gewerbehygiene 1937, 14, 206. 
2 HAECKEL: Wien. med. Wschr. 1940, 991. 
3 Pharmaz. Z.halle Dtschld 69, 288 (1928). 
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Trbtzdem interessieren Haltbarkeitsversuche. Hierbei wurden acht ver
schiedene 5proz. Pyrogallolsalben hergestellt und 1 Monat lang in Petri
schalen in diffusem Zimmerlicht bei durchschnittlich 25° stehengelassen. 

Salbe Nr.1, mit synth. Vaselin, war nach dieser Zeit noch unverandert weiB. 
Salbe Nr.2, mit Vaselinum album DAB6, wies ganz leichte Braunung auf. 
Salbe Nr. 3, mit Paraffinsalbe, war leicht gebraunt, innen jedoch noch an-

nahernd farblos. 
Salbe Nr.4, eine Wasser-in-Ol-Emulsion, mit Adeps lanae zubereitet, war 

auBen dunkelbraun, innen hellbraun. 
Salbe Nr. 5, eine Ol-in-Wasser-Emulsion, mit Adeps synth. zubereitet, war 

auBerlich etwas gebraunt, innerlich unverandert. 
Salbe Nr.6, mit Adeps suillus, war au Ben und innen schwarzbraun. 
Salbe Nr. 7, ,mit Adeps synth., war auBerlich leicht gebraunt, innerlich un

verandert. 
Salbe Nr. 8, aus wasserfreiem Lanolin bereitet, war auBerlich dunkelbraun, 

innerlich nahezu unverandert. 
Der Versuch zeigt, daB mit natiirlichen Glyceriden keine halt bare 

Pyrogallolsalbe herzustellen ist und daB die Haltbarkeit der aus syn-

1 :1 
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Abb. 15. Haitbarkeitsversuch mit verschiedenen Pyroga.lioisaiben. 

thetischem bzw. natiirlichem Vaselin bzw. Paraffinsalbe sowie auch der 
Salbe aus synthetischemFettsaureglycerinester bedeutend iiberlegen ist. 

1m AnschluB an diese Versuche wurden die 5proz. Salben Nr. 1 
und Nr. 7 obiger Klassifikation klinisch gepriift. Bei Psoriasis wirkte 
die Salbe mit der Fettgrundlage in 2 Fallen rascher als die mit Vaselin 
bereitete. Die Infiltrate wurden schneller resorbiert . Bei den anderen 
F allen war der Unterschied im Sinne der Heilung nicht so deutlich, 
doch war die Adepssalbe symptomatisch angenehmer. 

Bei Tbc. cutis luposa wurden lOproz. Pyrogallolsalben gepriift. Die 
mit Adeps bereitete Salbe verursachte bedeutend groBere Macerationen, 
abel' auch groBere Schmerzen. Die Atzung war mit diesel' Salbe nach 6, 
mit del' Vaselinsalbe erst nach 10 Tagen beendet. 

Die Haltbarkeitsversuche sind dermatologisch wahrscheinlich nicht 
so wichtig wie pharmazeutisch, denn das oxydierte Pyrogallol (Pyra
loxin) solI dem nicht oxydierten iiberlegen sein, eine Beobachtung, die 
den UNNAschen Theorien von den reduzierenden Substanzen schwere 
Erschiitterungen bereitete. 
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Erwahnt sei noch, daB 2proz. Pyrogallolsalben in Vaselin als Sonnen
braunungsmittel empfohlen und hergestellt werden. Ein derartiges Vor
gehen muB verurteilt werden. Pyrogallol ist kein Cosmeticum, kein 
Farbemittel, sondern ein differentes Medikament, das - resorbiert -
Nierenschaden verursachen kann. Eine derartige Salbe miiBte iibrigens, 
wenn sie mit Alkalien, z. B. Seife, in Beriihrung kommt, schwarz wer
den, so daB der bedauernswerte Sonnenbadende fleckig wird. AuBerdem 
reagieren 75% der Menschen nach ZURHELLE1 schon auf niederer 
dosierte als lOproz. Salben mit gemischt ekzematas toxischen Er
scheinungen. Nur 8% der FaIle reagierten auch auf 40proz. Salben nicht. 

Nun zu den Praparaten der Industrie: 
Psorigallol Rerxheimer (Hirschapotheke Frankfurt) ist eine 

10% Pyrogallol enthaltende Kombination mit Teer (Lithantrol). Es 
dient in 2-10proz. Salben zur Psoriasisbehandlung. 

Pyraloxin Unna (Mielk, Hamburg), ein oxydiertes Pyrogallol, 
wird bei Ekzem,en und Pityriasis capitis in O,5proz. Salben empfohlen. 
Es solI angenehmer wirken als Pyrogallol. 

Lenigallol (Knoll) ist Pyrogalloltriacetat. Es wird in 2-5proz. 
Salben bei Ekzemen empfohlen und gut vertragen. SIEMENS 2 weist 
darauf hin, daB dieses Mittel bei Lupus zur Atzung sehr geeignet sei, 
bei Psoriasis aber ist Pyrogallol meist besser, wenn auch nicht iu seltene 
Ausnahmen das Gegenteil zeigen. 

Zusammen/assend kann festgestellt werden, daB die Pyrogallolsalbe 
auf Fettgrundlage schneller und intensiver wirkt als eine gleichstarke 
Vaselinverarbeitung. Man kann bei Verwendung von Fetten als Grund
lage mit der Dosierung herabgehen. Die Schmelzhaftigkeit der Salben 
wird durch Zusatze von Lokalanaestheticis herabgemindert. Alkalien 
sind fernzuhalten und pro Tag sollen nicht mehr als 5 g verwendet 
werden, urn Vergiftungen zu vermeiden (FURST). 

Die Pyrogallolschaden auBern sich in Methamoglobinbildung und 
Nephritis und kannen tadlich sein. So berichtet PEWNy3 von einem 
Todesfall, in dem ein Salicylsaurezusatz zu einer Pyrogallol-Zink-Paste 
die Resorption anscheinend verstarkt hat. Die Intoleranz ist nach 
RuscH4 in der Graviditat besonders groB. Nach UNNA5 ist durch Salz
sauregaben per os die Vergiftungsgefahr herabzumindern. 

Tanninsalben. 
Als Lichtschutzmittel wurde die Gerbsaure schon besprochen. Sie 

wird ferner in Salben auf Grund ihrer entquellenden und gerbenden 
Wirkung in der Dermatologie therapeutisch und prophylaktisch ver
wendet. lOproz. Salben sollen der wasserigen Lasung nach KREUTZ
BERG6, der SAEGESSER zitiert, iiberlegen sein (leider ist die Grundlage 

1 ZURHELLE: Arch. f. Dermat. 183, 130 (1942). 
2 SIEMENS: Munch. med. Wschr. Ul39, 30,1145; Arch. f. Dermat.183, 2 (1942). 
3 PEWNY: Med. Klin. 1925, 26. 
4 RUSCH: Wien. klin. Wschr. 1901, 52. 
5 UNNA: Mschr. f. prakt. Dermat. 1885, 21, 601. 
6 KREUTZBERG: Dtsch. med. Wschr. 1939, 8, 263. 



Tanninsalben. 199 

nicht angegeben). Gerbung findet insbesondere auf der Schleimhaut 
statt, ferner bei Verletzungen und Brandwunden, aber nicht auf der 
gesunden Raut, da dort die eiweiBfa.llende, also die gerbende Wirkung 
sich nicht entfalten kann. Man verwendet das Tannin nach DA VIDSONl , 
dem, Neuentdecker der Gerbstoffbehandlung, die NIKOLSKY schon vor 
60 ~ahren empfohlen hatte, in Brandsalben, in der ROSENTHALSchen 
Schwefel-Tannin-Salbe, die 5-10% Gerbsaure und 10-20% Schwefel 
in Vaselin enthiilt. Sehr wirksam ist hier das Tannin allerdings eben
sowenig wie in der von SAEGESSER2 gelobten 0,5proz. Vaselin-Lanolin
Salbe, denn es ist vom Vaselin umschlossen und durchdrungen und 
kann ohne Wasser, dem der Zugang verwehrt ist, nicht wirken. Daher 
wurde die 20proz. Tanninsalbe der neuen 11. Ausgabe der USA.
Pharmakopoe mit 20% Glycerin bereitet. Mehr zu erwarten ist hei 
einzelnen Indikationen vom Tactocut, das JXGER bei Verbrennungen3 

empfiehlt und das eine Ol-in-Wasser-Emulsion, die auf bzw. in der 
Raut zu einer Wasser-in-()I-Emulsion umschlagt, darstellt. Auch KosT' 
empfiehlt bei Verbrennungen eine 20proz. Tanninsalbe mit Trypa
flavinzusatz 0,1 % in Glycerinsalbe als Grundlage. Da er dies sonst 
selten verwendete Unguentum glycerini wahlte, hat er die Vorteile 
einer Tanninlosung vor der Suspension ohne Zweifel richtig erkannt, 
er folgt zudem den Erfahrungen von F ASEL5, der diese Salbe schon ein 
Jahr fmher empfohlen hat. BALTIN6 hat ein Gelee entwickelt: 5,4 Teile 
Tannin, 165 Teile Glycerin, 3 Teile Tragant; er verwendet diese Masse 
bei Verbrennungen im Gesicht. 

Tannin macht auf der Wasche dunkle Flecken, es ist lichtempfind
lich und solI bei der Bearbeitung und Verwendung nicht mit Eisen in 
Kontakt kommen. Es wird nicht resorbiert, da es in den eiweiBhaltigen 
Schichten gebunden wird. Die Wirkung der Tanninsalben als Schutz
mittel gegen Gewerbeallergosen ist nicht unbeschrankt, ja es verursacht 
in allerdings seltenen, bei PERUTZ im Randbuch zitierten Fallen sogar 
selbst allergische Reaktionen. 

Ratanhia-Gerbsaure wurde von QpPENHEIM7 und von FRIED8 in 
Form einer 10% Ratanhia-Extrakt oder -Tinktur und 0,5% Thymol 
enthaltenden Vaselinsalbe zur "Uberhautung empfohlen. GOLDHAMMER9 

modifizierte das Praparat, indem er das Vaselin durch Unguentum 
simplex ersetzte. Doch wird iiber Idiosynkrasie gegen solche Salben 
berichtet 10. Die Raut liiBt sich gegen Ratanhia bei 86 % der Versuchs
personen leicht sensibilisieren. 

GroBer Beliebtheit erfreuen sich die Ausziige aU8 Hamamelis vir-

1 DAVIDSON: Amer. J. Surg. 1925, 41; 1926, 40. 
2 SAEGESSER: zit. bei HARTTUNG: Med. Klin. 1941, 129. 
3 JiGER: Miinch. med. Wschr. 1936, 39. 
4 KOST: Med. Welt 1939. 49. 
5, FASEL: Chirurg 1938, 13. 
6 BALTIN: Mschr. Unfallheilk. 49, 65 (1942). 
7 OPPENHEIM: Wien. klin. Wschr. 11l18, 16, 146. 
8 FRIED: Dermat. Wschr. 1921, 1. 
9 GOLDHAMMER: Dermat. Wschr. 1927, 16. 

10 GROLNICK: J. amer. med. Assoc. 1938, no, 951; J. invest. Derm. 1938, 179. 
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gllliana, einem nordamerikanischen Strauch, mit dem viel Unfug ge
trieben wird. Sie enthalten Gerbstoffe, die teilweise glykosidisch ge
bun den sind und Spuren eines atherischen 0les sowie Schleimstoffe, 
die emulgierende Eigenschaften besitzen. Del' Zusatz von Hamamelis 
ist oft del' Stolz eines Cremeherstellers. Welche eindeutigen Vorziige 
das Mittel gegen Tannin zeigt, liegt nicht fest. Wahrscheinlich ist es 
wertvoll, weil es als wiiBriger Auszug die Salbenerzeuger zwingt, Emul
sionen, bei Tanninsalben die einzige wirksame Form, herzustellen. 1m 
Ungt. Ham~melidis F.M.B.: Rp. Extr. Hamamelid. 5,0, Lanolin 5,0 
und Vaselin 40,0 erfreut es sich auch in del' Pharmazie einer gewissen 
Beliebtheit, so daB derartige Praparate auch in die neuen Reichsformeln 
iibernommen wurden. Dabei lieB sich in der Literatur keine einzige 
wirklich beweisende Arbeit finden, die zugunsten des Hamamelis spre
chen wiirde, sondern ausschlieBlich Annahmen, Behauptungen und 
Redereien, die zu nichts verpflichten. 

Hamamelisde.stillate sind gerbstofffrei und lediglich als Geruchstrager 
von Interesse; sie sind aber trotzdem nach wie VOl' geschatzt und nicht 
zu vertreiben. 

Man kann Tanninsalben natiirlich auch in Kombination mit anderen 
Mitteln anwenden. WINN1 z. B. schlagt eine Gerbsaurewundsalbe zur 
Behandlung infizierter Alveolen in der Zahnheilkunde VOl'. Sie besteht 
aus je 30 Teilen Vaselin und Tannin, je 0,9 Teilen Chlorphenolcampher 
und Jodtinktur, 0,45 Teilen Aconittinktur und 1,8 Teilen Chloroform. 

Die Tannovitolsalbe der Byk-Guldenwerke enthalt Tanninalkylen 
und Lebertran und wird vom Herstellerwerk als Brandsalbe empfohlen. 
Es schwebte dem Erfinder wohl die fettgare Gerbung vor, die nach
einander Gerbstoffe und Trane anwendet .. Nach Schilderung des Pro
spektes wirkt die Salbe vorwiegend als Lebertranpraparat, das Tannin 
ist von der Fettkomponente umschlossen und wird dadurch weniger 
zur Geltung kommen. 

Unter den einheimischen Gerbstoffdrogen, die in der Kosmetik ge
braucht werden k6nnen, ist vor aHem die Tormentillwurzel zu nennen. 
SOffiVARZ2 nennt den Salbei, bei dem der Gerbstoffgehalt sehr gering 
und umstritten ist, Borretschwurzeln, Geumarten als einheimische, fUr 
die Kosmetik geeignete Gerbstoffdrogen, doch denkt er vorwiegend an 
Mundwasserzusatze und nicht an Salbenbestandteile. Tormentillextrakt 
hingegen wird in der Siidd. Apoth.-Ztg 1940, Nr 49 neben Eichen
extrakt als 10proz. Salbenbestandteil (Unguentum molle als Grund
lage) angefiihrt. 

Tannoform (Merck)-Salbe, 10proz., mit Vaselin-Lanolin, dient als 
Antisepticum und Adstringens. 

Captol (Jacobi, Elberfeld), eine Verbindung von Chloralhydrat 
und Tannin, kommt in 1-2proz. Salben, die den Haarausfall be
kampfen sollen, VOl'. 

Bromocollsalbe (Curta) enthalt Bromocoll, das durch Fallung einer 
Dibromtannin16sung durch Leim bereitet wird. In Resorbin, in einer 

1 WINN: Dtsch. zahl1arztl. W schr. 1939, 42. 
2 SCHWARZ: Fette u. Seifel1 1939, 9. 
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Menge von 20% aufgenommen, dringt es laut Angabe in die Haut 
ein und entfaltet dort aufgespalten juckstillende Bromwirkung auf den 
Nervenendapparat, die durch das Tannin verlitngert wird. 

Chemocollsalbe (Curta) enthalt den bromierten Gerbstoff Chemocoll. 
Die Wirkung der Salbe geht der obengenannten Bromocollsalbe parallel. 

Dulgon (Benckiser), eine Kombination 'polymerer Phosphate, die 
in drei Einstellungen, namlich sauer, neutral und alkalisch, zur Ver
fugung steht, wird als Bader- und Salben~usatz verwendet, um Gerb
wirkung zu erzielen (Brandwunden). Da es sich um ein wasserlosliches 
Produkt handelt, gelten fur die Salbenbereitung dieselben Gesetze wie 
fur Tanninsalben. Auch andere Gerbstoffe durften verwendbar sein, 
doch muBte ihre Reizlosigkeit und therapeutische Wirkung in jedem 
FaIle erst erprobt werden. 

Zusammenfassung. Tannin und seine Glycerin-, Alkohol- und wasser
loslichen Ersatzprodukte entfalten ihre Wirkung als fettun16sliche Sub
stanzen vorzuglich in wasserigem Milieu, also in Ol-in-Wasser- oder in 
Wasser-in-Ol-Salben, deren Frischbereitung empfehlenswert ist. 

Chrysaro binsalben. 
Chrysarobin = Dioxymethylanthranol ist in Wasser un16slich, in 

fetten Olen schwer loslich. Es hat antiparasitare Wirkung und wird 
deshalb auch bei Mykosen verwendet, wenn auch seine Hauptindikation 
infolge seiner reduzierenden Eigenschaften die Psoriasis ist. Es wirkt 
auf die Herde intensiver ein als auf die umgebende gesunde Haut. 

Ohrysarobin8alben sind 0,1-5,Oproz., in der neuen amerikanischen 
Pharmakopoe, 1l.Ausgabe, 6proz. und werdenmeist mit gelbem Vaselin, 
evtl. unter Zusatz von Teer, bereitet. Ais weiteres Adjuvans dient bis
weilen Sapo viridis, so in der DREuwschen Salbe, die auch Salicylsaure 
enthalt. SIEMENS l lehnt den Seifen- und Alkalizusatz ab, da dadurch 
die Chrysarobinwirkung aufgehoben wird. In einer weiteren ausfiihr
lichen Arbeit desselben Autors2 wird auch der Salicylzusatz abgelehnt, 
da er .die Heilwirkung kaum verbessert, aber zu Reizungen fuhrt. In 
Vaselin ist die Heilwirkung besser, aber auch die Reizung starker. Er 
schlagt daher eine Leydener Chrysarobin-Teer-Salbe vor, die je 1 Teil 
Chrysarobin, 01. Rusci und Zink-Vaselin enthalt. Man solI mit kleinen 
Dosen beginnen und rasch zu 20proz. Salben ansteigen. 

Lanolin ist als Grundlage fUr Chrysarobinsalben nicht so geeignet 
wie Vaselin, das wissen wir aus den Arbeiten von SIEMENS. Ob Fette 
nicht besser wirken als Vaselin, sollte ein Versuch klarstellen. 

Zunachst wurden drei gleichstarke (5proz.) Salben aus 
1. synthetischem Fett, Fp.37°, 
2. Vaselin alb. DAB 6, Fp.37°, 
3. Vaselin synth., Fp.62° 

hergestellt. Bei der Verarbeitung zeigte sich kein Unterschied, nur 
scheint das Chrysarobin bei etwa 70° im Fett etwas besser loslich zu 

1 SIEMENS: Munch. med. Wschr. 1938, 1. 
2 SIEMENS: Arch. f. Dermat. 1i9, 6, 580 (1939). 
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sein als in den beiden Vaselinsorten. Alle 3 Salben sind gut halt bar. 
1m Modellversuch im ammoniakalischen Wasser verandert sich I g der 
Salbe 2, auf einem Objekttrager verstrichen, kaum, sie gab auch keine 
Farbung an das umgebende Wasser abo Salbe 3 farbte sich etwas 
dunkIer und r6tete das waBrige Medium. Salbe I wurde oberflachlich 
braunschwarz, das Wasser tiefrot. Man sollte nun annehmen, daB auf 
der gesunden Raut und am Krankenbett die Salbe I am besten wirkt; 
doch schon am gesunden .A.rni der Versuchsperson zeigte sich nach 
5stiindiger Applikation der 3 Praparate, daB die Vel'reibungen 2 und 3 
eine intensivere Braunung hinterlassen hatten als Salbe 1. 

Simultanversuche bei Psoriasis mit 5proz. Chrysarobinsalben, bei 
denen auf der einen Seite Adeps synth., auf der anderen Vaselin synth. 
mit gleichem Schmelzpunkt verwendet wurde, ergaben, daB die Adeps
seite friiher die fiir Chrysarobin typische Verfarbung ,der Raut zeigte, 
wahrend die Vaselinseite eine schnellere Resorption der Psoriasispapeln 
aufwies. Auf der Vaselinseite trat in manchen Fallen iiberhaupt keine 
Violettfarbung ein, in anderen verspatet. 

Diese Beobachtungen sind wohl so zu deuten, daB die Adepsgrund
lage das Chrysarobin schneller durch die Raut diffundieren laBt, wobei 
in manchen Fallen die Diffusion des Chrysarobins so schnell ist, daB 
sie im Reileffekt hinter der vaselinhaltigen Grundlage zuriickbleibt. Die 
Salbengrundlagen waren auf denselben Schmelzpunkt eingestellt, so daB 
Fehlerquellen durch die Schicht- bzw. Dochtwirkung von Verband
stoffen ausgeschaltet werden konnten. Dieses Verhalten der Chrysaro
binsalben ist geradezu als klassisches Beispiel zu werten. Es zeigt ein
deutig, daB aUe Modellversuche, ja selbst Resorptionsversuche keinen 
Anhaltspunkt geben, der irgendwie auf das klinische Verhalten Schliisse 
ziehen laBt. 

SIEMENS l hat in Simultanversuchen ahnlicher Anordnung Chrysaro
bin-Vaselin und Chrysarobin-Zink-Paste verglichen. Die erst ere Salbe 
reizte starker, war in der Reilwirkung aber nicht iiberlegen. Ein Zusatz 
von Salicylsaure verstarkte die Reilwirkung nur wenig, reizte aber 
stark. Chrysarobinsalben und -pasten sollen nach demselben Verfasser 
nicht mit Pflaster und nur in besonders hartnackigen Fallen mit Ver
banden abgedeckt werden, da dadurch die Reizung verstarkt wird. 
Chrysarobin-Traumaticin ist den Salben unterlegen, auch die Cignolin
firnisse seien der Paste nicht gleichwertig. Ob man ein- oder dreimal 
taglich Chrysarobin verwendet, scheint nicht sehr a usschlagge bend zu sein. 

Oignolin (Bayer) ist ein entmethyliertes Chrysarobin, also Dioxy
anthranol. Es wirkt 2-5mal starker als das Naturprodukt, so daB die 
Dosis erniedrigt werden kann. 

Da es einerseits Chrysarobin-"Oberempfindliche gibt, die auf Cignolin 
nicht reagieren und andererseits auch gegenteilige FaIle beobachtet 
wurden (SIEMENS), kann man durch Wechsel dieser heiden Medikamente 
noch dort Erfolge erzielen, wo ohne Austauschmittel die Medikation 
mit den wirksamsten Antipsoriaticis eingestellt werden miiBte. 

1 SIEMENS: Munch. med. Wschr. 1938 I, 1939 I, 1145; Arch. f. Dermat. 183,2 
(1942). 
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Es ist bier bei der Besprechung der Chrysarobinsalben wohl die 
geeignetste Art, kurz auf die von TRoPLoWITz eingefuhrten von UNNA1 

empfohlenen Salbenstifte einzugehen. Die Stifte, deren Wirkstoff 
Chrysarobin, Cignolin, Pyrogallol oder Salicylsaure ist, haben den 
Zweck, engumschriebene Hautstellen sehr energisch zu behandeln. 

Die Stiftengrundmasse besteht aus I Teil Wachs und 2 TeHen Woll
fett. Das Medikament wird wie in Salben dosiert. -Die Konsistenz ist 
so bemessen, daB man ohne groBe Kraftanstrengung Salbenstriche auf 
der Haut ziehen kann, ohne daB der Stift beim Gebrauch seine Konsistenz 
v6llig verliert. Man verwendet die Stifte bei Alopecia areata, bei um
schriebenen Mykosen und Psoriasisherden. Die Salicylstifte eignen sich 
zur Behandlung von umschriebenen Hornschichtverdickungen der Hohl
hand. Will man nur fetten, so sind einfache Salbenstifte ohne Medika
mentenzusatz gut brauchbar. 

Chrysarobin ist ein sehr differentes Mittel, das auf der gesunden 
Haut, an den Genitalien, insbesondere aber auf der Schleimhaut und 
in den Augen schwere Schaden verursachen kann. Bei der Bereitung 
und Anwendung der Salbe ist dies zu berucksichtigen. Man muB mit 
niederen Konzentrationen beginnen. IGERSHEIMER2 empfiehlt, die Hande 
der Kranken nachts verbinden zu lassen, um die unwillkurliche Be
riihrung der Augen zu verhindern. 

Resorption des Chrysarobins kann zu Nierenreizungen fiihren, der 
Harn muB daher kontrolliert werden3 • Ais Salbengrundlage fur Chrysa
robinsalben bleiben nach wie vor Vaselin bzw. Zinkpaste empfehlens
wert. 

Resorcinsalben. 
Resorcin ist in der Dermatologie einerseits ein Atz-, Schal- und 

Epithelisierungsmittel, andererseits ein Desinfiziens. Hier sollen vor
wiegend die ersteren Indikationen besprochen werden, die desinfizie
rende Wirkung hingegen, die spater eingehend ·behandelt wird, sei jetzt 
nur als Test herangezogen. Sie ist bei gleichem Resorcingehalt aus 
Fetten und Vaselin gleich befriedigend. Wasserfreie Verarbeitungen 
durften vorzuziehen sein, da in solchen Fallen das GefiHIe Fett-Wasser 
auf der Raut wirksam ist und diese Kraft nicht vorweg verbraucht ist. 
In der Literatur hat sich daher auch keine Angabe gefunden, die fUr 
Resorcinsalben eine bestimmte Grundlage besonders empfiehlt. So ist 
eine 2,5proz. Resorcin-Zink-Paste mit Vaselin-Lanolin als Grundlage in 
manchen Fallen in Gebrauch. Bei Acne schHigt NEISSER folgende 
Rezepte vor: 

Rp. Resorcini 
Zinci oxydat. 

0,1 Rp. Resorcini 
Amyli 

0,2.-0,6 

Bismut. subnitr. aa 2,0 
Ungt. lenient. 

Zinci oxydat. aa 4,0 
Vaselini flay. 20,0. 

Ungt. simpl. aa ad 20,0. 
----

1 UNNA: Mschr. prakt. Dermat. 1886, 157. 
2 IGERSHEIMER: Klin. Mbl. Augenheilk. 1912, 50, 518. 
3 LINDE: Dtsch. med. Wschr. 1898, 539. 
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Eine Salbe mit Resorcin, Salicylsaure, Carvacrol, ,a-Naphthol in 
Vaselin wird unter dem Namen Lupocid (Meinzer u. Peter, Karls
ruhe) von VONN01 und WENDELBORN2 zur Xtzung. bei Lupus und bei 
AUergosen zur Desensibilisierung des Epithels, bei dem die 33proz. 
Salbe schon lange in Verwendung steht, in vier verschiedenen S~arken 
empfohlen. 

Euresol (Knoll), Monoacetylresorcin, wird in lOproz. Salben ver
wendet. 

Resorcin und seine olloslichen Abkommlinge konnen aus Salben zur 
Resorption kommen und Vergiftungen verursachen. KAMINSKY und 
ETCHEVERRYs berichten von einer solchen Vergiftung, die nach Be
handlung von Ryperpigmentationen mit einer 30proz. (!) Resorcin
Seifen-Mixtur eintrat und akute, teilweise bedrohliche Symptome zeigte. 
Die Salben sind mit besonderer Vorsicht herzustellen, da unverrillbene 
Kristalle atzend wirken. In den ersten drei Lebensmonaten ist die An
wendung von Resorcinsalben wegen der Vergiftungsgefahr nach LIBE
NAM4 zu unterlassen. 

fl· N aphtholsalben. 
,a-Naphthol wurde von KAPOSI 1881 in die Dermatologie eingefiihrt. 

Es ist olloslich, bactericid, leicht juckstillend und in hoheren Kon
zentrationen ein Schalmittel, das die gesunde Raut resorbiert. Es wird 
in l-lOproz. Salben angewendet. So gibt die franzosische Veterinar
pharmakopoe eine lOproz. ,a-Naphthol-Vaseline an. UNNA hat fur sein 
,a-Naphthol-Praparat Glycerin-Gelatine, LASSAR fur seine Schalpaste 
Vaselin und Kaliseife aa, KAFOSI l/S Schweinefett, l/S Kaliseife als 
Grundlage angegeben. UNNAS Gelatine war 6proz., LASSARS Schalpaste 
10proz., KAPOSIs Kratzensalbe 9proz. 

Als Kratzemittel wird ,a-Naphthol fur sich allein oder mit Schwefel 
zusammen verwendet. Die Reichsformeln z. B. fiihren zwei derartige 
Praparate, in denen die Wirkung noch durch Schmierseifenzusatz ver
starkt ist, an. Als Salbengrundlage dient dort Unguentum moUe. Ob 
der Schmierseifenzusatz, der einen Teil des Naphthols zu Naphtholaten 
umwandelt, tatsachlich die Wirkung steigert, ist u. W. noch nicht ge
pruft worden. Man gibt ihn aus "Oberlieferung, soUte sich nach den Er
fahrungen von SIEMENS mit der DREuwschen Salbe aber doch einmal 
mit der Frage eingehend beschaftigen (siehe S.201). 

,a-Naphthol-Salben werden auch von GERHARDT5 als Schalkuren 
empfohlen; man muB aber bedenken, daB sie bei Nierenkranken kontra
indiziert sind, und daB auch bei Gesunden schon 3 g ,a-Naphthol tod
liche Nephritiden verursachen konnen6• Auch Schadigungen der Augen 

1 VONNO: Med. Welt 1936, 4. 
2 WENDELBORN: Dermat. Wschr. 1937, 11. 
3 KAMINSKY u. ETCHEVERRY: Rev. argent. Dermato Sifilo!' 22, 148 (1938). 
4 LIBENAM: Med. Welt 1935, 34, 1217. 
5 GERHARDT: Parfumeur 1932, 39. 
6 STARKENSTEIN, ROST, POHL, zit. nach SCHWARZ: in Parfumeur 41, 659. 



,B-Naphtholsalben. Teersalben. 205 

wurden beobachtet. In der Hand des Kosmetikers, der nicht Arzt ist, 
sind solche Salben gefiihrlich. 

Zur Brandwundenbehandlung empfiehlt TUNGEII,l eine p>-Naphthol
Salbe auf Paraffinsalbengrtindlage mit Eucalyptusol. Durch den 01-
zusatz wird die Resorption beeinfluBt und evtl. das Gewebe gereizt; er 
ist daher wohl abzulehnen. 

p>-Naphthol ist lichtempfindlich, die Salben werden zweckmaBiger
weise in dunklen GefaBen aufbewahrt. p>-Naphthol ist kein indifferentes 
Mittel, resorbiert kann es die Nieren und die Augen schadigen. Da es 
olloslich ist, kann aus allen Fetten und Paraffinkohlenwasserstoffen mit 
einer genugenden Wirkung gerechnet werden. Die verschiedenen Salben
grundlagen eignen sich wohl gleich gut zur Herstellung der p>-Naphthol
Salben. 

Teersalben. 
Die verschiedenen Teersorten, deren wichtigste Pix liquida (Holz

teer) und Pix lithanthracis (Steinkohlenteer) sind, werden in zahlreichen 
Salben zur Anwendung gebracht. Diese wiederum enthalten die ver
schiedensten Salbengrundlagen. In Amerika und England wird Holz
teer aa mit einer Wachs-Schweinefett-Mischung verrieben; Frankreich 
und Portugal schreiben eine lOproz. Holzteer-Schweinefett-Salbe vor, 
Spanien dieselbe Grundlage, aber 15% Teer, Belgien 20% Teer und 
80% Ungt. simplex. hlSSAR gab eine alkalische 15proz. Teer-Vaselin
Seifensalbe an. 

Wir mussen, um die Wirkung des Teers in Salben zu analysieren, 
dessen Bestandteile und ihr Verhalten in Fetten kennen undzugrunde 
legen, denn seine Gesamtwirkung resultiert aus den Einzelkomponenten. 

Der Steinkohlenteer enthalt Phenole, Kohlenwasserstoffe, Naphthalin 
und Anthracenderivate, basische Substanzen yom Pyridintyp, also fast 
durchweg fettlosliche Substanzen, und reagiert alkalisch. Holzteer ent
halt Phenole, Terpene, Homologe der Essigsaure, Kresole. Die Basen 
und Anthracenderivate fehlen. Er reagiert sauer. 

Die Phenole des Teers scheinen die Ursache der anasthesierenden 
und juckstillenden sowie antimykotischen Wirkung zu sein; den Kohlen
wasserstoffen, der Benzol-, Naphthalin- und Anthracenreihe sowie dem 
Schwefel durfte die heilende Wirkung zUKommen, wogegen die Pech
bestandteile keine nennenswerte Wirkung ausuben (FURST). Die·Pyridine 
sind giftig. 

Birkenteer ist ein Bestandteil der mit Adeps suill. bereiteten WILKIN-
SONS chen Salbe, da der Schwefel die Teerwirkung verstarkt. 

Sulf. depurat. 
Pix betul. aa. 30,0 
Sapo med. 
Adeps suill. aa 60,0 
Creta alba 20,0. 

In dieser Salbe soIl die Seife die Hornschicht zum Quellen bringen, die 
Kreide die Abschilferung erleichtern, die sauren Teerbestandteile neu-

1 TUNGER: Med. Welt 1922, Nr 3. 
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tralisieren. Der Schwefel keratolysiert die Parasiten, die auch der Teer 
abtotet. 

Die aIte WILKINSONSche Salbe ist jedoch infolge ihrer schmierigen 
Beschaffenheit und des Geruchs wegen nicht beliebt. Die Pharmaz. Ztg 
1934, 6, 71 gibt an ihrer Stelle folgendes Rezept an: 

Bala. peruv. 30,0 
Sulf. praecip. 10,0 
Ichthyoli 5,0 
Sagrotani 2,0 
01. Lavend. 
01. Aniai aa 0,2 
Ungt. molle 100,0. 

Es ist dies natiirlich ein vollig anderes Rezept, das erst gep:t:iift werden 
muB. In ihm werden die Ole den Geruch verbessern, die Fernwirkung 
aber verstarken, sie bleiben besser weg. 

Da die Teersalben nicht dauernd verwendet werden, ist nach BORME l 

keine Carcinomgefahr bei ihrer Anwendung gegeben. Es gibt aber auch 
Autoren, die alle Teerprodukte aus der Dermatologie ausscheiden wollen. 
REDING 2 geht noch weiter und wendet sich auch gegen die Hormon
therapie mit hohen Dosen und gegen die Behandlung mit radioaktiven 
Stoffen und Vitaminen. 

Uber die Resorption der Teerbestandteile sind in der Literatur exakte 
Angaben von MONCORPS, SCHMIDT und THOLEy 3 gemacht worden. Nach 
dem Aufstreichen einer 2-5proz. 01. Rusci-Zink-Paste auf die gesunde 
Haut laBt sich 1-2 Tage lang eine geringe Mehrausscheidung von Ge
samtphenol im Harn nachweisen. Bei Verwendung des unverdiinnten 
Teers war die Mehrausscheidung 5 Tage lang zu beobachten. Sie betrug 
das 1 Yz-3fache der normalen Phenolausscheidung. Aus Steinkohlen
teer wurde wesentlich weniger resorbiert. Bei Guajacolbelastung ergab 
sich ein ResorptionsausmaB von 3-6% der aufgetragenen Menge. 
Eucerin, also die Wasser-in-Ol-Emulsion, ergab bessere Resorption als 
Teginsalbe, eine Ol-in-Wasser-Verreibung. Die Resorption wechselt stark 
und ist insbesondere von der sehr unterschiedlichen Teerbeschaffenheit 
abhangig. Es ist verstandlich, daB die Bestandteile je nach der Kohlen
sorte und der Schweltemperatur schwanken, und daher am Platze, fUr 
die Teere genauere Konstanten auszuarbeiten. 

AuBer dem Teer kennt das DAB 6 noch 5 Teerbestandteile, wasser
oder ollosliche Produkte, die, soweit sie in Salben verwendet werden, 
in getrennten Kapiteln besprochen werden. Je nach der Loslichkeit 
wird auch die Resorption verschieden sein. Ollosliche Produkte werden 
rasch durch die gesunde Haut resorbiert werden, wasserlosliche hier 
oberflachlich bleiben. 

Von den zahlreichen Teerprodukten der Industrie sollen nur Anthra
sol (Knoll), entfarbter Teer, Cadogel (Homburg), Carboneol, Carbo
terpin (Fresenius), Empyroform (Schering), Liantral, Lithantrol, 

1 BOHME; Med. Welt 1937, 18. 
2 REDING: Strahlenther. 64, 540. 
3 MONCORPS, SCHMIDT u. THOLEY: Arch. f. exper. Path. 185, 573 (1937). 
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Pittylen, Pittalon, das Pitral (Lingner) und kolloider Teer (Heyden) 
sowie Sulfanthren, das Teer und Schwefel enthalt, genannt werden. 
Pix solubilis ist ein Teersuifonat, Liquor carbon. detergens ist eine 
alkoholische Lasung, die, mit Wasser verdiinnt, Teer-in-Wasser-Emul
sionen ergibt und Quillajasaponin als Emulgator enthalt. Dieses wird 
vom Wollfett inaktiviert, so daB damit nur schwer Salben bereitet 
werden kannen. 

Da die juckstillenden ebenso wie die sonstigen dermatologischen 
Wirkungskomponenten, die keratoplastischen, keratolytischen atzenden 
Eigenschaften durch den lokalen Kontakt mit dem Teer und dessen 
Bestandteilen, nicht aber durch FernwirkiIng verursacht sind, empfiehlt 
sich bei gleicher Wirksamkeit eine Salbengrundlage, die keine allzu 
starke Resorption, insbesondere der giftigen Phenole, erwarten laBt. 
Die meisten· Salben sind daher WQhl aus reiner Empirie mit Vaselin 
bereitet. Die schmierige und unsaubere Teerbehandlung hat schon viel
fach zur Suche nach Auswegen angeregt. JAKOB und WEBER 1 ver
suchen einen synthetischen Teer, der 1,10% Anthracen, 10,9% Naph
thalin, 4% Phenanthren, 2,3% Carbazol, sowie Phenol, Pyridin, Picolin, 
Chinolin und Kresol in 100 Teilen Vaselin enthalt. Diese Mischung sei 
frei von "Ballaststoffen" und wird mit essigsaurer Tonerde, Wollfett 
und Zinksalicylpaste zusammen verwendet. 

TRUTTWIN2 hat schon lange vor diesen Amerikanern ein ahnliches 
Praparat ausgearbeitet, indem er die niedersiedenden Teerbestandteile 
einarbeitete, die haheren aber weglieB. Dieses Pixalbin der Treibacher 
Chemischen Werke hat DUFKE3 mit gutem Erfolg in Salben, Schiittel
mixturen und Lasungen bei Ekzemen, Psoriasis, Lichen ruber planus 
und Alopecia pityrodes angewandt. Es wird zur Zeit von der Otto 
Stumpf A.G., Leipzig, vertrieben. 

Teer ist kontraindiziert bei Nierenkranken. Die Teerbehandlung 
graBerer Flachen als ein Viertel des Karpers kann zu Intoxikationen 
fiihren. Lokale Reizungen werden bisweilen beobachtet, eben so Teer
acne durch Verstopfen der Talgdriisen durch die Pechbestandteile. 1m 
Teer sind die einzelnen Komponenten, die Phenole, Naphthene, Kohlen
wasserstoffe, beim Nadelholzteer nach WASICKy4 die atherischen Ole 
wirksam. Die Schwarzfarbung des. Drins sowie gelegentlich auftretende 
Cylindrurien sind den Klinikern bekannt und erfordern besondere Be
obachtungen. Teere und Schieferale sind in Fettlasern teilweise laslich, 
man kann mit Ather-Chloroform Tinkturen herstellen, die von KNIERER 
empfohlen werden. Dm alkoholische Lasungen herzustellen, sind La
sungsvermittler wie das Saponin im Liquor carbo det. natig. In Wasser 
sind die Naturprodukte unslaslich, man wandelt sie daher chemisch 
durch Schwefelsaurebehandlung urn und erhalt Praparate, denen der 
nachste Abschnitt gewidmet ist. 

1 JAKOB u. WEBER: Arch. of Dermat. 40, 90 (1939). 
2 TRUTTWIN: Miinch. med. Wschr. 1939, 24. 
3 DUFKE: Dermat. Wschr 100, 19 (1935). 
4 WASICKY: zit. bei PERUTZ: Randbuch fiir Raut- und Geschlechtskrank

heiten. 
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Sulfonierte Teer- und SchieferOlpraparate in Salben. 
Medizinisch verwendete Schieferole werden in den verschiedensten 

Orten Europas gewonnen. Die teilweise ungesattigten wasserloslichen 
Ammon- oder Alkalisalze ihrer Sulfosauren und der Teere bilden in 
Fetten meist losliche bzw. damit gut mischbare Produkte und sind auch 
in Wasser lOslich. lnfolge ihrer Schwefelkomponente und der ungesattig
ten Bestandteile wirken sie reduzierend, gefaBverengernd, verhornend, 
antiseptisch und austrocknend. Es seien nur einige der bekanntesten 
Vertreter genannt: 

Das Eutirsol, ein Schieferol. Ichthyol, das von Cordes-Hermanni, 
Ham burg, herausgebrachte Ammonium sulfoichthyolicum, das aus 
Seefelder Schiefern stammt, ferner Isarol (Ci ba), Karwendol, das aus 
bayerischen Schiefern gewonnen wird; das entfarbte Leukichtol, Thi
genol (La Roche), ein Teerol, Tumenol (Bayer), ebenfalls ein Ammon
salz eines Schieferolsulfonates, Tiol (Riedel), ein Teerol, Eujosyl 
(Pharmepha), ein Schieferol-Schwefel-Praparat und Wirkstoff der 
Fosidermprodukte, die als verbesserte Teerprodukte bezeichnet und 
von SCHOSSKE1 empfohlen werden. Ein weiteres Schieferolsulfonat ist 
lchtynat Heyden, das ebenfalls in Wasser und Glycerin lOslich ist und 
in Salben eingearbeitet werden kann. 

Plesiol ist ein Schieferol der Firma Stockhausen, Krefeld, das erst 
jetzt neu herausgekommen ist. 

Diese Praparate werden als Salben mit allen gebrauchlichen Grund
lagen verarbeitet: mit Glycerin-Gelatine (nach UNNA) , Zinkpaste 
(NEISSER), Vaselin-Lanolin-Adeps suill., 2% Salicylsaure und 10%. lch
thyol in Lanolin-Adeps suill. aa 44 Teile enthalt das Ungt. lchth. compo 
UNNA. AIle Grundlagen bringen die Praparate zur Wirkung; bedeutende 
Vorteile der einen oder anderen Forni sind kaum zu erwarten, die gleich
maBige Verteilung des Medikamentes in der Grundlage wird aber durch 
Wollfettzusatz bedeutend verbessert (BRANDRup2). Ob dieser Zusatz 
an sich die Wirkung der Salbe steigert oder hemmt, ist noch ungeklart. 
KREILOS-REITZ3 glaubt, daB Fissanol und Fissansalbe als Grundlagen 
fur Liquor carbonis detergens und Tumenolsalben die Wirkstoffe schnel
ler und sicherer zur Geltung bringen. Liquor carbo detergens werde 
besser vertragen als das Sulfonat. 

Unter den schieferolhaltigen fertigen Praparaten der lndustrie sollen 
nur einige Beispiele, die im In- oder Ausland Bedeutung haben, er
wahnt werden. 

Dermichtol (Cordes-Hermanni) besteht aus Leukichtol, Acid. 
carbolic. und Acid. salicyl., Terpenen, Ungt. basilicum (VOLKMANN4). 

Ichtyolan (Cordes-Hermanni, Hamburg) heiBen die 10-,20- und 
,1)0proz. fertigen Ichthyolsalben der Ichthyolhersteller. 

Inotiol (Dr. Debat) enthiilt ein Schieferolderivat, Hamamelis-
extrakt, Zink- und Titanoxyd; anscheinend ohne' Fett oder Kohlen-

1 SCHOSSKE: Landarzt 1941, 12, 148. 
2 BRANDRUP: Pharmaz. Ztg 1933, 78. 
3 KREILOS-REITZ: Munch. med. Wschr. 1940, 51. 
4 VOLKMANN: Dtsch. med. Wschr. 1934, 60. 
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wasserstoffe. In Deutschland heiBt das Praparat Inoton und wird von 
Klinge, Berlin, hergestellt. 

Ichtynat ist ein ahnliches Produkt, das von SPIETROFF1 in lOproz. 
Vaselinverarbeitungen gegen Erfrierungen empfohlen wird. 

Lyssiasalbe (Lyssia-Werk, Freiburg) besteht aus Schieferol
abkommlingen, Zinkoxyd, Naphthalan, Perubalsam, Hamamelisextrakt, 
Bismut. oxyjodogallic., Dioxychinolin. sulf. in Vaselin-Lanolin-Mischung. 

Varikosansalbe (Kermes, Hainichen in Sachsen) enthalt auBer 
Albuminen, Lipoiden, Fetten, bituminosen TeerOlen "andere bei der
artigen Produkten iibliche Bestandteile". 

Thiosept der Thiosept- Ges. Wien wird aus Tiroler Schiefern ge
wonnen. RoTHAUG und HEIN 2 empfehlen es neuerlich bei Ekzemen, 
Dermatitiden u. dgl. Es ist nicht sulfoniert, also nicht wasser-, sondern 
lipoidlOslich. RUETE3 hat derartige 5-lOproz. Salben im Simultan
versuch mit anderen ublichen Pyodermiemitteln verglichen und betont 
die Uberlegenheit des Praparates. 

Bezuglich der Resorption mussen wir unterscheiden, ob wir die 
Schleimhaut, die gesunde oder kranke Haut behandeln. wollen. 1m 
ersteren FaIle ist die Resorption noch nicht geklart4, aber wahrschein
lich, da die Praparate vom Fett zum Wasser, in dem sie IOslich sind, 
ziehen. Bei beiden letzteren durchdringt nach PINCUSSEN5 das Ichthyol 
sowohl waBrige als auch, wie er angibt, fette Schichten. Da die Resorp
tion hier nicht schadlich oder unerwunscht ist und derartige Praparate 
auch innerlich in gunstigem Sinne wirken, braucht gegen eine die Re
sorption besonders fordernde Salbengrundlage kein Bedenken erhoben 
zu werden. Wenig wirksam scheint nur das reine Vaselin als Salben
basis zu sein, da das Ichthyol nach dem Schmelzen der Salbe auf der 
Haut wie ein Firnis zuruckbleibt und dort die therapeutische Wirkung 
nicht entfalten kann, weil es gar nicht mit den waBrigen Schichten der 
tieferen Hautpartien in Kontakt kommt. 

In ·Einulsionen ziehen die Schieferolpraparate ins Wasser und kom
men aus diesem zur Wirkung. An sich sind die Sulfonate der Schiefer
ole keine oder nur auBerst schwache Emulgatoren, die nur sehr un
stabile Pseudoemulsionen, die gut kuhlen, ergeben. In vielen Fallen 
kann man die Stabilitat durch Zusatz von Ol-Wasser-Emulgatoren, 
z. B. 2% LanettewachsN, verbessern. MancheTeere bzw. Teerpraparate 
haben die Eigenschaft, die Haut gegen Licht zu sensibilisieren. BAYER6 

hat daruber eingehende Untersuchungen angestellt und im Versuch 
nachgewiesen, daB Schieferteerol und Holzteere hierzu nicht in der 
Lage sind. Pix lithantracis, Carboneol und Liathral sensibilisieren stark, 
Acetonteer, Carboterpin und Sulfanthren dunkel, schwach, Sulfanthren 
hell, Anthrasol und Liquor carbo det. niQht. Man wird dies berucksich-

1 SPIETHOFF: zit. von GOLDHARN: Med. Welt 1942, 46. 
2 ROTHAUG U. REIN: Wien. med. Wschr. 1938, 39. 
3 RUETE: Munch. med. Wschr. 1940, 20. 
4 LIEF: Munch. med. Wschr. 1935, 5. 
5 PINCUSSEN: Dermat. Z. 1931, 62. 
6 BAYER: Arch. f. Dermat. 183 II (1942). 

v. Czetsch·Lindenwald und Schmidt·La Baume, Salben I, 2. Aufl. 14 
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tigen miissen, soferrr an die Teertherapie eine Lichtbehandlung an
geschlossen werden soll, und in solchen Fallen ein unbedenkliches Pro
dukt auswahlen. 

Metallsalzsalben. 
Ganz allgemein wird man auch die Metallverbindungen in wasser

losliche, wie Kochsalz, fettlOsliche (fettsaures Kupfer) und fettemulgier
bare, wie Diachylon, in vollkommen unlosliche, wie Titandioxyd, ein
teilen konnen. Die wasserloslichen dringen durch die gesuntle Haut 
praktisch nicht durch. Die fettloslichen sind hierzu eher in der Lage, die 
Pigmente hingegen bleiben an der Oberflache, es sei denn, durch Re
aktionen innerhalb des Komplexes Salbe-Medikament-Haut treten Um
setzungen ein, die eine Veranderung der Permeabilitatsverhaltrrisse be
dingen. BURGI 1 bringt die iilteren Arbeiten, die dieses Thema behandeln, 
zur Besprechung. Am interessantesten ist das Zit at der Publikation 
von ANTONIBON ARRIGO 2• Der Verfasser tauchte seine Hand 10 Minuten 
lang in eine genau titrierte Losung verschiedener Substanzen und konnte 
durch Riicktitration die Absorption gewisser Mengen von Salzen fest
'stellen. Dies gelang ihm ohne Zweifel mit dieser Methode. Die Re
sorption von Chlor, Jod aus Jodkalium, Phenol, Salicyl- und Pikrin
saure kann man aber auf diesem Wege nicht nachweisen, denn die Haut 
ist als amphoterer EiweiBkorper in der Lage zu neutralisieren, zu 
puffern, zu absorbieren, so daB ein aus der Losung verschwundenes 
Salz noch lange nicht resorbiert sein muB. 

BURGIS eigene Untersuchungen sind fiir den Balneologen wichtig. Er 
konnte zeigen, daB Salze aus hochkonzentrierten, etwa 20proz. Losungen 
zu einem gewissen Prozentsatz aufgenommen werden. Dariiber und dar
unter wird die Resorption wesentlich geringer; er wies allerdings die 
Resorption auch nur indirekt nach, indem er die Konzentration der 
Losungen vor und nach dem Handbad bestimmte. 

Nun zu den einzelnen Metallsalzen und deren Verwendung in Salben. 

Salben mit Aluminiumsalzen. 

Wichtig ist das Aluminium aceticum, das als 2/a-Acetat der Trager 
der Wirkung des Liquor alum. acet. ist. Dieses Praparat ist mit Woll
fett, wie schon erwiihnt, Bestandteil mancher Kiihlsalben, wirkt ent
quellend bzw. quellungshemmend und ist durch seine saure Reaktion 
bzw. durch die Puffereigenschaften imstande, Storungen im Sauremantel 
der Haut zu beheben. 

Aisol (Athenstaedt u. Redecker) ist eine 50proz. AI. acet. tart.
Losung, die in der Alsolcreme verwendet wird. 

Lenicet (Reiss) ist ein polymerisiertes AI.-Subacetat, das in ver
schiedenen Salben zur Anwendung kommt und dort durch seine Puffer-

1 BURGI: Die Durchlassigkeit der Raut fUr Arznei und Gifte. Berlin: Springer. 
1942. 

2 ANToNIBON ARRIGO: Arch. internat. Pharmacodynamie 31, 351. 
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wirkung ein PH von 3,5 erhiHt. Ahnlich zusammengesetzt ist die 
Tanacet-Vaseline (Hageda). 

Ormicet (Tempelhof), ameisensaures Aluminium, wird in Cremes 
verarbeitet. 

Eine groBe Anzahl weiterer Aluminiumpraparate geht den genannten 
in der Wirkung parallel. 

Chlorsaures Aluminium ist in der Pertugansalbe enthalten, die von 
BOERNER1 zur Wundbehandlung empfohlen wird. Sie spaltet Chlor und 
Sauer stoff ab und solI im AnschluB daran die adstringierende Alumi
niumwirkung entfalten. 

Mallebrin (AIClOah, der Wirkstoff der Mallebrinsalbe, ist ein Ad
stringens und Antisepticum und wird zu 10% in Mitin verarbeitet. 

Aluminiumstearat ist ein Adstringens und leichtes Desinfiziens und 
haufiger Bestandteil alkalifreier wasserhaltiger Cremes (3proz.). Ein 
Zusatz von 3 % des Stearates zu Hautolen solI diesen entkeimende 
Eigenschaften geben. 

Alaun ist ein uralter Bestandteil von Bleichcremes und wird in 
neuerer Zeit als Mittel gegen Hyperhydrosis empfohlen. UNNA empfiehlt 
eine Paste aus Hiihrierei, Alaun und Mandelol, die auf der Haut 
trocknet und stark bleicht. 

Aluminiumchlorid ist nach MONTENIER (Engl. P. 527439) ein wirk
sames Adstringens in Salben. Seine Reizwirkung kann durch Harn
stoffzusatz beseitigt werden. 

Aluminiumhydroxydgelsalben wurden von uns zu Versuchszwecken 
hergestellt. Sie enthielten zuerst 10 % Aluminiumhydroxydgel; dieses 
wiederum besteht aus Aluminiumhydroxyd und 90% Wasser, so daB 
die Salbe - berechnet auf wasserfreies Aluminiumhydroxyd - 1 proz. 
war. Zur Entquellung akuter Dermatitiden erwies sich diese Konzen
tration noch als zu hoch. Mit zwei Salben, die erste auf Adeps synth.
Grundlage, die andere mit Vaselin synth. bereitet, wurden simultan in 
10 Fallen Versuche angestellt. Die mit Adeps bereitete Salbe erwies sich 
als weit besser entquellend oder quellungshemmend, die Vaselinsalbe 
war deutlich schlechter. Eine entquellende und heilende Wirkung trat 
bei letzterer Salbe nicht ein, es schien, als ob der Kontakt zwischen 
Medikament und Haut durch das Vaselin uniiberbriickbar unter
brochen sei. 

Die Versuche hatten kein neues Praparat zum Ziel, sondern soUten 
nur klarstellen, in welcher Grundlage waBrige Arzneimittel di-eses Typs 
besser wirksam sind. Sie fielen eindeutig zugunsten des Fettes aus, 
so daB dieses bei all diesen Gelen dem Vaselin vorgezogen werden 
kann. 

Aluminiumsulfocarbolat - Al(CsH4· H 2S04)a ·9 H 20 - wird in 
Amerika bis zu lOproz. Salben als schweiBhemmendes Mittel verwendet. 
Es ist nach NAVARRE 2 gut vertraglich, solI jedoch mit Alkali, Oxydan
tien und Eisensalzen nicht zusammengebracht werden. 

1 BOERNER: Zbl. Chir. 1934, 48. 
2 NAVARRE: Amer. Parf. 38, 5, 36 (1939). 

14* 
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Bolus alba, Al.-Silicat, solI die Wundsekrete auch in Salbenform auf
saugen (Einzelheiten unter Zinkpaste). Der .rote Bolus dient als Farbe
mittel in der Kosmetik. Bolus ist unloslich. 

Resorption der Aluminiumsalze aus Salben ist auf Grund der In
differenz der unloslichen, der eiweiBfallenden Eigenschaften der wasser
loslichen Salze nicht zu erwarten und ist auch nicht anzustreben. 

Arsen 
wird in Form von arseniger Saure in Atzpasten bisweilen verwendet. 
Ais Muster kann das Ungt. Arsenici destruens F.M.G. 

Rp. Acid. arsenicosi 2,0 
. Sulfur.dep. 2,0 
Ungt. Cerei 15,0 

dienen, doch gibt es auch andere Atzpasten, die mit Fett, Harzen und 
Wachsen bereitet werden. Eine von ihnen wurde von einem kroati
schen Lehrer erfunden und bei Carcinom als besonders wirksam emp
fohlen. Die Nachprlifung an verschiedenen Kliniken bestatigte die Er
wartungen aber nicht, doch kommen Erfolge vor. So beschreibt LINSERl 

ein Rontgencarcinom, das durch die KULzsche Paste zur Abheilung kam. 

Antimon 
bzw. des sen weinsaures Salz wird in manchen Landern in Form des Ungt. 
Tartari stibiati zur Atzung angewendet. Der fein gepulverte Brechwein
stein wird nach dem DAB 6 mit 4, sonst je nach dem Lande mit 5 Teilen 
Vaselin, Schweinefett, Lanolin oder mit 3 Teilen Schweinefett ange
rieben. Die Salbe atzt nur in saurem Milieu, so daB insbesondere die 
Ausfiihrungsgange der Follikel angegriffen werden; dadurch haben mit 
ihr vorgenommene Atzungen ein variolaahnliches Aussehen. Um zu 
sehen, inwieweit die Salbengrundlage auf die Intensitat der Wirkung 
einen EinfluB hat, wurden flinf verschiedene 20proz. Atzsalben bereitet: 

1. mit Vaselin flav., Fp. 38°, 
2. mit Vaselin synth., Fp.60°, 
3. mit Adeps synth., Fp.35°, 
4. mit Adeps synth., Fp.45°, 
5. mit Adeps lanae. 

Die Salben wurden wie die Cantharidensalben gepriift. Es zeigte sich 
nach 5-;;l4 Stunden keine Reaktion. Die Salben 2, 3 und 5 wurden 
dann nochmals 48 Stunden lang unter LuftabschluB appliziert; die 
intensivste Atzung hatte Praparat 3, also die Fettsalbe, die Salbe 2 
stand ihr kaum nach, Salbe 5 wirkte nicht. Auf der gesunden Raut ist 
also die beste Wirkung aus Fett zu erwarten, sie tritt aber erst nach 
48 Stunden ein. 

Bei Rautleishmaniose, also bei geschadigter Raut, wird lOproz. 
Salbe nul' 30 Minuten lang appliziert. Die Behandlung ist schmerzhaft 
und gefahrlich; auch wenn mit der Dosierung bis auf 2proz. Salben 
herabgegangen wird. SELMANOWITSCH warnt deshalb VOl' del' Anwen-

1 LINSER: Dermat. Wschr. 1938, 12. 
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dung 1. Die lOproz. Salbe wird zur Behandlung der Mikrosporie von 
OPPENHEIM2 empfohlen. Der Autor glaubt mit Recht, daB die Herde 
intensiver geschadigt werden als die umliegenden nichtbefallenen Par
tien. Doch ist diese Behandlungsart auf Grund verschiedener Nachteile 
und unsicherer Wirkung verlassen worden. 

Antimonsalze werden wie Arsensalze von der geschadigten Haut 
resorbiert, es kann zu schweren, ja zu todllchen Vergiftungen kommen. 
In alten Praparaten konnen die durch die Ranziditatsprodukte ent
stehenden Antimonseifen, die olloslich sind, auch durch die gesunde 
Haut hindurch resorbiert werden. 

Barium. 
Bariumsulfid wird als Wirkstoff mancher Depilatorien empfohlen. 

Seine Verwendung steht mit dem § 3 des Gesetzes tiber die Verwendung 
gesundheitsschadigender Farben vom 5. Juli 1887 im Widerspruch und 
ist verboten3• Die anderen Bariumsalze, auBer dem Sulfat, sind stark 
giftig; dieses ist unlOslich und therapeutisch unwirksam. Es findet sich 
zur Abschirmung in manchen Rontgenstrahlenschutzsalben. 

Blei. 
Die wichtigste Bleisalbe ist das Ungt. Diachylon, das von HEBRA 

mit Leinol bereitet wurde. Jetzt wird es je nach dem Lande durch 
Zusammenschmelzen von gleichen Teilen Bleiseife = Emplastr. diachy
Ion und Vaselin bzw. Schweinefett hergestellt und kann gegebenenfalls 
2% Phenol oder 5-10% Salicylsaure enthalten. Nach ZmmuscH 
(zitiert von RAPP) wie auch nach WINTERNITZ4 und RUNGE5 ist die 
Fettsalbe, die z. B. die alte o:;lterreichische Pharmakopoe vorschrieb, der 
Vaselinsalbe des DAB 6, die von KApOSI eingefiihrt wurde, tiberlegen. 
Die Vaselinsalbe sei nicht imstande, bei der Ekzembehandlung die 
Krusten zu durchdringen und zu losen, sie reizt auch haufiger. 

Ungt. Diachylon wird zweckmaBigerweise ohne Zusatz von Lavendel-
01 hergestellt, da dieses Reizungen verursachen kann. Das Ungt. Diachy
Ion Hebra, das durch Zusatz von Olivenol geschmeidiger gemacht werden 
kann, stellt auch nach ZUMBUSCH und MONCORPS6 eine brauchbare 
Grundlage dar und wird ausschlieBlich als Salbenverband angewendet. 

Es interessierte nun die Frage, ob das sonst dem Schweinefett gleich
wertige Adeps synth. auch hier dieses zumindest ersetzen kann. Zu 
diesem Zweck wurde je eine Diachylonsalbe mit Fett und Vaselin her
gestellt. Bei der Verschmelzung zeigten sich keine Unterschiede. In der 
Konsistenz war die Salbe mit Fettgrundlage angenehmer, sie drang 
leichter in die Haut ein. Therapeutische Versuche ergaben nicht immer 
die zu erwartenden deutlichen Unterschiede zwischen den beiden Salben, 

1 SELMANOWITSCH: Dermat. Wschr. 1936, 50. 
2 OPPENHEIM: ZbI. Hautkrkh. 3, 428 (1922). 
3 Seifensieder-Ztg 1939, 4, 60. 
4 WINTERNITZ, in TRUTTWIN: Handbuch der kosmetischen Chemie. 
5 RUNGE: Dtsch. Apoth.-Ztg 1936, 10l. 
6 ZUMBUSCH u. MONCORPS: Jkurse arztI. Fortbildg 1932, 4, 8. 
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wohl aber den Vorteil (SCHMIDT1), daB aus der synthetischen Grundlage 
um 10 % weniger Blei resorbiert wird als aus dem offizinelIen U nguentum 
Diachylon. Dieses abweichende Verhalten gegeniiber den von ZUMBUSCH 
gepriiften Salben erkliirt sich vielIeicht in der besseren Qualitat des jetzt 
im Handel erhaltlichen Vaselins. Die andere Moglichkeit, daB das 
Schweinefett hier nicht von dem sonst iiberlegenen synthetischen Fett 
ersetzt werden kann, ist unwahrscheinlicher. Zwar gibt es solche FaIle, 
z. B. bei Jodkalisalben, doch ist hier die Notwendigkeit freier Fett
sauren oder von Doppelbindungen, durch die sich das Naturprodukt 
unterscheidet, nicht einzusehen. 

Das Ungt. Diachylon ist keine einfache Losung oder Mischung, 
sondern eine Emulsion bzw. ein Mittelding zwischen Suspension und 
Emulsion, zu deren Herstellung kleine Wassermengen notig sind. 
Aus vollig trockenen Bestandteilen kann die Salbe nicht bereitet 
werden. 

Ungt. Plumbi, Bleisalbe (Bleiessigsalbe), wird nach dem DAB 6 mit 
Ungt. molle 1: 9 bereitet. In England ist sie 2,5proz. und wird mit 
Paraffinsalbe hergestelIt. In der Schweiz werden 10 Teile Bleiessig, 
20 Teile Wasser und 70 Teile Cetylsalbe zusammengearbeitet. Die Salbe 
ist rein weiB, schmutzt nicht wie die DAB 6-Salbe und soIl bessel' kiihlen. 
Sie wird von Smo2 empfohlen. Die Italiener verwenden Adeps benz. 
oder Vaselin. -aber die Unterschiede zwischen den einzelnen Salben ist 
nichts bekannt. Es ist aber anzunehmen, daB die mit Adeps bereiteten 
Salben insbesondere bei langerer Lagerung die Resorption eher ge
statten. Die Vaselinsalbe diirfte ungefahrlicher sein. Die vom DAB 6 
angefiihrte Salhe ist daher, wie auch WOJAHN betont, zweckmiiBig, da 
sie nur geringe Intoxikationsgefahr in sich birgt. Mit Fetten empfehlen 
sich nur die frisch bereiteten Praparate .. 

Ungt. Cerussae, BleiweiBsaIbe, wird nach dem DAB 6 1: 9 mit 
Vaselin bereitet. Manche Lander schreiben Adeps suillus als Grund
Iage vor; in Frankreich muB sie mit Schweinefett jedesmal frisch be
reitet werden. Als Konzentration· des BleiweiBes wird meist 1: 2 ge
wahlt. Um die Resorptionsgefahr nicht zu vergroBern, ist bei den mit 
Fett bereiteten Salben Frischherstellung des Ungt. Cerussae und des 
Ungt. Cerussae camph. angezeigt. 

Plumbum oleinicum empfiehlt BEHNT3 mit Phenol und Quecksilber
chlorid b ei Lichen planus hypertrophicus. 

Ungt. Pillmbi tannici. 1 Teil Gerhsaure wird mit 2 Teilen Bleiessig 
verrieben und der Brei in 17 Teilen Schweinefett eingearbeitet. Frisch
bereitung ist vorgeschrieben. Manche Lander nehmen Vaselin als 
Grundlage. 

Ollosliche fliichtige Bleisalze diffundieren besonders leicht. LAvEs4 
hat dies neuerdings bei Bleitetraathyl nachgewiesen. Natiirlich handelt 
es sich bei diesem Korper nicht um ein Therapeuticum, sondern urn ein 

1 SCHMIDT: Klin. Wsehr. 1942, 7. 
2 SIDO: Pharmaz. Ztg 1936, 81, 1197. 
3 BEHNT: Areh. of Dermat. 1932, 25. 
4 LAVES: Dtseh. med. Wschr. 1939, 48, 1746. 
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Antiklopfmittel der Technik, das keine therapeutische Breite, sondern 
rein toxische Eigenschaften besitzt. 

Die Bleibehandlung, insbesondere mit Wasser oder olloslichen Salzen, 
soUte weder bei der kranken noch bei der gesunden Raut allzulange 
fortgesetzt werden, da sie zu chronischen Bleivergiftungen fiihren kann1. 

Dies bestreitet aUerdings SPRINZ2. Auch SCHMIDT3 ist der Ansicht, daB 
die Bleiresorption durch die Raut hindurch im Rahmen der normalen 
Therapie unterschwellig bleibt und nur bei MiBbrauch zu Schaden 
fiihren kann. Alle Bleisalben, insbesondere die mit Fetten hergestellten, 
sollten jeweils frisch bereitet werden, denn beim Lagern konnen Um
setzungen eintreten, die losliche und resorbierbare Produkte ergeben. Die 
Salben sollen nicht in der Nahe des Mundes zur Anwendung kommen. 
fiber Nacht sind sie zu bedecken, um jede Intoxikation durch Ver
schlucken auszuschlieBen. Doch ist auch sonst die drohende Bleiver
giftung mit allen Mitteln zu bekampfen. Es muB daran gedacht werden, 
daB Sauglinge sehr oft durch bleihaltige Cosmetica und Salben, die 
die Mutter gebraucht, gefahrdet sind (GERLACH). AIle Grundlagen sind 
praktisch gleich gut verwendbar. 

Cadmium. 
Ungt. leniens mit 2-5% Jodcadmium besitzt nach WINTER4 ge

wisse Verbreitung als Mittel gegen Rosacea. 

Calcium. 
Die Salze dieses Metalles besitzen in Salben inkorporiert unter

geordnete Bedeutung. Es sei nur an die Nahrsalbe von v. NOORDEN, 
die in dem Abschnitt "Rautnahrsalben" erwahnt wurde, gedacht. Sie 
wird das Calciumchlorid nicht durch die gesunde Cutis zur Resorption 
bringen, wohl aber die Raut lokal beeinflussen. So haben LAMPRONTI5 

und RASCH6 eine 6proz. Chloridsalbe in Vaselin bzw. eine 6proz. Salbe 
mit Menthol und Lanolin und Mandelol bei schuppendem Ekzem bzw. 
bei Milchschorf beschrieben. UNNA hat eine weitere Chlorcalciumsalbe 
auf der Basis von Wachssalbe-Adeps lanae entwickelt. Auch an Calcium
gluconatsalben ware bei denselben Indikationen zu denken. 

CalciumsuUide in Vaselin werden in Leuchtsalben verwendet; sie 
sollen auch u. a. Brandwunden heilen. In Ol-in-Wasser-Emulsionen und 
Gallerten sind sie (zu etwa 40 %) oft in Depilatorien zu finden. 

Aqua calcis, mit Leinol aa 20,0, Kreide und Zinkoxyd aa 30,0 ver
mischt, ergibt die UNNAsche Kiihlpaste. Kalkseifen dienen in seltenen 
Fallen als Emulgator (Brandliniment). 

Chlorkalk (Calcaria chlorata) wird im Luftschutz in Salbenform mit 
Vaselin verwendet, ferner 5-lOproz. bei Frostbeulen und mit Schweine
fett bereitet bei Favus. 

1 FUHNER: Dtsch. Apoth.-Ztg 1937, 45l. 
2 SPRINZ: Handbuch der kosmetischen Chemie, 2. Aun. 
3 SCHMIDT: Klin. Wschr. 1942, 7. 
4 'WINTER; Handbuch der gesamten Parfiimerie und Kosmetik, 2. AnfI. 
5 LAMPRONTI: Riforma med. 1923, 39. 
6 RASCH: Dermat. Wschr. 1923, Nr 49, 50. 
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Calciumhypochlorit (Caporit) in 5-10proz. Salben ist em mildes 
Desinfiziens. 

Calciumgluconicum in einer "geeigneten Salbengrundlage" (hydrier
tes ErdnuBOl) verwendet KUNZLE1 bei Ekzemen. Die juckstillende Wir
kung soll sehr angenehm empfunden werden. 

Die Resorption von wasserloslichen Calciumsalzen durch die gesunde 
Haut ist unwahrsclieinlich, durch die epithelberaubte Haut moglich und 
eher niitzlich als schadlich. 

Cersalze. 
Nach einer Patentanmeldung der Cirinewerke, Chemnitz, wer

den wasser16sliche Cersalze, wie z. B. das Chlorid (1 % in 2% Wasser), 
an Stelle von Phosphaten den Salben zugesetzt, um die Haftfestigkeit 
auf der Haut zu erhohen. Das Cersalz solI den Waschmittelfilm, der 
immer auf der Haut haftet und die Haftfestigkeit stort, verdrangen. 
AuBer diesen Cersalzen sind noch fettsaure Verbindungen, wie Cer
stearat, bekannt, sie dienen als Salbengrundlagen. 

Eisen. 
Am haufigsten werden Eisensalze zu Salben aus kosmetischen Griin

den zugefiigt, da Ocker u. dgl. den Praparaten einen braunlichen Haut
ton geben, so daB ihre Anwendung weniger sichtbar wird. FANTUS und 
DYNIEWICZ2 geben hierzu eine groBe Anzahl von Rezepten an. 

Doppeltkohlensaures Eisen wird ferner von PIGNOT3 5proz. in Vaselin 
zur Behandlung atonischer Wunden, die dadurch rasch heilen sollen, 
empfohlen. HAGERS Handbuch nennt eine Frostsalbe auf Fettbasis,die 
5% Eisenoxyd und ebensoviel Terpentinol enthalt. 

Resistanwundsalbe enthalt laut Angabe 5% aktive "FePH-Ionen
komplexe". Art, Zweck und Wirkung des Praparates sind nicht er
sichtlich. 

Sonst hat Eisen in der Dermatologie als Salbenbestandteil keine 
Bedeutung. Denkbar waren Eisenchloridsalben als leichtes Adstringens. 
IANAGAKI und Mitarbeiter haben sich im Jap. P. 3357/37 die Herstel
lung olloslicher Mangan- und Eisensalze schiitzen lassen. Es ware mog
lich, daB diese Praparate spater einmal als Salbenbestandteile ver
wendet werden. Neu sind sie nicht, denn SCHONMACKER4 hat derartige 
Oleate schon vor 60 Jahren empfohlen. Wir haben sie als Emulgatoren 
gepriift. Sie geben Waj0l-Emulsionen von geringer Haltbarkeit. 

Kupfer. 
Cuprum aceticum ist wasserloslich und dient in Salben 2proz. als 

Atzmittel. Cuprum subaceticum, das basische Salz (Griinspan), 1: 20, 
ferner Kupferjodiir (1: 10), Kupferoxyd (1: 10 in Fett) und Kupfer
imlfat dienen' e benfalls als Atzmittel, in geringen Konzentrationen zur 
Granulationsanregung. 

1 KUNZLE: Schweiz. med. Wschr. 1939, 2l. 
2 FANTUS u. DYNIEWICZ: J. amer. pharmaceut. Assoc. 27, 878 (1938). 
3 PIGNOT: Aetas dermo.sHiliogr. 29, 463 (1938). 
·1 SCHONMACKER: lVIsehr. f. prakt. Dermat. Ill/9 1884. 
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Uber die Resorptionslage der Metalle der Gruppe, zu welcher Eisen 
und Kupfer gehoren, finden sich in der Literatur nur wenig Angaben. 
Das Cu spielt in der Salbentherapie eine wichtigere Rolle als das Mangan 
und das Eisen, die nur Bestandteile des einen oder anderen' Rezeptes 
sind. Ihre wasserloslichen Salze gelangen auf epithelentbloBter Haut 
sicher zur Aufsaugung. Man bedient sich aber vorwiegend der gut pene
trierenden, ja sogar durch die gesunde Haut zur Resorption gelangenden 
olloslichen Kupfersalze in niedriger Dosierung als Heilmittel. SCHMIDT
Miinchen1 hat ihre Resorption aus Vaselin-Adeps lanae-Gemisch ge
messen. Er verwendete Cuprum oxyoleinicum, das fettloslich ist, und 
erreichte bei Versuchen an der Haut Gesunder (Riicken, 10 g Salbe auf 
1000qcm) nach Einreibung der Salbe eine Steigerung des Cu-Gehaltes 
des Hames. Bei Eczema marginatum, dyshidrotischem Ekzem u. dgl. 
war die therapeutische Wirkung der Salbe gut, die Cu-Resorption wurde 
bedeutender. 

Cupricininsalbe (Dr. Degen u. Kuth) enthiiJt in Ungt. molle fett
saures Kupfer gelOst. Die Salbe ist sauer, farblos und wird von ARETZ2 
bei Epidermophytien empfohlen. Ein ahnliches Praparat hat DouMAR3 

bei Pityriasis versicol. angewandt. 
Lecutyl, eine Kupfer-Lecithin-Verbindung, dient in 5proz. Salben 

mit 10% Cycloform als Atzmittel. 
Philoninsalbe enthalt neb en zahlreichen anderen Bestandteilen jod

orthochinolinsulfosaures Kupfer. 
Kupfer-Dermasan wird als kolloide Kupfer-Lebertran-Verbindung 

bezeichnet. Es handelt sich also ebenfalls um ein organisches Cu-Salz, 
des sen Verarbeitung in Salbenform in zwei Formen mit Tiefenwirkung 
bzw. mit Oberflachenwirkung geliefert wird. Brandwunden reinigen 
sich im Tierversuch mit dem erst en Praparat innerhalb von 24 Stunden. 
Nach 5 Tagen konnte zur Applikation des zweiten geschritten werden, 
so daB nach 8 Tagen glatte Epithelisierung erzielt wurde. Bei Kontroll
tieren trat erst nach Wochen Heilung ein4• Zur Atzung bei Lupus ver
wendet man das Kupfer-Dermasan mit Tiefenwirkung. 

PRIETO, AZCONA und AZUA DOCHAo5 haben die interessante Be
obachtung gemacht, daB eine 10proz. Kupferchloridsalbe in Wasser, 
Wollfett-Vaselin-Gemischen ita die Sonnenstrahlen der Wellenlange von 
3000-3400 A vollig absorbiert. Da dieser Bereich gerade die Strahlen 
umfaBt, die die Urticaria solaris verursachen, konnte sich eine damit 
geschiitzte Patientin ohne Schaden im vollen Sonnenlicht bewegen. AIle 
anderen Lichtschutzmittel hatten vollig versagt. 

Zusammen!assend kann gesagt werden, daB die Kupfersalben, die 
organische, fettlosliche Kupfersalze enthalten, nicht nur lokal wirken, 
sondern auch resorbiert werden. Anorganische Salze werden infolge 
ihrer Atzwirknng in Salbenform verwendet. Bei geschadigter Hant ist 
Resorption zu erwarten. 

1 SCHMIDT: Klin. Wschr. 1938, 559. 2 ARETZ: Dermat. Wschr. 1936, 40. 
3 DOUMAR: Bull. Soc. frany. Dermat. 1928, 7. 
4 HERMANN: Ther. Gegenw. 1926, Nr 3. 
o PRIETO, AZCONA U. AZUA DOCHAO: Arch. f. Dennat. 183, II (1942). 
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Lithium. 
Bestrahlte Lithiumsalze und Zinkoxyd enthalt die M etuvitsalbe 

(Chemosan-Wien). Die bestrahlten Metallsalze sollen nach MORAN
DELI,! die zugefiihrten Energien wieder abgeben und zum Unterschied 
von Zinksalbe auf der gesunden Raut ein Erythem verursachen. 

Die Resorptionsverhaltnisse sind dieselben wie bei Calcium. 

~Iagnesium. 

Als Streupulverbestandteil sind verschiedene Magnesiumsalze in 
Verwendung. In Salben wird Talcum (Magnesium-Polysilicat) ein
gearbeitet. Es ist vollkommen unloslich in den Grundlagen und dient 
zur Konsistenzanderung und Streckung in Pasten. Magnesiumcarbonat 
wird ,als weicher, reizloser Bestandteil mancher Kiihlsalben geschatzt 
(UNNA). 

Ein gewisses Interesse beanspruchen noch Salben bzw. Cremes mit 
Magnesiumhydroxyd, die das D.R.P. 658166 schiitzt. Das Rydroxyd 
scheint in diesem Fall vorwiegend'den Zweck zu haben, die Wasser
stoffionenkonzentration und die Tiefenwirkung der mineralischen, 
Kohlenwasserstoffe der Grundlage zu beeinflussen und leicht adstrin
gierend zu wirken. Es wird in einer Wasser-in-Ol-Emulsion eingearbeitet. 

Magnesiumhypochlorit (Magnocid), mit Glycerin zu einer Paste ver
rieben, ist ein Desinfiziens. 

Magnesiumstearat ist vorwiegend ein Puderbestandteil, findet sich 
aber auch bisweilen in Rautcl'emes. 

Mangan. 
Mangan ist als Salbenbestandteil im Simanit, einer Silber-Mangan

Verbindung zur Wundheilung (s. unter Silber), enthalten. In Danemark 
hat dariiber hinaus im Winter 1941/42 eine Mangansalbe als Frost
schutzmittel von sich reden gemacht; nach Umfragen der Gesundheits
fiihrung2 ist das "Metallosan Mangan" ohne Wirkung auf die Frost
schaden. 

Natrium 
ist als Salberibestandteil wohl in vielen Salben vertreten. Als Wirkungs
trager kommt es insbesondere bei intakter Raut nicht in Frage. Es 
findet sich daher auch kaum namentlich aufgefiihrt. Nur eine Firma 
nennt Natrium- neben Lithiumsalzen und den iiblichen Bestandteilen 
als Komponente einer Rheumasalbe. 

Nickel. 
Eine komplexe Jod-Uran-Nickel-Kobalt-Verbindung ist im Niuran 

enthalten, einem Praparat, das nach DUFKE3 in Zinkpaste, Ungt. 
Diachylon, Vaselin oder Lanolin 1O-50proz. appliziert wird 'und den 
Jod-Uran-Verbindungen bei Ekzemen iiberlegen sein soll. Es stammt 
von TRUTTWIN. 

1 MORANDELL: Miinch. med. Wschr.1936, 24, 995. 
2 Gesundheitsfiihrung 1942, 5, 154. 
3 DUFKE: Dermat. Wschr. 1940, Nr 50, 1054. 
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Quecksilbersalze. 
Die groBe Menge der in Salben verwendeten Hg-Salze zwingt uns, 

nur die wichtigsten anzufiihren, vor allem das weiBe und das gelbe 
Pracipitat. 

Hy!'h'argyrum praecipitatum album. Die daraus hergestellte Salbe 
ist l-lOproz. Als Grundlage dient in Deutschland und in USA. Vaselin
Lanolin, in England und Holland Vaselin alb., in Portugal und RuB
land Schweinefett. Die Salbe muB mit frischgefalltem feuchtem Pracipi
tat bereitet werden, denn die fertigen konzentrierten Verreibungen und 
die Vorschrift des DAB 5 (trockene· Verreibung) geben nicht die Ge
wahr kleinster KorngroBe, zumindest nicht ohne Dreiwalzenmiihle. Die 
Herstellung kann man sich durch Verwendung einer Glasfilternutsche 
vereinfachen (UBRIG!). 

Obwohl Hydrargyrum praecip. alb. nicht olloslich ist, verhalt es sich 
in Salben bis zu einem gewissen Grade ahnlich wie derartige Substan
zen. Die Salben geben einen geringen Teil des Quecksilbers an den Kor
per abo MONCORPS beobachtete, daB es, wahrscheinlich durch die sauren 
Sekrete loslich gemacht, vorwiegend den Haarbalgen entlang wandert. 
Die Wahl der Salbengrundlage hatte im Tierversuch keinen EinfluB 
auf die ResorptionsgroBe. Es ist aber nicht empfehlenswert, Pracipitat
salben mit Wasserzusatz herzustellen, da sie in dessen Gegenwart 
Ammonchlorid und eine Oxydomercuriverbindung (MONCORPS 2) bilden, 
die im Statu nascendi wahrscheinlich erwiinscht, im vorgebildeten Zu
stand aber unerwiinscht sein soIl. Allerdings darf nicht verges sen wer
den, daB auch die offizinelle Salbe Wasser enthalt und daB Lanette
wachssalben mit Pracipitatzusatz nach unseren Versuchen sich in der 
Wirkung vom DAB 6-Praparat nicht unterschieden. Nach FIERo3 sind 
gehartete 01e als Salbengrundlagen wirksamer als Vaselin. 

Das Pracipitat in der Salbe wirkt aber nicht nur als Hg nach erfolgter 
Resorption, sondern vorwiegend lokal, ansauernd, keratoplastisch bzw. 
atzend. Die Resorption geht im allgemeinen auBerordentlich langsam 
vonstatten. So konnten nach taglicher Applikation der 10proz. Salbe 
erst nach 22 Jahren Vergiftungserscheinungen beobachtet werden, ja 
GIBBS und Mitarbeiter4 halten die Resorption durch die gesunde Haut 
ffir praktisch gleich Null. Andererseits kann es aber auch zu akuten 
Vergiftungen kommen. BLUM5 berichtet fiber eine todliche Vergiftung 
nach viermaligem Bestreichen einer etwa 40 qcm groBen, an Folliculitis 
erkrankten Hautstelle mit der 10proz. Salbe. 

WeiBe Pracipitatsalbe wird haufig als Mittel gegen Sommersprossen 
empfohlen und darf zu kosmetischen Zwecken wegen der Resorptions
gefahr in nicht hoherer als 5proz. Verarbeitung verwendet und verkauft 
werden. Ein ausgesprochenes Heilmittel stellt sie in dieser Konzen
tration und bei diesen Indikationen nicht dar, sondern nur ein Schal-

1 VBRIG: Dtsch. Apoth.-Ztg 45, 899 (1930). 
2 MONCORPS: Arch. f. exper. Path. 155, 51. 
3 FIERO: Chem. Abstr. 35, 278, 1 (1941). 
4 GIBBS, SHANK, POND u. HAlJSMANN: Arch. of Dermat. 44, 862 (1941). 
5 BLUM: Sammlung der Vergiftungsfalle 8, 181 (1937). 
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mittel, denn es ist unmoglich, die gefarbte Pigmentschicht zu ent
fernen, ohne die umgebende Haut zu beeinflussenl. Eine 3proz. Salbe 
aufVaselinbasis mit Liquor carbo detergens-Zusatz wird gegen Psoriasis 
des Kopfes empfohlen und leitet damit zu den Teersalben iiber. 

Welche Grundlage fiir die offizinellen Salben die beste ist, stand bis
her nicht zur "Debatte, da nach dem oben Gesagten: die Unterschiede 
gering sein werden. P. Lu-LI und KUEVER2 haben auBer FIERO Ver
suche angestellt; sie beobachteten, daB Hg-Salzsalben, die 2 % Cholesterin 
in Vaselin enthalten, einen groBeren sterilen Hof auf Agarplatten ent
wickeln als die ohne Cholesterin. Ob dieser Beobachtung auch prak
tische Vorziige der teueren Salben zukommen, muB erst der Versuch 
zeigen. Jod und Salicylsaurezusatze sittd in Pracipitatsalben nicht un
bedenklich, da sie die Reizwirkung bedeutend verstarken. 

Hydrargyrum oxydatum flavum bzw. rubrum ist 2proz. in RuBland 
mit Schweinefett frisch zu verarbeiten, die Belgier schreiben 5proz. 
Salbe mit Vaselin vor, die Amerikaner 0,9-1,1 %, die anderen Lander 
schlieBen sich diesen Vorschriften .an. In Deutschland ist die 10proz. 
rote und die 5proz. gelbe Salbe offizinell. Diese Salben sollen aIle nur 
in kleinen Mengen und nur kurz aufbewahrt werden und diirfen 
mit Eisen nicht in Beriihrung kommen. Sie dienen weitaus in den 
meisten Fallen der Behandlung von Pyodermien, wobei das gelbe 
Salz infolge seiner feineren Verteilung bei gleicher Konzentration wirk
samer ist. 

BERGVALL3 hat nachgewiesen, daB Quecksilberoxydsalben auch in 
braunen Glasern vor Zersetzung nicht geschiitzt werden. Er schlagt 
daher vor, die Salben nicht nur in lichtabhaltenden GefaBen aufzu
bewahren, sondern auch diese GefaBe in besondere, dicht abschlieBende 
Holzkistchen zu stellen. Auch die Patienten sind auf die Lichtempfind
lichkeit der Salben hinzuweisen4• Noch besser ist die Frischbereitung. 
Das gelbe Hg-Pracipitat bewahrt sich 1 proz. in Agargallerte, die 24 Stun
den aufgetragen bleibt, zur Kopflausevertilgung. Die salbenartige 
Masse, die, bei 50° geschmolzen, aufgetragen wird, l1Wt sich mit Seifen
wasser leicht abwaschen5• Uber die Resorption aus den Pracipitatsalben 
ist nur eine Arbeit zu finden, der zufolge Quecksilberoxyd und Queck
silbersalicylat von der Haut, als Salbe aufgetragen, annahernd gleich 
schnell aufgenommen werden; das Metall wird langsamer, Kalomel am 
langsamsten resorbiert6• Danach ist die Resorption also u. a. auch hier 
eine Funktion der 01- bzw. der WasserlOslichkeit, die sich auf gesunder 
und epithelberaubter Haut in der ublichen Weise auswirkt. Doch mussen 
die Zersetzungsgefahr und die Bildung von Hg-Seifen mit in Rechnung 
gestellt werden, da sie die Lage auf der gesunden Raut grundlegend 
andern. Bei der Verwendung der gelbenPracipitatsalbe ist arztliche 

1 Pharmaz. Z.halle Dtschld 68, 192 (1927). 
2 P. Lu-Lr u. KUEVER: J. amer. pharmaceut. Assoc. 27, 1217 (1938). 
3 BERGVALL: Sv. farmac. Tidskr. 1927, 303. 
4 Pharmaz. Z.halle Dtschld 68, 667 (1927). 
5 WmULILL: Wien. kline Wschr. 1932, 6. 
6 WILD U. ROBERTS: Brit. med. J. 1926 I, 1076; Pharmaz. Z.halle Dtschld 

69, 24 (1928). 
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Kontrolle notig, denn GREUER1 beschreibt einen Todesfall, der lang
andauernde Applikation des Ungt. hydrarg. oxydati flavi zur Ursache 
hatte. Er konnte in 500g Leber 0,75g Hg und in 60g Niere 0,5mg Hg 
nachweisen. 

Sublimat in Schweinefett 0,2 %, in Lanolin (UNNA) 0,1-1 % und 
in Vaselin 0,1 % dient zur Desinfektion. In Y2-3proz. Vaselin-Lanolin
Salben kann es nach vorhergehender Priifung der Haut CUber
empfindlichkeit) als Bleichmittel bei Sommersprossen verwendet werden, 
es iibertrifft an Wirkung die IOproz. Pracipitatsalbe weitaus. Die 
0,3proz. NEISSER-LIEBERTSche Sublimatsalbe, ein Desinfiziens, ist eine 
Gelatine-Glycerin-Gallerte. Sie ist so stark wie die PRAusNITzsche 
Salbe, die zur· Verhiitung der Geschlechtskrankheiten verwendet wird. 
RUGE hat 1936 ein Sublimat-Eucerin eingefiihrt, es hat nach H.A.HN2 
als Go.-Prophylakticum in iiber 200 Fallen nie versagt. Auf Wunden 
u. dgl. sind solche Salben natiirlich nicht brauchbar. 

Phenylmercurisalben sind, mit-Unguentum moUe bereitet, besonders 
wirksam (JENSEN'3). 

Kalomel 2: 8, mit Schweinefett verarbeitet, ist in England offizinell. 
Verwendet man statt gewohnlichem Kalomel kolloidales, das keine 
groBeren Teilchen als 8 p, besitzt, so erreicht man den Effekt einer 
Sublimatsalbe I: 100, ohne den Toxitatsgrad zu erhohen. Man lOst 
3 Teile Mercurnitrat in I: 100 verdiinnter Salpetersaure. Unter Um
riihren laBt man diese Losung in mit 1,2 g NaCI enthaltende 2proz. Ge
latinelosung eintropfen. Dann wird bis zum Verschwinden der Salze 
dialysiert und eingedampft, bis 3 g = 1 g Kalomel enthalten. Die Sus
pension wird dann in die Salbengrundlage eingearbeitet4• Sie wird in 
Amerika gerne verwendet, denn auch CORNBLEET und Mitarbeiter5 be
richten von guten Erfolgen. 

Sozojodol-Quecksilbersalben dienen 1 proz. als Adstringens bei Ulcus 
cruris. 

,Quecksilberjodur (gelb) wird I: 30 in Schweinefett verarbeitet. 
Quecksilbernitrat ist als SalbenbestandteiI im Ausland gebrauchlich. 

Eine solche Salbe ist in Amerika in die NF 6 aufgenommen. Eine weitere, 
die wesentlich wirksamer sein soU und 1l,34% Nitrat, 1,35% Salpeter
saure, 32% Wasser, 5% Wachs, 1,5% Cholesterin und 58 g Petrolatum 
enthalt, wird von KUEVER und KUHL6 bzw. KUEVER und BURNSIDE' 
empfohlen. 

Olsaures Quecksilber, 10proz. mit Adeps oder 1O-30proz. mit 
Vaselin'verdiinnt, steht an Stelle der Hg-Metallsalben in Verwendung. 

Fettlosliche Hg-Salzsalben sollen bei Nierenkranken nicht verwendet 
werden, doch empfiehlt sich bei allen Patienten die Kontrolle des Har-

1 GREUER: Dermat. Wschr. 111, 44 (1940). 
2 HAHN: Dermat. Wschr. 1939, 1114. 
3 JENSEN: Arch. Pharmac. og Chem. 42, 547 (1940). 
4 VWHER, SNYDER, GATECOAL: J. amer. pharmaceut. Assoc. 26, 1241 (1937). 
5 CORNBLEET, SLEl'YAN, EBERT: J. amer. med. Assoc. 113, 1804 (1939). 
6 KUEVER u. KUHL: J. amer; pharmaceut. Assoc. 29, 325 (1940). 
7 KUEVER U. BURNSIDE: J. amer. pharmaceut. Assoc. 29, 325 (1940). 
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nes, um Vergiftungen vorbeugen zu konnen. Bei wasserlosliehen Salzen 
und bei Praparaten, aus denen auf der Haut ollosliehe Verbindungen 
entstehen konnen, gilt bei gesehadigter Haut dasEelbe. 

Radium 
(Emanationssalben). 

Radioaktive Salben werden auf Grund der therapeutisehen Wirkung 
der a-Strahlen angewendet. Sie konnen sowohl Radium als aueh andere 
radioaktive Stoffe oder Emanation enthalten. 

Das Element wird in Salben infolge seiner Gefahrliehkeit, und um 
Verluste zu vermeiden, selten verwendet. Eine Sehwaehstrahlensalbe 
solI nieht unter 1 mg pro 5 g Salbe enthalten1. Haufiger verarbeitet 
man radioaktives Uran mit Jod (Andriol-Uran-Salbe), Thorium und 
die Emanation, die in Fetten 36-100mallOslieher ist als in Wasser_ 
Der Emanationssalben hat sieh auch die Kosmetik angenommen, doeh 
solI hier nur kurz von den dermatologiseh verwendeten Praparaten die 
Rede sein. Ihre Herstellung kann naeh versehiedenen Verfahren vor
genommen werden. So hat die Allge meine Radium A.G. Berlin den 
Universalemanator naeh HAPPEL herausgebraeht. Mit ihm kann man 
nach WIEBERING2 emanationshaltige Fette und Flussigkeiten jeder ge
wiinschten Dosierung herstellen. 

In einem Bleikasten befinden sieh in zwei kleinen Glaskolbehen 
emanierende Radiumpraparate, welche dauernd taglich dieselbe Menge 
Emanation abgeben. Eine Vorlage wird evakuiert und mit den Radium
kolbchen verbunden. Die gesamte Emanation geht nun als Gas in das 
Vakuum der Vorlage uber. Hat man hier z. B. 10000 ESE. (Elektro
statisehe Einheiten; 1 Elektrostatische = 1000 Mache-E.) und bringt 
10 ecm flussige Salbe hinein, so erhalt man nach grundlieher Mi
sehung ein Praparat mit der Dosierung von 1000 ESE. pro Kubik
zentimeter. 

Die normale Dosierung betragt 200 ESE. pro Kubikzentimeter, bei 
Sehleimhauten und Fisteln 100 ESE., bei Neoplasmen 1000 ESE., bei 
Rontgensehaden ansteigend je nach Zustand der Wunde 60-100 ESE. 
maximal. 

LANGER3, 4 empfiehlt 200 ESE. pro Gramm Salbe bei Hautkrank
heiten und 500 ESE. pro Gramm bei Neubildungen. PRANTNER5 wendet 
bei Arthritiden 7-25000 Maehe-Einheiten, also 7-250 ESE. an. 

An sich konnte man also derartige Salben selbst herstellelf6, doch 
empfiehlt sich in vielen Fallen der Bezug frischer Praparate, wie der 
Ra-Emanationssalbe oder Radonsalbe, in der die Emanation an VaseIin 
gebunden ist. 

1 Schweiz. Apoth.-Ztg 1934, 202. 
2 WIEBERING: Strahlenther. 67 (1939). 
3 LANGER: Dermat. Wschr. 1934, 29. 
4 LANGER: Vortrag auf dem RadiologenkongreB in Zurich 1934. 
5 PRANTNER: Wien. med. Wschr. 1940, 3. 
6 HAPPEL: Dtsch. med. Wschr. 1934, 34, sowie Vortrag auf dem Radiologen

kongreB Zurich 1939. 
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Der erwiihnte Apparat wird nur den Krankenhiiusern geliefert. 
AuBerhalb der Anstalten konnen daher nur Priiparate verwendet wer
den, die von der Allgemeinen Radium A.G. direkt bestellt werden. 
Die Firma sendet dann, um die Halbwertszeit der Emanation zu 
beriicksichtigen, entsprechend iiberdosierte Salben an den Ver
braucher. 

Einen anderen einfachen Apparat zur Herstellung von Radonsalbe 
gibt PERLMANl an. Er besteht aus einer Saugflasche mit 2 Stutzen, 
von denen einer mit einem kleinen GefiiB mit 2 Hiihnen verbunden ist. 
Man gibt in die Flasche geschmolzenes Vaselin und evakuiert. Dann 
wird ein Rohr mit Radon in den Raum zwischen die Hahne gelegt und 
durch Schiitteln zerbrochen. Man laBt die Emanation in das Vakuum 
einstromen und schiittelt, bis es gelost wird. Nimmt man statt Vaselin 
Wachs, so erhalt man radioaktive Moulagen. 

Nach PRANTNER2 muB bei der Herstellung von Emanationssalben 
beriicksichtigt werden, daB infolge des raschen Zerfalls der Emanation 
immer nur kleine Mengen bereitet werden sollen und daB auch das 
oft ere Offnen zu groBen Verlusten fiihrt. Die Salbenkruken sollen nicht 
mehr als 5-lO ccm fassen, gasdicht und weithalsig sein, damit sie 
schnell entleert werden konnen. Die EmanationslOsung darf nicht zu
geriihrt werden, sie muB vielmehr durch Schiitteln im .geschlossenen 
GefaB eingearbeitet werden. 

Ais Salbengrundlagen sind nach PRANTNER das Eucerin anhydr: und 
eine fliissige Ol-in-Wasser-Emulsion, die Saponin enthalt, sehr geeignet. 
EIDINow3 erwahnt, daB mit Emanation beladene Wachstiifelchen schon 
seit Jahren in Verwendung stiinden, iiberlegen seien allerdings Salben, 
die in Deutschland bereitet und angewendet werden. 

Thorium-Degea-Salbe, die friiher Doramad hieB und auf JADASSOHN 
zuriickgeht, wird von der Auer-Gesellschaft, Berlin, dem Ver
braucher auf dem schnellsten Wege zugeleitet. 1 g Salbe enthalt 
lOOO ESE. SoIl die Behandlung durch mehrere Tage fortgesetzt werden, 
so wird auch hier, um der kurzen Halbwertszeit entgegenzuwirken, die 
Salbe vom Werk aus iiberdosiert. 

Die Literatur iiber dieses Praparat ist sehr umfangreich. Es sei nur 
an die Arbeiten von SCHOLZ und FISCHER4, LINSER5, LEIPOLD6 und 
STURMER 7 erinnert. 

Die Gasteiner Kursalbe, die ZIMMERMANN8 empfiehlt, enthalt Ema
nation in einer besonderen Grundlage mit Tiefenwirkung. Sie ist orts
gebunden, kann nicht transportiert werden und bildet eine Zusatz
behandlung zur Badetherapie. Ihre Wirkung wird durch Abdecken der 
Verbande mit Metallfolien wesentlich verstarkt. 

1 PERLMAN: Amer. J. Roentgenol. 43, 780 (1940). 
2 PRANTNER: Wien. med. Wschr. 1940, 3. 
3 EIDINOW: Proc. roy. Soc. Med. 32, 553 (1939). 
4 SCHOLZ U. FISCHER: Berl. klin. Wschr. 1921, 38. 
5 LINSER: Dermat. Z. 1928, 53. 
6 LEIPOLD: Dermat. Wschr. 1935, 11. 
7 STUHMER: Dermat. Wschr. 1935, 46, 49. 
B ZIMMERMANN: Wien. med. Wschr. 1938, 19. 
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Dadie a-Strahlen aus allen Medien in den Korper eindringen, so 
wird die Wahl der Salbengrundlage bei Praparaten mit emanierenderi 
festen Korpern nicht ausschlaggebend sein. Diejenigen Salben, die gas
formige Emanation enthalten, sind schwieriger optimal herzustellen. 
Vaselin z. B. nimmt davon wesentlich weniger auf als Schweineschmalz, 
Paraffinol, Unguentolan oder gar Olivenol, aber mehr als Rindertalg1 • 

Die Strahlen dringen nicht tief in den Korper ein; man solI daher vor 
der Anwendung der Salben die in Betracht kommenden Stellen von 
Borken und Krusten befreien. Um Pigmentierung der Haut zu ver
meiden, sind moglichst nur die erkrankten Stellen zu behandeln; sie 
werden im allgemeinen mit einermesserriickendicken Schicht bedeckt. 
Luftdicht abschlieBende Verbande verstarken die Wirkung. 

In einer Kritik des Buches uber Salben und Salbengrundlagen weist 
ein amerikanischer Autor darauf hin, daB strahlenaktive Salben nur 
unter besonderen VersuchsmaBregeln verwendet werden sollen. Da fiir 
diese Warnung in der deutschen Literatur keine Anhaltspunkte zu 
finden waren, unterblieb bisher ein derartiger Hinweis. Er sei nach
getragen, da mittlerweile von SCHMITZ2 Hautschadigungen durch einen 
Thoriumlack beschrieben wurden. 

Silbersalben. 
Argentum nitricum dient in Salben in der Dermatologie und in der 

Auglilnheilkunde verschiedenen Zwecken. In der Augenheilkunde wird 
eine 5proz. Silbernitratsalbe mit Bleiessig in Schweinefett angewendet. 

Eine Wundsalbe mit 1-3% Silbernitrat, je 10% ZnO und Peru
balsam in Adeps suill. oder Vaselin wird bei geschadigter Haut an
gewendet. Resorption des Silbersalzes ist hier nicht zu erwarten, da 
es vom EiweiB unloslich gebunden wird, wohl aber konnen trheremp
findlichkeitserscheinungen auftreten. Sie wird beirn Lagern bzw. im 
Wundsekret durch Silberausscheidung schwarz, ein Schonheitsfehler, 
der, wie wir wissen, aus therapeutischen Grunden in Kauf genommen 
werden muB, da das element are Silber teilweise Trager der Wirkung 
ist. Darauf beruhen ja die kolloidalen Silbersalben, die durch Losen 
(nicht Verreiben) des Silbers in Wasser und Einarbeiten der Losung 
in mit Wachs versteiftem Schweineschmalz bereitet werden sollen. 
HAGER3 empfiehlt diese DAB 6-Salbe nicht, er rat zu einem Praparat 
auf Wollfett-Schweineschmalz-Basis. 

Bei den Hollensteinsalben stand die Wahl verschiedener Grundlagen 
noch nicht zur Debatte. Wir haben daher 6 Salben und eine waBrige 
Vergleichslosung hergestellt und zuerst ihre Haltbarkeit und ihr Ver
halten im Modellversuch uberpriift. 

Nr.l war eine 0,2proz. waBrige Silbernitratlosung. 
Nr.2 enthielt 0,2 g AgNOs in Tyloselosung und Vaselin aa 4,4 g. 
Nr.3 enthielt 0,2 g AgNOs in einer StearatcreIJ?e ad 10 g. 
Nr.4 enthielt 0,2 g AgNOa in einer Wasser-in-Ol-Emulsion aus 1 g H 20 in 

9 g Fett. 

1 SCHRODT: Rontgenprax. 1938, 743. 
2 SCHMITZ: Dermat. Wschr. 1941, 15. 
s HAGERS Handbuch der Pharmaz. Praxis 1, 533. 
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Nr.5 enthielt 0,2 g AgNOa in einer Wasser-in-Ol-Emulsion aus 1 g H 20 in 
9 g Adeps lanae. 

Nr.6 enthielt 0,2 g AgNOa in einer Wasser-in-Ol-Emulsion aus 3 g HIO 2 g 
W olifett, 5 g Vaselin. 

Nr.7 enthielt 0,2 g AgN03 in Vaselin suspendiert. 

Die 7 Praparate verhielten sich, 29 Stunden an Licht und Luft be
la.ssen, folgendermaBen: 

3 5 6 

Abb.16. Haltbarkeit verschiedeller AgN03-Salben an Licht und Luit. 
Nr. 1: wallrige Losung, Nr. 2 u. 3: OI-in-W3,sser-Enmlsionen, Nr. 4, 5 n. 6: Wasser-in-Ol-Emulsionen, 

Nr. 7: Suspension in Vaselin. 

Die Abbildung zeigt eindeutig, daB sich das Silbernitrat in waBrigen 
Losungen bei Licht- und Luftzutritt schon in 24 Stunden verandert. 
Unter LuftabschluB bleibt es in einwandfreien fett- und vaselinreichen 
Verarbeitungen nahezu unverandert, reagiert aber mit Wollfett und 
ranzigen Prodllkten. 

1m Modellversuch mit Wasser geben, abgesehen von der Losung 
und den beiden Ol-in-Wasser-Salben, nur die Salbe mit Fett und die 
Suspension von AgNOa in Vaselin mit Hel nachweisbare Silberspuren 
an das Wasser innerhalb von 2 Stunden abo 

Am gesunden entfetteten Arm zeigten sich innerhalb von 2 Stunden 
die in folgender Abbildung festgehaltenen Reaktionen: 

1 2 3 5 6 

Abb. 17. Unterarm mit SHbernitratverarbeitungen, 2 Stunden lang belmndelt. 
Nr. 1: wallrige L6sung, Nr. 2u. 3: Ol-in-Wasser-Emulslonen, Nr.4, 5 u. 6: Wasser-in-Ol-Emulsionell, 

Nr.7: Suspension in Vaselin. 

Es erwies sich also, daB, sofern man die Schwarzfarbung als MaB
stab nehmen kann, die Ol-in-Wasser-EmulsionenNr. 2 und 3 besonders 
reaktionsfahig sind. Eine so dunkle Farbung wird nicht einmal durch 

v. Czetsch-Lindenwald und Schmidt-La Baume, Salben T, 2. AUf!. 15 
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das Aufpinseln der 5proz. Losung erreicht. Eine Bestatigung hierfiir 
bilden dieAngaben STORRS1 , der die Tylose- (Adulsions-) Salbe als Trager 
so wirksam fand, daB er die Silbernitratkonzentration bei gleicher Wir
kung auf 1/3 herabsetzen konnte. Den Wasser-in-Ol-Emulsionen steht, 
keineswegs erwartungsgemaB, die Suspension festen Silbernitrats in 
Vaselin kaum nacho Von den Wasser-in-Ol-Emulsionen war die mit Fett 
bereitete den beiden Wollfett enthaltenden eindeutig unterlegen. Die 
aus "Oberlieferung sowieso immer verwendeten Wollfettsalben sind -
frisch bereitet - beziiglich ihrer Verwendbarkeit allen anderen weit 
voraus, sie sind mild und gleichmaBig und vor allem schmerzlos. Die 
intensiver angreifenden OI-in-Wasser-Einulsionen sind ihnen, insbeson
dere anfangs, iiberlegen, aber in der gepriiften Konzentration zu intensiv 
wirksam und brennen auf der gesunden Raut. Die Silbernitratsalben 
werden wir daher in iiblicher Dosierung nach wievor mit Wollfett und 
Vaselin frisch bereiten. Von ersterer Substanz solI nur soviel genommen 
werden, als zur Emulgierung notig ist. Ol-in-Wasser-Emulsionen sind, 
urn gleiche Wirksamkeit zu erreichen, wesentlich niedriger zu dosieren. 

Sowohl die Silbernitratsalben als auch die mit anderen Ag-Ver
bindungen wirken wohl groBtenteils durch ihren Gehalt an fertigem 
oder auf der Applikationsstelle entstehendem metallischem Silber und 
SilbereiweiB. So das Ungt. nigrum: 

Rp. Argent. nitr. 0,3 
Bals. peruv. 3,0 
Vaselin. flay. ad 30,0. 

Protargolsalbe muB aus Losungen, die nach der bekannten Vorschrift 
bereitet sind, hergestellt werden. Die rein lokale Wirkung wird mit 
5-lOproz. Salben erreicht, ohne daB Resorption zu befiirchten ist. 
Es empfiehlt sich, Protargol und kein Argentum proteinicum zu ver
wenden, denn gerade bei diesen Salben hat REID2 die Vorziige des 
Originalproduktes gegeniiber Ersatzmitteln nachgewiesen. 

Der Typ der Protargolsalbe vertritt verschiedene Silberverbindun
gen, die in ahnlicher Weise verwendet werden, so das Ichtargan (Silber
Ichthyol), das Targesin, das vorwiegend in der Augenheilkunde ver
wendet wird. 

Silbersulfid ist ein Bestandteil der Philoninsalbe. 
Eine Silbermanganverbindung enthaIt die Simanitsalbe, die zur 

Wundbehandlung empfohlen wird3• 

Die Argolavalsalbe enthalt Silberhexamethylentetraminnitrat und ist 
farblos. Sie wird bei Intertrigo, Ekzemen und in besonders dafiir her
gestellten Verreibungen als Augensalbe empfohlen. Die 2proz. Salbe 
wurde bei Ulcus cruris von OPFER4 verwendet. 

Eine J odsilberverbindung Argyj od (L i n de, Wi e s bad en) III 

Lanolin ist nach JUNGRANS5 zur Wundbehandlung sehr geeignet. 

1 STOHR: Chirurg 12, 15 (1940). 
2 HEID: Tidsskr. norske Laegefor. 1933, 2. 
3 Schweiz. med. Wschr. 1935, 36. 
4 OPFER: Dtsch. med. Wschr. 1935, 3l. 
5 JUNGHANS: Dtsch. med. Wschr. 1937, 25. 
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Ungt. Argenti colloidalis DAB 6 wird durch Verreiben von 15 Teilen 
kolloidalen Silbers in 5 Teilen Wasser und Zufiigen einer SchmeIze von 
7 Teilen gelbem Wachs und 73 Teilen Adeps suill. benz. bereitet. Dem 
Ungt. Crede fehlt bei sonst gleicher Zusammensetzung der Wachsanteil. 
Die Austriaca IX sollte eine Salbe aus 15 Teilen Silber in 75 Teilen 
Cetylalkohol-Vaselin-Gemisch und 75 Teilen Wasser enthalten. 

AuBer den genannten SilbersaIzen gibt es noch zahlreiche andere 
brauchbare Praparate, die das Citrat, Fluorid, Lactat" Phosphat, Ich
thyolat und andere Ag-Salze enthalten. 

Die Versuche mit Silbersalzen ergaben keine neuen Vorschlage, sie 
zeigten aber eindeutig den groBen Unterschied zwischen Wasser-in-Ol
und Ol-in-Wasser-Emulsionen. In den mit Silbersalzen bereiteten 
Salben ist neben SilbereiweiB kolloides freies Silber wirksam. 

Thallium. 
Salze dieses Metalles kommen in Salben hier und da als Depilatorien 

zur Anwendung. Bei langer Anwendung kann es zu Aligemeinvergiftun
gen kommen. So beschreibt RAMONDl einen Fall, der nach dreimonatiger 
auBerer Anwendung eines Depilatoriums, das etwa 2 % Thalliumacetat 
enthielt, polyneuritisartige Lahmungserscheinungen aufwies. Besser 
als Salben sind nach LmERMANN2 5-10-20proz. Lacke. Derartige 
Verarbeitungen seien die wirksamsten Depilatorien, die keine Neben
wirkungen verursachen. 

Titan. 
Ein dem Zinkoxyd ahnliches Produkt ist das Titandioxyd Ti02 , ein 

Korper, der in verdiinnten Sauren unloslich ist, groBere Deckkraft be
sitzt als Zinkoxyd und leichter als dieses ist. Es hat in der Kosmetik 
das Zinkoxyd weitgehend verdrangt3 und findet sich in manchen Spe
zialpraparaten, z. B. im Inoton. 1m Gegensatz zu Zinkoxyd ist es in 
Wasser auch nicht in Spuren loslich, iibt so keinerlei chemische 
Wirkung aus und ist auch mit organischen Sauren nicht zur Reaktion 
zu bringen, so daB durch den sauren SchweiB keine SaIze, die evtl. 
zur Resorption gebracht werden konnen, gebildet werden. Vberall dort, 
wo man also lediglich die physikalische Wirkung des Zinkoxyds und nicht 
dessen chemische Wirkung erzielen will, wird zweckmaBigerweise das 
Titandioxyd verwendet werden. Wenn wir aber chemisch und physika
lisch gleichzeitig vorgehen wollen, bleibt weiter das Zinkoxyd das wich
tigere Praparat. Albuminurien kommen in besonders gelagerten Fallen 
bei loslichen Titansalzen vor (PETGES, LABAT und LECOULANT4). 

Titanborat und das Salicylat sind in der einen oder anderen Ekzem
salbe enthalten. "Ober eine besonders ,iiberlegene Wirkung der Salze 
fand -sich in der Literatur kein Hinweis, doch berichten NICOLAS und 
LEBEUF5 von einer gut en juckstillenden Wirkung der 3proz. Salicylat-

1 RAMOND: Presse med. 1929, 42, 692. 
2 LmERMANN: Vestn. Venerol. i Dermatol. 9/10, 10 (1939). 
3 SCHWARZ: Parfumeur 1930, 14, 265. 
4 PETGES, LABAT u. LECOULANT: Presse med. 1934, 99, 233. 
5 NICOLAS u. LEBE"C"F: J. med. Lyon 1928, Nr 204. 

15* 
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Lanolin-Salbe. Bei stark juckender Dermatitis blieb aber sowohl die 
Salicylat- als auch eine Salbe mit Titan-Chrysophansaure-Verbindungen 
unwirksam. 

Uran. 
Die giinstigen Wirkungen, die mit manchen Uransalzen bei Raut

affektionen erzielt werden, sind aUf die Radioaktivitat zurUckzufiihren. 
Das Uran hat TRUTTWIN in die Therapie eingefiihrt. Seinen Arbeiten 

zufolge1 wirkt es' antiparasitar und radioaktiv und ist bei Impetigo cont. 
Balanitis, Lupus erythematodes, Sycosis simpl. u. a. angezeigt (DuFKE2). 
Man verwendet es nach TRUTTWIN nicht als sauerstoffhaltiges Salz, da 
dieses zu toxisch wirkt, sondern als Andriol. Das Andriolprinzip ent
halt neben Uran noch Jod, das im Korper abgespalten "nas
cierend" wirkt. Katalysatoren (Nickel und Kobalt) beschleunigen die 
Wirkung in den Niuranpraparaten, die die Grundkomponente Andriol 
enthalten. Andriol- bzw. Niuransalben werden auch bei Ekzem ver
wendet. DUFKE mischt das Niuran mit Lanolin-Vaselin, Ungt. Diachy
lon, Zinkpaste. Auch fertige Andriol-, Uran- und Niuranpraparate sind 
im Randel. Zu nennen sind die Andriol-Uran-Salbe mite, normal und 
forte, Andriol-Wismut-Salbe, das Antipruriginosum Calmuran und die 
Chronexasalbe, alles Produkte, die von der Otto Stumpf A.-G., 
Leipzig, vertrieben werden. 

1m Calmuran ist das Jod durch Brom ersetzt. Chronexon ist eine 
Natrium-Jod-Uran-Verbindung. 

Andere Autoren haben spater ebenfalls Uransalben empfohlen. 
ARONSTAMM3 bespricht eine 3proz. Uran-Nitrat-Salbe und ]'REI
SCHMIDT'" sowie 0. DONOVAN5 geben bei Acne, Lupus erythemat. und 
Psoriasis, also bei den Indikationen der Andriole, Uranerzsalben. 

Wismut. 
Wismutoxychlorid, in England offizinell, dient 5-10proz. in Vaselin 

oder in Fettsalbe als mildes Schal- und Bleichmittel. 
Das wichtigste adstringierende und sekretionsbeschrankende Salz ist 

das Bismutum subnitricum, das auch als Ersatz des Zinkoxyds dient, 
wenn letzteres nicht vertragen wird. 1m Dermatol kommen die faulnis
hemmenden antiparasitaren Komponenten zur Entfaltung. 

Bismut. subnitric.-Salben und Dermatolsalben (Bismut. subgallicum) 
werden in den verschiedensten Konzentrationen allein, erstere z. B. in der 
BEcKschen Paste, 30proz. in Vaselin, Paraffin und Wachs, die ANDERL6 
bei Analekzemen als juckstillend besonders empfiehlt, mit ZnO, Teer 
und anderen Zusatzen in Vaselin, Ungt. leniens, Ungt. simplex und 
anderen Grundlagen verordnet. Es wird lediglich lokale Wirkung der 
Wismutsalze angestrebt, doch diirften sich unter den Salbenmassen 

1 TRUTTWIN: Munch. med. Wschr.1925, 5; Dermat. Wschr.112, 20, 26 (1941). 
2 DUFKE: Dermat. Wschr. 111, 50 (1940). 
3 .ARONSTA.MM~ Zbl. Hautkrkh. 1931, 821. 
4 FREISCHMIDT: Dermat. Wachr. 1931, 22. 
5 DONOVAN, 0.: Zbl. Hautkrkh. 1931, 779. 
8 ANDERL: Miinch. med. Wschr. 1939, 1643. 
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auch hier Unterschiede zuungunsten des Vaselins zeigen. Durch die ge
sunde Raut ist bei keinem therapeutisch verwendeten Wismutsalz, so
fern die Salbengrundlage nicht verdorben ist, Resorption zu befiirchten. 
Bei groBenepithelberaubten Wundflachen gelangen die sonst unloslichen 
Salze durch unbekannte Reaktionen zur Losung und Diffussion, sie 
konnen zur Bi-Vergiftung, die der Rg-Intoxikation ahnelt, fiihren. Unter 
den desinfizierenden Wismutsalzen sind Xeroform und Noviform zu 
nennen. Letzteres ist Tetrabromcatechinwismut und wird als Puder
bestandteil sowie in der 5proz. (Augen-) Salbe angewandt. 

Lokale 1.Jberempfindlichkeitserscheinungen auf Wismutsalze sind 
zwar selten, aber schon beschrieben worden (SCHIPKEl). 

Zinksalben und Zinkpasten. 
Del' Unterschied zwischen den Pasten und Salben ist pharmazeutisch 

gesehen nul' gradueller Art. Past en sind genau wie die Salben Ver
arbeitungen von Fetten odeI' Paraffinkohlenwasserstoffen mit bestimm
ten Zusatzen; nur sind die Zusatze fester Korper bei den Pasten wesent
lich groBeI'. Die Dermatologen unterscheiden abel' auf Grund del' ver
schiedenen Indikationen ziemlich scharf zwischen beiden. So trennt 
ZIELER im Textband des Lehrbuches del' Raut- und Geschlechtskrank
heiten die Pasten und Salben und erwahnt, daB man sowohl mit Vaselin 
als auch mit Ungt. leniens odeI' 01 Pasten erhalte. Die Salben sollen 
rein physikalisch die obersten Schichten der Raut durchtranken und 
entspannen. Past en hingegen tun dies nach del' allgemeinen Ansicht 
weniger, sie saugen aber mit ihren festen Bestandteilen Sekrete auf 
und dunsten sie an del' AuBenseite wieder abo Da die Sekrete zudem 
gerinnen, entsteht eine Deckschicht. Diese Meinung geht auf LASSAR 
zuriick, der in seiner ersten Publikation iiber die Zinkpaste2 als wesent
lichsten Vorteil ihre Porositat anfiihrt. Wahrend Fette das Wasser nicht 
durchlassen, wirke die Paste geradezu absaugend, lasse auf Grund der 
Capillarwirkung del' festen Bestandteile plasmatische Fliissigkeit durch
treten, sei also Salbe und Puder gleichzeitig, eine Ansicht, del' auch 
PERUTZ im neuesten Randbuch noch beipflichtet und die sich trotz 
der Modellversuche von VEYRIERES3 , del' zeigen konnte, daB Methylen
blaulosung nicht in die Paste eindringt, immer wieder behauptet. Sie 
widerspricht aber del' Anwendungsvorschrift verschiedener Autoren, wie 
von DIETEL', ferner von FURST. Beide empfehlen die Zinkpaste zum 
luft- und feuchtigkeitsdichten AbschluB feuchter Verbande, wozu sie, 
sollte die Paste tatsachlich poros und aufsaugend sein, sehr wenig ge
eignet ware. 

Wir wollen, urn die Widerspriiche zu klaren, zunachst die alte 
LAssARsche Paste besprechen, ihr Rezept lautet: 

Zincum oxydatum, Amylum aa 10,0 
Vaselinum flavum 20,0. 

1 SCHIPKE: Dermat. Wschr. 1938, 5, 141. 
2 LASSAR: Mschr. f. prakt. Dermat. 1883, Nr 4, 97. 
3 VEYRIERES, zit. bei PERCIVAL: Brit. J. Dermat. 41 (1929). 
4 DIETEL: Dtsch. med. Wschr. 1939, 2. 
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Schon UNNA suchte das Praparat zu verbessern, da eine Paste nach 
der Vorschrift LASSARS in ihrer Trockenwirkung nur schwach sei. Er 
empfielt deshalb1 folgende V orschrift und hofft damit geradezu ein 
salbenartiges Loschblatt gefunden zu haben: 

Zinkoxyd 24,0 
Kieselgur 4,0 
01. benzoatum 12,0 
Adeps benz. 60,0. 

Er gibt dann noch andere Rezepte an, fUr Kleisterpasten, die man 
als Glycerinsalben mit Zinkoxydzusatz auffassen kann, und Gummi
past en aus Mucilago Gummi arab., Glycerin aa I Teil, Pulvis 2 Teile. 
Man muBte Stoffe einarbeiten, die mit dem Gummi nicht reagierten, 
und hat die Vorlaufer der Trockensalben vor sich. 

Das Ungt. Zinci des DAB 6 besteht aus I Teil Zinkoxyd und 9 Teilen 
benzoiniertem Schweinefett. Die UNNAsche Pasta Zinci mollis besteht 
aus Kalkwasser, Leinol, Kreide und Zinkoxyd. 

HERXHEIMER2 halt die LAssARsche Paste fUr zu trocken und zu fest, 
er fuhrte daher zuerst eine uberfettete Zinkpaste, also ebenfalls eine 
"molle"-Form, ein, dann die Cetosan-Zinkpaste. (Cetosan nennt er ein 
Gemisch von 95% Vaselin und 5% Cetyl- und Oktodecylalkohol.) 

RAPP hat das Vaselin, das auch in Pasten verarbeitet noch reizen 
kann, durch folgende V orschrift umgangen: 

Zincum oxydatum 54,0 
Talcum 4,0 
Adeps lanae 32,0 
01. jecoris as. benz. 10,0. 

Diese beiden Autoren gehen da von aus, daB das Vaselin nicht die richtige 
Grundlage fiir eine Trockensalbe sei, und verwenden Fette bzw. Ole 
oder Wachse, die Emulgatoren enthalten. SCHMATOLLA hingegen weist 
darauf hin, daB die Reizwirkung der heutigen Zinkpaste dem Mineral
pulver Talcum, das die Starke del' Originalvorschrift LASSARS im Krieg 
verdrangt hat und geblieben ist, zuzuschreiben ist. LASSAR habe nach 
vielen Versuchen die Starke als Zusatz gewahlt, denn gerade sie hatte 
die beste kiihlende Wirkung auf die Haut und beseitigt die Impermeabi
litat der Paste3• 

Die Hersteller del' "Mattan"-Praparate gehen wahrscheinlich von del' 
Uberlegung aus, daB eine Zinksalbe mit Wasserzusatz Vorteile besitze, 
und bringen die Mischung aus Vaselin, Wasser und Gleitpuder heraus. 

Aus diesel' kurzen Ubersicht geht hervor, daB zwischen del' Zink
paste, der "molle"-Form und del' Salbe laufend Ubergange vorhanden 
sind, daB die Paste ferner aus den verschiedensten Grunden nicht opti
mal wirkt. Sie befriedigt den Dermatologen nur, solange nichts Besseres 
da ist. Es steht fest, daB das Vaselin vielfach nicht das geeignete Me
dium ist, daB die Verwendung von Talcum an Stelle von Starke keinen 
V orteil brachte. 

1 UNNA: im TRUTTWIN, 2. Aufl., 8.149: ferner iVIschr.f.prakt.Dermat.1884. 
2 HERXHEIMER: Miinch. med. Wschr. 1931, 5, 195. 
3 ScmiATOLLA: Pharmaz. Ztg 1934, 79, 1007. 
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Wenn man nun unter Beriicksichtigung des bisher iiber Salben Ge
sagten sich die Eigenschaften der Zinkpaste vor Augen fiihrt und die 
Deutungsversuche iiberlegt, die uns die Wirkung des Praparates klaren 
sollen, so miissen wir feststellen, daB die iibliche Erklarung der aus
trocknenden Wirkung der Paste auBerst unwahrscheinlich ist. Sowohl 
Zinkoxyd als auch Talcum und Starke sind mit Vaselin umgeben und 
durchtrankt lind kommen mit dem Sekret doch iiberhaupt nicht in Be
riihrung. Wie konnen sie da nach Art eines Filtrierpapiers die Sekrete 
von innen heraus aufnehmen und nach auBen hin durch Verdunstung 
abgeben 1 Eine ZiRkpaste, die mit Starkezusatz lege artis hergestellt 
wurde, ohne aber nachtraglich noeh durch eine Maschine zu laufen, 
hatte bei 300facher VergroBerung folgendes Aussehen (s. Abb. 18). 

Abb. 18. Zlnkpaste, V ergr. 1: 300, gefarbt. Die dunklen grolleren Flecke 
sind Zlnko,xyd, die klelnen Talcumteilchen. Der weille Fleck etwas ober

halb der Mitte ist · ein Stiirkekorn. 

Der Abbildung ist zu entnehmen, daB die festen Teile von dem im 
Praparat rot gefarbten Fett durehdrungen sind. Lediglich die Starke, die 
vorher, um sie zu kennzeichnen, blau gefarbt worden war, ist nieht 
durchtrankt, sondern nur umsehlossen. Daran andert aueh die feinere 
Verteilung durch nochmaliges Dureharbeiten der Paste, z. B. durch 
eine Dreiwalzenmiihle, niehts. Hier haben Capillarkrafte waBriger Me
dien keine Moglichkeit zur Entfaltung. 

Die Wirkung der Zinkpaste muB . auf anderen Grunden beruhen, 
denn auch Kieselgur oder sonst ein poroser Stoff kann innerhalb einer 
Vaselinsalbe kein Wasser aufnehmen. Diesbeziigliche Modellversuche 
seien zunachst beschrieben. In ihnen wurden 2 Zinkpasten, die eine mit 
Fett und die andere mit Vaselin, bereitet, auf Glasplatten von 10 qem 
in einer Sehiehtendieke von 1 mm aufgestrichen. Diese heiden Past en 
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wurden in Becherglasern mit 5proz. Essigsaure 2 Stunden lang be
handelt, dann herausgenommen und in der Essigsaure das evtl. vor
handene Zinkacetat durch Schwefelwasserstoff gefallt. Denn wenn die 
Essigsaure mit dem Zinkoxyd in Beriihrung kommt, so miiBte sich Acetat 
bilden und dieses nachgewiesen werden konnen. Eszeigte sich jedoch, 
daB aus der mit Vaselin zubereiteten Paste iiberhaupt kein Zink in 
Losung gegangen war, aus der Fettpaste nur Spuren. Es war deshalb 
zweckmaBig, nicht nur einen Modellversuch, sondern auch Versuche an 
der Haut anzustellen1. 

Hierzu wurden zunachst 2 Salben aus Kieselgur und Talcum aa 10,0, 
Kobaltchloriir 2,0, Vaselin 20,0 bzw. Fettsaureglycerinester 20,0 her
gestellt. Jeder einzelne Bestandteil wurde vor der Verarbeitung voll-

Abb. 19. Verfiirbung einer Kobaltchloriirpaste durch Wasser
aufnahme. Links aua Fett, rechta aua Vaselin bercitet. Oben 

auf der Raut, unten Kontrolle auf Papier. 

kommen wasserfrei gemacht. Die im Exsiccator erkalteten Salben wur
den unter AusschluB von feuchter Luft aufbewahrt. Das Kobaltchloriir 
war in dieser Salbe in der wasserfreien blauen Form adsorptiv an die 
Kieselgur gebunden worden, da es dieser vor dem Trocknen in Losung 
zugefiigt wurde. Die beiden Salben wurden nun in gleichen Mengen auf 
gleich groBe Partien der gesunden Unterarmhaut aufgetragen. Nach 
2 Stunden war die mit Fett bereitete Salbe rosarot geworden, die Vaselin
salbe hatte sich kaum verandert; die Kontrollen, die' statt auf die Arm
haut auf Papier aufgestrichen und im Zimmer aufbewahrt worden 
waren, hatten sich iiberhaupt nicht verfarbt. Der Versuch zeigte zu
nlichst, daB die Kieselgur im Fettmedium oder das Fett imstande ist, 

1 v. CZETSCH-LINDENWALD: Dermat. Wschr. 1939, 13, 365. 
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auS der Raut Wasser aufzunehmen; Kieselgur und Vaselin sind dazu 
nicht in der Lage. 

Um zu klaren, woher dieser Unterschied kommt, wurde dieselbe 
Versuchsanordnung mit 3 anderen Salben wiederholt. Alle 3 Salben ent
hielten Talcum und Kieselgur aa 10,0, Kobaltchloriir 5,0 mit 30 g Fett 
bzw. Kohlenwasserstoffen. Ais Salbengrundlage diente bei Salbe 1 syn
thetisches Vaselin, Salbe 2 enthielt dasselbe Vaselin + 5% Cetyl
alkohol als Emulgator, Salbe 3 enthielt einen Fettsaureglycerinester 
mit demselben Zusatz. Die Vaselinsalbe verhielt sich genau so wie im 
erst en Versuch; die beiden mit Emulgatoren versetzten Pasten 2 und 3 
aber nahmen, wenn auch verschieden schnell, Wasser auf, was durch 
das Umschlagen der blauen Kobaltchloriirform in die rosarote bewiesen 
werden konnte. Es zeigte sich also, daB das Vaselin durch den Cetyl
alkoholzusatz dem Fett in bezug auf wasseraufnehmende Wirkung ahn
lich geworden war. 

Wenn wir also aus der Raut, und zwar sowohl aus der gesunden 
als auch aus der kranken, geschadigten, in eine Zinkpaste hinein Wasser 
eintreten lassen wollen, so miissen wir ihr Eniulgatoren zusetzen. Es 
kommt hier sowohl auf den Emulgator als auch auf die Salbengrund
lage an. Um dies zu beweisen, haben wir drei weitere Salben herge
stelIt, die in 10 g je 2 g Kobaltchloriir, Bolus alb. und Wollfett ent
hielten. AIle 3 Praparate ·wurden wie bisher nun in der Menge von 1 g 
auf die gesunde Unterarmhaut aufgestrichen, und es wurde beobachtet, 
in welcher Zeit das wasserfreie, blaue Kobaltsalz sich in die wasser
haltige rote Form umgewandelt hat. Es zeigte sich, daB die Vaselin
und Paraffinsalbe trotzeines Zusatzes des Wollfettes nicht einmal 
Spuren von Wasser aus der Raut aufgenommen hatte, wogegen die 
Salbe mit dem Glycerid innerhalb 1 Stunde rosa geworden war . .Ahn
lich verhielten sich die KontrolIen, die statt auf die Raut auf weiBes 
Papier aufgestrichen worden waren. Die Vaselin- und Paraffinsalben 
hatten, obwohl sie 24 Stunden in feuchter Luft lagen, keinerlei Farb
umschlag gezeigt. Die Fettsalbe war auch blau geblieben, doch wies 
sie insbesondere an den Randern eine leicht rotliche Tonung auf. Cetyl
alkohol verbesserte also die wasseraufnehmenden Eigenschaften des 
Vaselins in diesem besonderen Fall, dagegen war Adeps lanae, sonst 
eiil ausgezeichneter Emulgator, dazu nicht in der Lage. 

Die Versuche zeigen, daB die Zinkpaste yom Typus des LAssARschen 
Praparates, mit Vaselin bereitet, aus der Raut iiberhaupt kein Wasser 
aufnimmt. Verwendet man statt des Vaselins Fett oder einen mit be
stimmten Emulgatoren versehenen Paraffinkohlenwasserstoff, so erhalt 
man zwar eine wasseraufnehmende Paste, doch diirfte es auBer Zweifel 
sein, daB diese geringen Spuren von Wasser, die nicht durch Capillar-; 
sondern durch Emulgierwirkung aufgenommen werden, aber niemals 
wieder durch bloBe Verdunstung, auch nicht im Vakuum, entfernt 
werden konnen, iiberhaupt keinen therapeutischen Effekt zeigen konnen. 
Der Lehrsatz: "Past en sind Pulvergemische in einem die Plastizitat ge
wahrenden Mittel", den WINTERNITZ im Randbuch zitiert, kennzeichnet 
das Wesen zumindest der mit Fetten bereiteten Past en vollkommen 
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falsch. Er muB umgekehrt lauten: "Pasten sind Salben, die durch feste 
Bestandteile in ihrer Konsistenz verandert sind." 

Die ohne Zweifel vorhandene Wirkung der Zinkpaste beruht also 
nicht auf der bisher angenommenen Theorie, sondern auf einem anderen 
physikalischen Mechanismus und auch auf chemischer Einwirkung. Die 
Zinkpaste ist auf der kranken Raut zunachst eine Schicht, die'infolge 
der Zusatze von fest en Bestandteilen lockerer ist und den Sekreten 
nicht den Widerstand entgegensetzen kann wie z. B. eine zahere Salbe. 
Die Sekrete dringen, da sie unter einem, wenn auch minimalen Druck 
stehen, durch die Paste, die ihnen nur einen geringen mechanischen 
Widerstand entgegensetzt, hindurch und konnen dann auBen an der 
Oberflache eintrocknen, ein ganz einfacher Mechanismus, der natiirlich 
auch mit anderen geeigneten ahnlich porosen Salben und Past en er
reicht werden kann. Die Schicht, die Fliissigkeiten von innen heraus 
durchlaBt und diese dann zur Verdunstung freigibt, ohne aber selbst 
eine Vermittlerrolle auszuiiben, ist ein Klappenventil, das nach auBen 
keinen, nach innen einen nicht iiberwindbaren Widerstand entgegensetzt. 
Dazu kommt die chemische Wirkung des Zinkoxyds, es ist ein leichtes 
Desinfiziens und Adstringens, das als Pigment Strahlen abhalt. 

1st das Fett der Paste bei Rauttemperatur fliissig oder ein 01 (ZIELER 
nennt in seinem Buch das Zinkol auf Grund seiner Wirkung mit Recht 
eine Paste), so wird ein Teil abgeschmolzen und durch Emulgierung 
entfernt; der oberflachlich bleibende Pastenkorper enthalt nicht mehr 20, 
30 oder 50, sondern vielleicht 70% fester Bestandteile, er nahert sich 
einer festen Paste, einem Puder. Spuren von ZilO kommen nun mit 
dem Gewebe in Kontakt und die zweite, die chemische Wirkung der 
Paste setzt ein. Das Oxyd verbindet sich, soweit es mit den Raut
sekreten in Beriihrung kommt, zu Zinkaten und ahnlichen Verbindungen, 
wenigstens in Spuren, und diese iiben dann eine gerbende, entquellende 
Wirkung aus. Auch diese Erklarung ist naheliegend. Sie wird von der 
Tatsache bestatigt, daB die Salben von RAPp oder von UNNA, die mit 
Fetten, also emulgierbaren Substanzen oder direkt mit Zusatz von 
Emulgatoren hergestellt sind, besser wirken als die Vaselin-Zinkpaste. 
Durch die Emulgierung ist die Beriihrung der Sekrete, der Fette und 
des Zinkes inniger, die chemische Wirkung wird intensiver. Nicht die 
Kieselgur ist es, die jetzt mehr Wasser ansaugt, sondern die Wirkung 
der Zinkate wird intensiver, die semipermeable Schicht wird noch besser 
durchlassig. Die Starke wirkt nicht deshalb besser als Talcum, weil sie 
mehr Wasser aufnimmt, sondern weil sie eine giinstigere Oberflache 
besitzt, weil sie immer etwas feucht von Fett nur umhiillt, nicht durch
drungen wird. Die kleinen scharfkantigen Talcumteilchen sind dem 
Durchwanderungsdrange der Sekrete nicht so freundlich wie die gro
Beren rundlichen Starketeilchen, die wie eine Schicht groben Schotters 
von Wasser leichter durchdrungen werden als eine gleich dicke Schicht 
irgendeines scharfkantigen Splitts. Bei Beriicksichtigung dieser Ansicht 
wird es moglich sein, die alte LassARsche Paste, die dem Dermatologen 
unentbehrlich ist, noch optimaler zu gestalten, ein Praparat, das die 
Pastenwirkung vollinhaltlich zeigt, ohne Nebenwirkungen zu ver-
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ursachen. Die Rezepte andern sich weniger als die Erklarung der Wir
kung. Diese war auf Fehlschliissen aufgebaut und muB revidiert werden. 

Zu den Zinkpasten kann auch das Esiderm (Klinke) gerechnet 
werden, eine Paste, die Zinkoxyd, Talcum, Kieselsaure, Glycerin und 
Wasser enthaIt und Vorlaufer besitzt, namlich die Lotio Zinci (Fre
senius) sowie die Mikulicz-Pasten, die aus Glycerin, Bolus, Gummi
schleim und Zinkoxyd bestehen. MULZER1 hat es in die Therapie ein
gefiihrt; es wird gegebenenfalls mit Zusatzen messerriickendick auf
getragen und trocknet in kurzer Zeit ein, so daB ein Verband meist 
iiberfliissig ist. Erneuerung zweimal taglich. Diese mit Wasser abwasch
bare Paste verhalt sich durch ihren Glycerinzusatz natiirlich ganz anders 
als die mit Fetten bereitete Zinkpaste. Das Glycerin bewirkt einen 
osmotisch bedingten Fliissigkeitsstrom aus dem Gewebe heraus, die 
festen Bestandteile, die nicht yom Fett umhiillt sind, sondern yom 
wasseranziehenden Glycerin, treten mit den Sekreten in Beriihrung. Die 
angestrebte Austroaknung kann durch diese Paste besser erreicht wer
den. Inwieweit und in welchen Fallen die Wirkung derjenigen anderer 
Pasten iiberlegenist, muB der Kliniker entscheiden. Dasselbe gilt wohl 
auch von der von STOHR2 empfohlenen Adulsionspaste, die aus je 26% 
Zinkoxyd und Talcum und 48 Teilen 2,5proz. Adulsionslosung besteht. 
Auch hier liegt eine "salbenf6rmige" Schiittelmixtur vor, in der man 
durch Glycerinzusatz das Eintrocknen, eine meist unerwiinschte Eigen
schaft, verhindern konnte. 

Auch mit Wachsen und Walrat konnen Zinkpasten bereitet werden 
(LEE und DE KAy3). 

Mollositin. Nach "jahrelangen Versuchen" gelang es KLOVEKORN', 
dieses Zink61 in Tuben, das als Olkomponente Lebertran enthalt, her
zustellen. Es soIl u. a. auch kiihlend wirken. Metuvitsalbe (Chemosan, 
Wien), die schon mehrmals erwahnt wurde, besteht vorwiegend aus 
Zinkoxyd, Lithiumsalz, Wachs und Schweinefett und gegebenenfalls 
einem Lebertranzusatz (Metuvit cum 01. jecoris). Das Produkt wird 
mit UV.-Licht bestrahlt und erhalt so neuartige biologische Eigen
schaften, die sich in einer verstarkten Heilungstendenz der mit der Salbe 
behandelten Wunden u. dg1. auBern. RIED5 sowie WOLFRAM und RmDs 
haben die besondere Wirkung des bestrahlten Praparates sowohl bota
nisch als auch pharmakologisch nachgewiesen. Photochemisch gelingt 
der Nachweis etwa von Strahlen, die photographische Platten schwar
zen, nach unseren Versuchen weder bei 2- noch bei 4-, 6- oder 12stiin
diger Exposition. 

Beziiglich der Indikationen der Zinkpasten soIl nur auf einen Punkt 
verwiesen werden. Viele Chirurgen verwenden, wie MOR.A.NDELL7 aus
fiihrt, die Zinkpaste als Hautschutz, um gesunde Haut vor Schadigung 

1 MULZER: Dermat. Wschr. 1936, 20; 1937, 37. 
2 STOHR: Chirurg 12, 15 (1940). 
8 LEE U. DE KAy: J. amer. pharmaceut. Assoc. 21, 1022 (1932). 
4 KLOVEKORN: Dtsch. med. Wschr. 1939, 16. 
5 RIED: Wien. med. Wschr. 1937, 48. 
6 WOLFRAM u. RIED: Wien. klin. Wschr. 1937, 22, 52. 
7 MORANDELL: Munch. med. Wschr. 1925, 24, 955. 
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durch Sekrete oder Harn zu bewahren. Hierzu ist sie nicht optimal 
geeignet, da sie viel zu sprod ist. Sie ist aber ein gutes Beispiel fiir 
unsere Ansicht, daB die Pasten kein Wasser annehmen, denn wiirde sie 
Wasser aufnehmen, so ware sie als Deckpaste denkbar ungeeignet. Hier 
gelten die RegeIn, die unter dem Kapitel "Decksalben" auf S. 119 an
gefiihrt sind. Zinkoxyd ist in verschiedenen Sorten im Handel, pharma
zeutisch interessieren die Sammelbezeichnungen purum und crudum. 
Ersteres ist iiberall dort zu verwenden, wo nicht ausdriicklich crudum 
verordnet wird. 

Auch die Pasta Zinci salicylata, in der die Salicylsaure urspriinglich 
nur den Zweck hatte, Zersetzungserscheinungen (Ranzigwerden) in der 
Salbengrundlage zu verhindern, gehort zu den Zinkpasten, wenn ihre 
Wirkung auch nicht aus der der Zinkpaste und derjenigen der freien 
Salicylsaure zusammengesetzt· ist, sondern auf das Reaktionsprodukt 
Zinksalicylat, das auch'in reiner Form als Adstringens und Desinfiziens 
verwendet wird, zuriickzufiihren ist. Es war ja naheliegend und wurde 
von KUNZ KRAUSEl bewiesen, daB sich das ZnO und die Saure zum 
Salz umwandeIn. Dieses wird durch die gesunde Raut hindurch nicht 
resorbiert (GROTHE2). 

Es sel noch erwahnt, daB auBer dem Zinkoxyd auch das Zinksulfat 
therapeutisch verwendet wird. So enthalt die Lupohealsalbe der Firma 
Richter, Budapest, 10% Zinksulfat, 3% NaCI und Anasthesin in 
Vaselin-Lanolin. Sie wird von SClILAMMADINGER3 bei Lupus zur Xtzung 
messerriickendick auf Billroth-Batist aufgetragen und wirkt nach 
48stiindiger Behandlung. 

Eine O,25proz. Zinksulfatsalbe mit Vaselin wird in der Augenh~il
kunde angewandt. 

Bemerkt sei noch, daB an Stelle von Zinkoxyd in der Kosmetik des 
In- und Auslandes das Zinkstearat und andere fettsaure Zinksalze 
Eingang gefunden haben. In der Pharmazie und Therapie sind die 
Praparate, die physikalisch vor dem leicht klumpenden Zinkoxyd Vor
teile zeigen, in Ausnahmefallen als juckstillende Medikamente, z. B. 
von RERXHEIMER 5:95 in Vaselin-Lanolin, empfohlen worden. 

Die 5proz. Zinkstearatsalbe mit Vaselingrundlage wird auch als 
Brandsalbe verwendet. Wir haben in zahlreichen klinischen Fallen von 
Pruritus sowie zur Nachbehandlung von Ekzemen und Allergosen in 
nicht mehr entziindlichem Stadium, bei der sog. Neurodermitis flexu
rarum, 5proz. Zinkstearatsalbe mit Adeps- und Vaselingrundlage auch 
simultan verwendet. Fast immer wurde die juckstillende Zinkstearat
komponente, der in besonderen Fallen auch Percain. basic. zugegeben 
wurde, als sehr angenehm empfunden. Salben mit Adepsgrundlage 
waren bei Kranken mit sproder, trockener Haut bevorzugt, weil sich 
die Triglyceride leichter in die Raut einreiben lassen. 1m allgemeinen 
wurde jedoch ein wesentlicher Unterschied der Salbengrundlagen sub
jektiv und objektiv in diesen Fallen nicht festgestellt. 

1 KUNZ KRAUSE: Arch. Pharmaz. 1924, 2, 115. 
2 GROTHE: Diss. Miinchen 1937. 
3 SCHLAMMADINIJER: Wien. klin. Wschr. 1930, 17. 
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Vergiftungen durch Zinksalben, Pasten und Leime sind nicht zu be
fiirchten, da keine Resorption loslicher Zinksalze zu erwarten ist. FUr 
Zinkleime ist dies schon von G. P. UNNA1 hervorgehoben worden. 

Als Streupulver und eingel:l-tmet ist Zinkstearat nicht ungefahrlich. 
Als ersteres hat es nach einer Umfrage des J. amer. med. Assoc. 1925, 84 
damals 28 Todesfalle verursacht. 

Galmei besteht aus Zinkcarbonat und Silicat und ist der Wirkstoff 
der in der Volksmedizin bei Ulcus cruris verwendeten Galmeisalbe. 
Zinkacetat dient in 1-5proz. Salben als Adstringens und Bleichmittel 
bei Sommersprossen. 

Zincum jodatum wird 5proz. bei Psoriasis verwendet. 
Zincum subgallicum-Salben stehen bei Ekzemen in Gebrauch. 
Zinksuperoxyd, mit Talcum gemischt in 5-lOproz. Salben auf 

Vaselinbasis, dient als mildes Adstringens und Desinfiziens. In tierischen 
Fetten wandelt es sich allmahlich in reizende Zink-Fettsaure-Salze um. 

FREEMAN2 hat auf Grund weiterer amerikanischer Arbeiten eine 
Paste aus 60% Zinkperoxyd und 40 Teilen Wasser zur Wundheilung 
herangezogen. Die damit hergestellten Verbande, die taglich zu erneuern 
sind, wirken durch den entstehenden Sauer stoff insbesondere bei jau
chigen Geschwiiren giinstig. Nach ROGLE3 geniigen 2-10proz. Salben 
in Vaselin oder Ole bzw. Gelatine. 

Zinkoxyd wird nur ausnahmsweise von der Raut nicht vertragen, 
die Substitution durch Titanoxyd kann in solchen Fallen giinstig sein. 
Von groBen WuIidflachen kann so viel Zink resorbiert werden, daB es zu 
Vergiftungen kommt (LEWIN'). Die intakte Raut laBt kein Zink durch5. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daB die wasserloslichen 
Zinksalze in Salben vorwiegend als Atzmittel, die schwer- bis unloslichen 
als juckstillende milde Adstringenzien und Pastenbestandteile verwendet 
werden. Die Zinkpaste ist nicht poros wie ein Loschblatt, sondern 
wirkt klappenventilartig. Die Zinkpaste mit nicht zu nieder schmelzen
dem Fett und mit Starke statt Talcum ist dem Arzneibuchpraparat 
vorzuziehen. Das Zinkoxyd wirkt vor allem physikalisch durch Kon
sistenzanderung, die chemische Wirkung tritt dagegen zuriick, auch die 
desinfizierende Wirkung des Oxydes, die RAXBAUM6 beobachtet hat, 
diirfte in Salben- und Pastenform nur sehr gering sein, da das Medi
kament allseits von der Salbe umschlossen ist. PRoUND und STIRKLAND 
konnten sogar feststellen, daB Zinkpaste keinerlei desinfizierende Wir
kung besitzt7• 

Schwefelsalben. 
Der wasserunlosliche, in Schweinefett zu 0,92%, in Olivenol zu 

0,58% losliche (MoNcoRPs8) Schwefel ist auf Grund seiner kerato-

1 UNNA, G. P.: Mschr. f. prakt. Dermat. 1888, 651. 
2 FREEMAN: J. amer. med. Assoo. 116, 3, 181 (1940). 
3 HOGLE: Lanoet 1942, 3. 
4 LEWIN: Die Nebenwirkungen der Arzneimittel, S.173. 
• GROTHE: Diss. Miinohen 1937. 6 lIAxBAUM: Brit. J. Dermat. 1928, 12. 
7 PROUND u. STmKLAND: J. amer. pharmaoeut. Assoc. 26, 730 (1937). 
8 MONCORPs: Arch. f. exper. Path. 141, 67. 
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lytischen, keratoplastischen, quellungsfOrdernden, juckstillenden und 
antiparasitaren sowie seiner internen Stoffwechselwirkung eines der 
wichtigsten Reilmittel der Dermatologie, ein hauiiger Bestandteil fer
tiger Spezialpraparate, vieler Pasten, ~alben und Schiittelmixturen. 
Dns interessieren die Salben und Pasten, in die gereinigter, gefallter, 
sublimierter oder kolloidaler Schwefel eingearbeitet wird. Seine Re
sorption und Wiederabscheidung durch die gesunde Raut kann auf 
verschiedenen Wegen nachgewiesen werden. MONCORPS hat im Tier
versuch Wismutsalze subcutan eingelagert und ihre Schwarzung als Test 
herangezogen. BIER! schlagt VOl', eine konstant gewogene Silberplatte 
von 200 qcm 10 Tage lang auf del' Brust zu tragen. Ihre Gewichts
zunahme und Schwarzung ist ein MaBstab fiir die R 2S-Ausscheidl.mg. 
Er fand auf diese Weise, daB bei Kranken ganz andere Bedingungen 
als bei Gesunden vorhanden sind. So hat ein Patient bei mengenmaBig 
gleicher Schwefeldarreichung per os bei Seborrhoe 600 mal soviel Schwe
fel ausgeschieden als Gesunde, ja 600mal soviel als er selbst 2 Jahre 
sp~ter nach Abheilung und Wiederherstellung des S-Stoffwechselgleich
gewichts. 
, Man kann aber auch 3 Minuten lang durch einen Apparat atmen, 

in dem R 2S durch Salpetersaure (1: 1000) aufgenommen wird. Nach 
Eindampfen mit Wasser ist das Sulfat ausfallbar. 

All diese Methoden sind bei Beriicksichtigung del' Fehlerquellen 
brauchbar, sie zeigen, daB bei sonst gleichen Bedingungen fiir die Wir
kungsintensitat des Schwefels auf del' Raut die Feiriheit seiner Ver
teilung in del' Salbe maBgebend ist. In den Polysulfiden eingelagerter 
odeI' sonst geloster Schwefel stellt die feinste Verteilung dar. Viel grober 
ist del' kolloidale Schwefel, dann folgt die Schwefelmilch und endlich 
die Schwefelbliite. Die schnellste Resorption wird man also, wie BUCH
HOLD schon betont, mit ge16stem Schwefel del' feinst verteilten Form 
erzielen2• Dies erklart die gute Wirkung del' Thermalbader, iiber deren 
Wirkung u. a. im Boll. Sez. region. Soc. ital. Dermat. 5, 284 (1932) ein
gehend berichtet worden ist. Zur Wirkungsweise und dem Mechanismus 
del' Schwefelresorption haben MONCORPS, REUBNER, BURGI und andere 
Autoren, die von PERUTZ zitiert und besprochen wurden, Stellung ge
nommen. Dns interessiert hier die Wirkungsintensitat aus Salben, sie 
hangt vom vorliegenden Ionenzustand ab3• So kommt die quellungs
fordernde Wirkung des Sulfhydrations im wesentlichen bei alkalischer 
Reaktion zur Geltung. Wir werden dies daher bei del' Einstellung des PH 
del' Salbe beriicksichtigen miissen. 

Dm auf die rezepturmaBig herstellbaren Salben und Past en zuriick
zukommen, interessiert VOl' aHem eine Arbeit von BRANDRUp4, die 
zeigt, daB sich del' Schwefel im Adeps suill. und im Oleum olivo mole
kular lOst, im Paraffin und Vaselin zum Teil molekular, im Adeps ]anae 
wenig kolloid. Auch SCHUBERT5 rat von Vaselin-Schwefel-Salben ab, 

1 BIER: Munch. med. Wschr. 1930, 38. 
2 BUCHHOLD: Dermat. Wschr. 1929, 43. 
3 MILBRADT: Munch. med. Wschr. 1937, 38, 1492. 
4 BRANDRUP: Dtsch. Apoth.-Ztg 1933, 993. 5 SCHUBERT: Hippokrates 1941,30. 
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er empfiehlt wasserhaltige Salben, da Wasser zur Reaktion notig sei, 
Eucerin oder Lanolin + 10% pracip. Schwefel. Unter Beriicksichtigung 
dieser Ergebnisse und der Eigenschaften der Salbengrundlagen ist die 
Arbeit von MONcoRPs eine Bestatigung des oben Gesagten. Nach· 
MONCORPS wurde namlich der Schwefel percutan aus. Pasta Zinci am 
wenigsten resorbiert, dann in steigender Reihenfolge aus einer Ol-in
Wasser-, aus einer Wasser-in-Ol-Emulsion, dann aus Vaselinum flav., 
Adeps benz. Der Schwefelgehalt des Blutserums stieg naturgemaB am 
starksten bei Adeps benz. als Salbengrundlage an, dann kam Vaselinum 
flav., dann die iibrigen Medien in umgekehrter Reihenfolge. 

Man wird also theoretisch mit einer Schwefelsalbe auf Fettgrundlage 
mehr Fernwirkung erreichen als mit einer Emulsion gleicher Schwefel
konzentration, denn wir werden bei der Verarbeitung von Salben die 
Form wahlen, die eine molekulare Losung erwarten liiBt, also eben 
Fette und Ole, die als Losungsmittel des Schwefels auch zur Injektions
behandlung am empfehlenswertesten1 sind. Rein empirisch ist dies ja 
langst festgestellt, und die Krii,tzensalbe des DAB 6 enthalt als Grund
masse Schweinefett mit einem Zusatz von Teer und Kaliseife. Der Seifen
zusatz solI einerseits das Abwaschen erleichtern, andrerseits alkalisieren, 
da im alkalis chen Milieu starkere Schwefelwirkung erwartet wird. 

Es war von Interesse, zu priifen, ob Schwefelsalben in der Lage 
sind, im Modellversuch Schwefelwasserstoff zu bilden. Zu diesem Zweck 
wurden 5:-30proz. Schwefelsalben hergestellt. Die Grundlage der 1. be
stand lediglich aus Vaselin, die der 2. aus Lanolin, die der 3. aus syn
thetischen Glyceriden, die der 4. aus Cetiol und die der 5. aus Lanette
wachssalben. Die 5 Salben wurden mebrere Tage lang in luftdicht ab
geschlossenen Raumen bei 30° verwahrt; iiber ihnen bing ein mit 5proz. 
Bleiacetatlosung getriinktes Filterpapier. Eine eventuelle Scbwarzung 
desselben hiitte auf Schwefelwasserstoffabspaltung schlieBen lassen. Das 
Papier blieb erwartungsgemiiB weiB. 1m AnschluB an diese Versucbe 
wurde den 5 Salben 1 % Kaliumcarbonat und 5 % EiweiB in Form 
von Milei G zugefiigt. Nun blieben die Papiere iiber den erst en 4 Salben 
weiB, das iiber der 5. Salbe hingegen fiirbte sich innerhalb von 24 Stun
den schwarz.. Bei der Wiederbolung des letzten Versuches, in der jedoch 
der Salbe 0,1 % Nipasol zugefiigt worden war, blieb das Papier farblos. 

Zweck des Versuches war, zu sehen, ob der Schwefel im neutralen 
oder alkalis chen Milieu in der Lage ist, in Gegenwart von EiweiB zu 
Schwefelwasserstoff reduziert zu werden. Tatsiichlich gelingt dies nur in 
desinfektionsmittelfreien Ol-Wasser-Emulsionen. Man wird dies bei der 
Beurteilung von Salben und bei der Kombination derselben beriick
sichtigen miissen, wobei dahingestellt sei, ob die Schwefelwasserstoff
bildung, die anscheinend durch Vermittlung von Bakterien vor sich· 
gebt, erwiinscht oder unerwiinscht ist. 

An Schwefelpriiparaten steht uns eine groBe Auswahl zur Verfiigung. 
Wir nehmen zur Salbenverarbeitung, falls wir Resorption anstreben, die 
feinste Schwefelform, also gefiillten Schwefel, denn sie lOst sich am 

1 Chern. Weekblad 1928, 310. 
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ehesten noch weiter molekular, der Wert des kolloidalen Schwefels als 
lokales Therapeuticum ist unumstritten, als fernwirksames Mittel aber 
durch die Ansicht HA.HNsl, der berichtet, daB Kolloide nicht in der 
Lage sind, zu diffundieren und dadurch tiefere Schichten zu erreichen, 
in Frage gestellt. Lokal kann man an Stelle des gelosten oder fein ver
teilten Schwefels auch chemisch gebundenen, verwenden. So benchtet 
TmEME in einer Patentanmeldungl daB sog. Edeleanu-Extrakte, das 
sind mit schwefeliger Saure gewonnene Ausziige aus Mineralolen, denen 
10% Schwefel unter Erwarmen zugefiig1; wird, in Salben in der Lage 
seien, Acne in 12 Stunden zum Verschwinden zu bringen. Das Praparat 
enthaIt im Gegensatz zu den Seefelder Schieferolen, die in anderen Ab
schnitten (siehe S. 208) besprochen werden, keine Su1£ogruppe mit 
Kern, sondern einfache Additionsprodukte. Schwefel kann mit Teer, 
Resorcin und anderen Medikamenten kombiniert werden, nicht aber 
mit Schwermetallsalzen und Oxydationsmitteln. 

Ob die Thermalwasserkonzentrate, die ROTBMANN2 empfiehlt, ge
niigende Konzentrationen ergeben und ob sie in Emulsionsform, in die 
sie verarbeitet werden miissen, noch geniigend wirksam sind, muB wohl 
erst der Versuch ergeben. Thiosu1£at scheidet in Gegenwart von Sauren 
Schwefel ab (WENDT3); man bedient sich dieser Eigenschaft in Salben, 
um nascierenden Schwefel zur Wirkung zu bringen (Su1£. Hydril-Salbe 
Lawes). Durch Erhitzen von Wollfett und Schwefel erhaIt man ein 
Additionsprodukt, Thilanin, aus Leinol und Schwefel ein anderes Pro
dukt; beide konnen zur Schwefeltherapie in Salben herangezogen werden. 

An Praparaten der Industrie sind zu nennen: 
Aulinogen (Bohringer-Waldhof). Bisathylxanthogenat (mit 52% 

Schwefel) wird bei Acne empfohlen, und zwar 6% in Vaselin. 5proz. 
Dixanthogenvaselin empfiehlt HAXTHA.USEN' bei Scabies, wo es ohne 
vorbereitendes Bad gebraucht werden kann. 

Blancosulf (C. Blank) ist ebenfalls ein Polysulfid, also eine echte 
Losung. 

Cathaminsalbe (Riedel) enthiilt 5% kolloiden Schwefel und 10% 
Zinkoxyd in "neutraler Salbengrundlage". 5 

Detoxin (Wiilfing) stellt ein schwefelreiches EiweiBderivat dar, das 
durch Hydrolyse keratinhaltiger tierischer Decksubstanzen gewonnen 
und auch in Salbenform bei Ekzemen, Dermatosen, Ulcus cruris und 
zur Wundbehandlung verwendet wird. 

Die Heil- und Wundsalbe Dr. WOLFFS ist eine Zink-Starke-Paste mit 
Glycerin-Lanolin als Salbengrundlage, Schwefel und rotem Quecksilber-
oxyd. , 

Septiolan, ein danisches Produkt (Salbe und Puder), enthiilt Diben
zoyldisu1£id, das auf der Haut Schwefel abspaltet (BoNNEVIN6). 

1 HAHN: Zbl. Hautkrkh. 21 (1926). 
2 ROTHMANN: Parfumeur 1937, 15, 270. 
3 WENDT: Fortschr. Ther. 1938, 14. 
4 HAxTHAUSEN: Ugeskr. Laeg. (dan.) 18.9.1941. 
6 WERR: Med. Klin. 1937, 7. 
6 BONNEVIN: Acta dermato-vener. (Stockh.) 23, 185 (1942). 
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lilitigal (Bayer), Dimethyldiphenylendisulfid, ist eine Fliissigkeit 
zum Einreiben, eine echte Schwefellosung. Es kann auch in Salben an
gewendet werden. GRONQUlSTl empfiehlt 6 Teile Mitigal, 1 Teil Salicyl
saure, 23 Teile Eucerin anhydric. (Acne rosacea). Weitere Verordnungen 
mit Zinkoxyd, Mitigal und Eucerin sowie mit diesen Bestandteilen und 
Talcum werden ebenfalls angegeben. . 

Sulfidal (Heyden) wird 2-lOproz. in Salben verwendet und iat 
kolloidaler Schwefel. Ein ahnliches Praparat ist auch das Schwefel
diasporal (Klopfer). 

Die Sulfide des Bariums, Strontiums und Calciums sind die Grund
korper der Depilatorien, die das Haar zu einer leicht abwaschbaren 
Masse verwandeln. 

Aua unseren klinischen Simultanversuchen sei hervorgehoben, daB 
wir im allgemeinen bei Verwendung des viel gebrauchlichen, frisch 
bereiteten Sulf.-Pracipitats in Pasta Zinci oxyd. molle oder durum sowie 
in Adeps- und Vaselingrundlagen bei den meisten symmetriach lokali
sierten Mykosen und Pyodermien lokal keinen wesentlichen U nterachied 
beobachteten. Es zeigte sich aber bei Behandlung der kind lichen pYoder
mien, daB auf einen ausreichend hohen Schmelzpunkt der Salbengrund
lage besonderer Wert zu legenist. Die Grundlagen mit niederem Schmelz
punkt um 350 C erwiesen sich in der Wirkung deshalb als schlechter, 
weil sie leichter von der Haut durch kleine Bewegungen des Verbandes 
abgewischt werden konnen oder durch Dochtwirkung in den Verband 
aufgesaugt werden. Auch bei Schalkuren, die iiber Nacht z. B. auf dem 
Gesicht bei Acne angewendet werden, ist ein moglichst hoher Schmelz
punkt (etwa 450 C) zu wahlen (z. B. bei Pasta Zinci oxyd. durum), 
damit die Salbengrundlage auch ohne Verband haftet. 

Besonders erwahnenswert erscheint die Simultanbehandlung einiger 
symmetrisch lokalisierter FaIle, die zur Gruppe des Erythema exsuda
tivum multiforme zu rechnen sind. Es handelte sich in einem FaIle 
um ein nach.einer AnghIa follicularis hamatogen entstandenes Mikrobid 
in Form von symmetrisch lokalisierten Pustelschiiben, die palmar und 
plantar angeordnet waren. Hier wurde nun zum Studium der Diffusion 
des Schwefels auf der einen Hand eine 2- bzw. 5proz. Schwefel-Vaselin
Salbe, auf der anderen Seite die gleichprozentigen Adeps synth.-Salben 
angewendet (s. Abb.20). Dabei zeigte sich eine deutlich schnellere 
Desepithelisierung der Pusteln auf der Adepsseite, die wohl durch 
schnellere Diffusion des Schwefels in den Pustelraum hinein zu erklaren 
ist. Der ganze Heilungsvorgang verlief auf der Seite der Adepsgrund
lage um einige Tage schneller. 

Bei einem zweiten ahnlich gelagerten Fall eines Erythema exsudati
vum multiforme, das neben den Pradilektionsstellen ebenfalls palmar 
und plantar lokalisiert war, sahen wir bei der gleichen Simultanbehand
lung wieder auf der Adepsseite deutlich Hamorrhagien in den Pusteln 
und kleinen Vesikeln entstehen, die auf der Vaselinseite einige Tage 
spater nicht in demselben AusmaBe, nur angedeutet, erschienen. Auch 

1 GRONQUTST: Sv. Lakartidn. 1926, 12. 

V. Czetsch-Lindenwald und Schmidt·La Baume, Salben I, 2. Auf!. 16 
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hier muB eine schnelle Diffusion des Schwefels aus der Fettgrundlage 
registriert werden, wobei man das Auftreten der Hamorrhagien wahr
scheinlich mit der Schwefeldiffusion und der Bildung von Sulfohamo
globin in Zusammenhang bringen kann. 

Die Frischbereitung aller Schwefelsalben ist notig, da der Schwefel 
in den Grundlagen durch OSTW.A.LDSche Alterung, das sind Rekristalli
sationsvorgange, aus der feinen Verteilung sich zu immer groBeren, 
mechanisch reizenden und therapeutisch unwirksamen Aggregaten und 
Einzelkristallen zusammenschlieBt (R. MULLERl ). Erwarmen der Salbe 
bei der Herstellung leistet der schnellen Rekristallisation Vorschub. 

Abb.20. Erythema exsudat . multilorme mit 5proz. SchwefeIsalben behandelt; die Iinke Hand 
mit Adeps synth.; die techte mit Vaselin ala Salbengrundlage. 

Bei kleineren Kindern kann der resorbierte Schwefel zu schweren 
Vergiftungen fiihren. BASCH2 beschreibt sogar Todesfalle nach Kratze
behandlung bei Sauglingen, SO daB auch bei Schwefelsalben eine gewisse 
Vorsicht am Platze ist, sofern nicht auch die Warmestauung durch 
Vaselin mit die Ursache fUr die Zwischenfalle war. Der intensive Geruch 
nach Schwefelwasserstoff macht es in den Kliniken notig, Kuren mit 
Schwefelsalben in besonderen Abteilungen vorzunehmen (FURST). 

Schwefel hat in Salben lokale und Fernwirkung, die erst ere wird 
durch kolloide und echte Losungen erreicht, die letztere durch echte 
Losungen, also durch Verarbeitungen in Olen und Fetten. Aus Emul
sionen beider Typen, insbesondere aus Ol-in-Wasser-Emulsionen, ist 
nur geringere Wirkung, insbesondere Fernwirkung, zu erwarten. Noch 
ungiinstigere Resorption des Schwefels ist aus der Pasta Zinci zu er-

1 MULLER, R.: Heyden-Jahrbuch 1940. 
2 BASCH: Mschr. Kinderheilk. 1926, 32, Bowie Arch. f. exper. Pat h. 1926, 

111, 156. 
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warten. SolI damit optimale Fernwirkung erreicht werden, so wird der 
Trockensubstanzgehalt herabgesetzt und statt des Vaselins ein Fett 
verwendet. Bei ausschlieBlicher Beachtung der lokalen Wirkung -ver
wischen sich die Unterschiede der Fett- und Vaselinsalben in den meisten 
Fallen. 

Zucker- und Honigsalben, Harnstoffsalben. 

Der Gebrauch des Honigs in Wundsalben war schon den alten 
Agyptern bekannt. Seine Verwendung als auBerlich anzuwendendes 
Medikament bei chirurgischen und dermatologischen Salbenindikationim 
wurde von ZAISS 1 in Erinnerung gebracht. Er betont in dieser Arbeit, 
daB der gereinigte Honig der Arzneibiicher ein nach allen Regeln der 
Kunst um seine biologischen Werte gebrachter Stoff sei und propagiert 
daher das Naturprodukt, das Invertzucker und nicht, wie LANGE
SUNDERMANN meint, Lactose als Hauptbestandteil enthalt. 

Auf dieser neuen ZAIssschen Arbeit, die ihrerseits in den Publika
tionen SCHOENMAKERS 1883, der Honig und Larchenpech in Amerika 
verwandte, Vorganger hatte, beruht wahrscheinlieh das Interesse an 
den Zucker- bzw. Honigsalben, die, auf Verletzungen gestrichen, dort 
zunachst ein steiles osmotisches GefiilIe von Gewebe zur Salbe ver
ursachen. Dadureh wird ein lebhafter Fliissigkeitsstrom aus der Wunde 
und damit eine Aussehwemmung von Verunreinigungen erreicht. Naeh 
VOGT2 sehlieBt sieh an diesen Vorgang noch eine zweiteEtappe an, 
in der z. B. die Dextrose der Dextromonsalbe in das Gewebe eindringt 
und den Zellen Aufbaustoffe zufiibrt, so daB Infektionen leichter iiber
wunden werden. Bei geschadigter Haut ist dies moglieh, nicht aber bei 
intakter Haut, deren Undurehdringliehkeit fUr Zuckerarten WINTER
NITZ und NAUMANN3 bewiesen haben. Auch Milchzucker wird nicht 
resorbiert (BAUKE 4). 

Jedenfalls ist die Gewebsernahrung durch Zuekersalben noeh voll
kommen unbewiesen, und derartige Behauptungen fiibrennur zu Gegen
reaktionen, zur Ablehnung und Skepsis. SCHNEIDER5 und andere nam
hafte Chirurgen bezeiehnen dahet die Honigsalben als "mystisch". 
SUSSENGUT6 hingegen auBert sich positiv. Er meint, daB auBer dem 
Zucker die "aufgeschlossenen" Pollen mit ihrem EiweiB, organische 
Sauren und Xanthophyll, das seinerseits den Chlorophyllsalben die 
Wirksamkeit verleiht, wert voIle Bestandteile seien. Hierzu kommt viel
leicht das Reduktionsvermogen, das sich im Sil1l1e einer keratoplastischen 
Wirkung auBern konnte. 

Uns interessieren die Fragen: 1st Zucker zweckmaBiger oder Honig~ 
1st die Wirkung rein osmotisch bedingt odeI' kommen noeh andere 

1 ZAISS: Munch. med. Wschr. 1934, Nr 49. 
2 VOGT: Med. Klin. 1938, Nr 28, 936. 
3 WINTERNITZ u. NAUMANN: Dtsch. m€d. Wschr. 1S29, 1828. 
4 BAUKE: Dtsch. med. Wschr. 1930, 44. 
5 SCHNEIDER: Med. Klin. 1941, 17, 18. 
6 SUSSENGUT: Sudd. Apoth.·Ztg 81, 547 (1941). 

16* 
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Komponenten in Frage, wie dies ZAISS beim Honig sieher annimmt ? 
Welche Salbengrundlage ist die beste? Exakte Versuche liegen nieht 
vor. Es steht jedoeh fest, daB Traubenzueker empfehlenswerter ist als 
der unter Umstanden reizende Rohrzueker, der osmotiseh sehwacher ist 
und im Gewebe nieht verbrannt werden kann1 . Man kann aber auch 
Milchzucker verwenden, und zwar 10-15proz. in Vaselin, Wollfett und 
etwas Wasser, wie GELLHAUS,2 empfiehlt. Die Hauptwirkung der Zucker
und Honigsalben kommt doeh wohl dem osmotischen Gefalle zu, durch 
das ja aueh hypertonische NaCI-L6sungen wirksam sind. Dies zeigt 
wohl auch die gute Wirkung der Zuckerbestreuung von ulcerosen Fla
chen, iiber die ASTWAZETUROFFs berichtet. 

Erwahnt sei in diesem Zusammenhang die Dextromonsalbe (Ma iz ena
Gesellschaft, Ham burg); Sie enthalt 20% Traubenzucker in einem 
Cholesterin-Paraffin-Gemisch das schmilzt und so den Zucker mit den 
zu behandelnden Stellen in Kontakt bringt (VOGT'). Dieses Praparat 
kann, um die sehmerzstillende Wirkung zu steigern, aueh mit 2 % 
Anasthesinzusatz versehen werden und empfiehlt sich dann besonders 
zur Behandlung wunder Brustwarzen (POERSCHKE5). 

Manchen Autoren geniigt die Honig- und Zuckerwirkung allein nicht. 
Sie suchen die Praparate noch durch Zusatz von Lebertran zu ver
starken und zu verbessern. Es sei hier an die Desitinhonigsalbe erinnert, 
die BUCHNER6 sowie BUCHHEISTER7 empfehlen. 

Als Salbengrundlage, sofern eine solche iiberhaupt notig ist und 
nicht der Honig oder die ZuckerlOsung schon selbst salbig sind, diirften 
Schleime oder Kohlenwasserstoffe, in Ol-in-Wasser-Emulsionsform zu
gemiseht, statt Fetten, die insbesondere von den im Honig vorhandenen 
Fermenten beeinfluBt werden konnten und die Losungen absperren, 
zweckmaBig sein. 

Die wundheilende Wirkung des Allantoin8, das durch Fliegenmaden 
produziert wird und neben der mechanischen Reinigung durch die fres
senden Maden AnlaB zur Behandlung mit diesen appetitlichen Tierchen 
gegeben hat, leitet zu den nach MULDAVIN und HOLTzMANN8 spezifisch, 
teils auch osmotisch aktiven und, wie JUNG9 meint, vielleicht aueh des
infizierenden, nach HOLDERlo lytisch auf nekrotische Partien wirkenden 
Carbamid-, Harnstoff- oder, wie REDENZll empfiehlt, Wohlerstoff-Salben 
iiber, da sich der Harnstoff aus Allantoin bildet, so daB er auch in 
Allantoinsalben der Trager der Heilung ist. 

Diese Salben sind als Wundsalben altbekannt, neu ist aber ihre zum 
Patent angemeldete Verwendung als Gewerbeschutzsalbe gegen Schaden 

1 Luy: Miinch. med. Wschr. 1937, Nr 39, 1533. 
2 GELLHAUS: Z. arztl. Fortbildg 29, 151 (1932). 
3 ASTWAZETUROFl!': Vestn. Venerol. i Dermatol. 8, 65 (1939). 
4 VOGT: Med. Klin. 1938, 28. 
5 POERSCHKE: Munch. med. Wschr .1940,33. 6 BUOHNER: Zbl. Chir .1935,44. 
7 BUOHHEISTER: Miinch. med. Wschr. 1935, Nr 40, 1614. 
8 MULDAVIN u. HOLTzMANN: Lancet 1938 I, 549. 
9 JUNG: Miinch. med. Wschr. 1940, 23. 

10 HOLDER: Chem. Abstr. 33, 19, 7884 (1939). 
11 REDENZ: Munch. med. Wschr. 1938, 29. 
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durch Aldehyde. Ais Grundlage kommt dafiir ein Schleim oder eine 
Wasser-in-Ol-Emulsion auf Wollfettbasis in Frage. Der Gehalt an Harn
stoff solI etwa 10 % betragen. 

Die 5- bzw. IOproz. Reoxylsalbe (Tosse), eine Carbamidsalbe, ent
halt zudem noch das bactericide Reoxyl, eine Rhodanverbindung, in 
ErdnuBol und W ollfett; sie wird von KRA WINKELl empfohlen. Auch 
NOLDEN2 lobt die Salbe. Nach ihm ist Reoxyl "eine Kupplung von 
Harnstoff an Rhodan". 

Die Herstellung von hoher konzentrierten Allantoinsalben machte 
bisher Schwierigkeiten, das Amer. P. 2124295 laBt eine konzentrierte 
Losung in Wasser, Glycerin und Triathanolamin zu geschmolzener 
Stearinsaure hinzufiigen. So entsteht eine 2-5proz. Salbe, die den 
Wirkstoff in feinst verteilter Form enthalt. 

VulnovaBogen (Pearson) enthalt laut Angabe 5% Harnstoff in 
Vasogen spissum. 

Man kann natiirlich auch eine Mischung von Harnstoff, Milchzucker 
und: Harnstoffsuperoxyd anwenden und damit gute Erfahrungen 
machen. Ein derartiges Wundpulver ist dann Provocin (Degewop), 
das LANGE-SUNDERMANN empfiehlt. 

Allanturan ist eine Thoraduransalbe mit 1 % Allantoin3• 

Die Europaer stellen Harnstoffsalben meist in Form von Wasser
in-Ol-Emulsionen oder waBrigen Losungen, die Amerikaner als Ol-in
Wasser-Verarbeitungen her. Es wird zweckmaBig sein, den letzteren zu 
folgen und als Endprodukt eine Ol-in-Wasser- oder tTaganthaltige Salbe 
herzustellen, denn das waBrige Milieu gewahrleistet die volle Entfaltung 
der osmotischen Krafte besser als das olige. 

Die Kytta-Praparate, Ausziige aus Symphytum officinale, dem Bein~ 
well, enthalten vorwiegend Schleim und Allantoin, daneben Spuren 
von zwei Alkaloiden und Cholin. Die Wirkung diirfte wohl auf das 
Allantoin im Schleim zuriickzufiihren sein, sofern man damit Wunden 
behandelt. 

Zucker-, Honig- und Harnstoffsalben wirken in der Wundbehand
lung teilweise spezifisch, vorwiegend osmotisch. Das osmotische Gefalle 
von der Wunde zur Salbe verursacht einen ausschwemmenden Fliissig
keitsstrom. 

DesinUzienzien in Salben. 
Die desinfizierenden Salben haben vorwiegend den Zweck, Wunden, 

Epidermophytien zu entkeimen oder gefahrdete Stellen zu schiitzen 
sowie desodorierend zu wirken. Man darf die Erwartungen allerdings 
nicht zu hoch schrauben (SCHNEIDER"'). Substanzen, die neben anderen 
Wirkungen auch desinfizieren, aber sonst besser in ein anderes Kapitel 
passen, sollen hier nur erwahnt und andernorts bearbeitet werden. 

1 KRAWINKEL: Miinch. med. Wschr. 1988, 29. 
2 NOLDEN: Ther. Gegenw. 1939, 465. 
3 Notiz in der SUdd. Apoth.-Ztg 1936, 68, 726. 
4 SCHNEIDER: Med. KIin. 1941, 17. 



246 Salben ala Medikamententrager. 

Zunachst miissen wir die Frage, ob die Salbengrundlagen an und 
fiir sich bactericid sind, verneinend b~ntworten. GORTZEN 1 hat so 
ziemlich aIle Ole und Salbengrundlagen durchgepriift Uild kam auch 
beim Lebertran zu dem Schlu13 , daB seine Wirkung nicht auf seine 
keimtotenden Eigenschaften zurUckzufiihren ist. Danach sind viele das 
Gegenteil behauptende Arbeiten umstritten, und auch der Lebertran ist, 
wie Ole und Fette und insbesondere Kohlenwasserstoffe, nicht selbst 
bactericid, sondern nur kein Nahrboden und sozusagen ein mecha
nisches Desinfiziens. Er umhiillt die Bakterien und spiilt sie ab oder 
entzieht sie ihrem Substrat. SABALITSOHKA 2 weist ebenfalls nach, daB 
frische Glyceride kaum bactericid wirken. Erst durch Autoxydation oder 
kiinstllche Sauerstoffeinlagerung erhalten die Ole /l-ntimikrobe Eigen
schaften. Zu diesen Ergebnissen kommt auch CONRADIN 3, der durch 
reine, synthetische Ol-Ricinol- und Leinolsaureester keine Desinfek
tionswirkung erzielen konnte. Desinfizienzien waren nur deren Oxy
dationsprodukte, die in den natiirlichen Fetten als Begleitstoffe auf
treten konnen. 

Neben den Publlkationen im auslandischen Schrifttum, z. B. den 
Arbeiten von PROUND und STIRKL.A.ND4, die sich eingehend mit dem 
Thema beschaftigen UIid z. B. feststellen, daB Schwefel, Galmei, Phenol, 
Borsaure und Zinkoxyd keine Desinfektionswirkung aus Salben nach 
der Agarplattenmethode zeigen, ist grundlegende Arbeit, durch die der 
Wert desinfizierender Salben bestatigt wurde, von SABALITSOHKA und 
Dli'RR:MANN5 geleistet worden. Sie priiften nach, inwieweit Fette und 
Ole die Wirksamkeit von Desinfizienzien beeinflussen. Zunachst ver
arqeiteten sie Phenol, m-Kresol, Chlorkresol, Resorcin, Sallcyl-, Ameisen
und Trichloressigsaure in ErdnuBol und lieBen iliese Mischungen, die 
etwa 2 % Wasser enthielten, auf Staphylococcus pyogenes aureus ein
wirken. Es stellte sich heraus, daB keines der angewandten Mittel seine 
Wirkung im 61 ganz verloren hatte; bei Phenol- und Salicylsaure war 
sie stark herabgesetzt; Ameisen- und Trichloressigsaure zeigten die 
gleiche bactericide Wirkung in Wasser und in 01; Resorcin war in 01 
sogar starker abtotend als in Wasser. PROUND, HARRIS und EDDEL
MAN6 verglichen die bactericide Wirkung von ZnO, Phenol, Borsaure 
und Pracipitatsalbe auf Fettgrundlage mit der einer Basis von Silicagel 
und Glycerin und konnten auf Staphylokokkenagar die tJberlegenheit 
der anorganischen Grundlage vor der organischen nachweisen. 

Interessante Modellversuche beschrieb BRYAN? Er hat die verschie
densten desinfizierenden Salben auf Agarplatten gepriift und an Hand 
der Breite der bakterienfreien Hofe um die Salbe auf die Desinfektions
wirkung geschlossen. Die Resultate sind zwar nur bedingt iibertrag
bar, da sie nicht an der Haut gewonnen wurden, geben aber doch einen 

1 GORTZEN: ZbI. Bakter. I Orig. 134, 169. 
2 SABALITSCHKA: Siidd. Apoth.-Ztg 79, 672 (1939). 
3 CONRADIN: Diss. Berlin 1939. 
4 PROUND u. STIRKLAND: J. amer. pharmaceut. Assoc. 26, 730 (1937). 
5 SABALITSCHKA u. DURRMANN: Pharmaz. Ztg 81, 335 (1936). 
6 PROUND, HARRIS u. EDDELMAN: J. amer. pharmaceut. Assoc. 1940, 372. 
7 BRYAN: J. amer. pharmaceut. Assoc. 26, 7 (1936). 
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interessanten Uberblick. Am besten schnitt Mercurochrom 12 % in 
Lanolin und Vaselin abo Es folgten die 5proz. gelbe Hg-Salbe, Jod
salbe, eine Silbersalbe. Phenolsalben mit Petrolatum waren schwacher 
wirksam. Phenol in Vaselin, ZnO, Chrysarobin, Borsaure, Acriflavin, 
Resorcin, Schwefel, Gentianaviolett, Jodoform, Ichthyol zeigten unter 
den oben beschriebenen Versuchsbedingungen iiberhaupt keine Wirkung. 

Andere Versuche mit Vaselin, das an und fiir sich schon einen fiir 
Mikroben unverwertbaren Nahrboden darstellt, so daB hineinfallende 
Keime keine Entwicklungsmoglichkeiten finden, zeigten, daB dieses 
Medium die bactericide Wirkung des Phenols iiberhaupt nicht storend 
beeinfluBt. 

Unveroffentlichte Versuche einer anderen Untersuchungsstelle mit 
phenolischen Desinfizienzien hatten ahnliche Ergebnisse. Ein Benzol
derivat in synthetischem Glyceridfett wirkt schlecht, in Vaselin dagegen 
gut. Osmaron (Bayer) war voll wirksam in Vaselin, synthetischem 
Vaselin und fettem 01. 

Weniger aufschluBreich ist die Publikation HODER~l, der Chloramin
salbe (Salbengrundlage nicht angegeben) mit Wasser im Verhaltnis 1 : 5 
anrieb, diese "Standardverreibung" weiter mit Wasser bis 1 : 500 ver
diinnte und an diesen "Salbenverdiinnungen" die Wirkung der Salbe 
zu studieren hoffte. Diese Verdiinnungen sind aber nicht brauchbal', 
und el' hat damit keine Pl'iifung del' Salbe auf Bactericidie vorgenom
men, sondel'll die des herausgelosten Chloramins getestet. An anderer 
Stelle diesel' Arbeit zeigt del' Verfasser in einem orientierenden Vor
versuch die Bedeutung del' desinfizierenden Salben. Drei mit Diphtherie
erregern an der Bauchhaut gleich infizierte Kaninchen wurden a) mit 
Chloraminsalbe, b) mit Vaselin, c) nicht behandelt. Das Tier a) iiber
lebte, die anderen dagegen starben. 

GERSHENFELD2 beobachtete, daB synthetische Wachse, Cholesterine, 
Schweinefett und als letztes Vaselin in del' oben gezeigten Reihenfolge 
abnehmend als Grundlagen fiir antiseptischl;) Salben geeignet seien. 

GmSON und Mitarbeiter3 betonen, daB Ol-Wasser-Emulsionen (wahr
scheinlich auf Grund ihrer Netzwirkung an Mikroorganismen) wirk
sameI' seien. Sie empfehlen als haltbare Salbe 0,5% Na-Laurylsulfonat, 
8% Cetylalkohol, 50% Wasser und 41,5% Vaselin, also ein Produkt, 
das einer fetten Lanettewachssalbe ahnlich ist. Zu ahnlichen Schliissen 
kamen 0. BRIEN und BONISTEEL4 bei ihren Versuchen mit Tricho
phyton interdigitale, zu deren Bekampfung die iiblichen Phenol-, 
Schwefel-, Jod- und Hg-Salben nicht ausreichten. 

Wie ist nun das verschiedenartige Verhalten del' einzelnen Des
infizienzien in den Salbengrundlagen zu erklaren? SAB.A.LITSCJIl(A zieht 
hierfur den verschiedenen Verteilungskoeffizienten Ol/Wasser heran. Je 
bessel' eine Substanz olloslich ist, um so schlechter lOst sie sich in Wasser, 
desto starker ist abel' ihre Anreicherung aus Wasser in dem Lipoidanteil 

1 HODER: Miinch. mod. Wschr. 1930, 40, 1724. 
2 GERSHENFELD: J. arneI'. pharrna,ceut. Assoc. Suppl. 112, 281 (1940). 
3 GIBSON, PARKER, ALNUS: J. arneI'. pharrnac. Assoc. 30, 196 (1941). 
4 BRIEN, 0., u. BONISTEEL: J. arneI'. pharrnaceut. Assoc. 30, 191 (1941). 
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del' Mikrobenzelle und damit ihre schadigende Wirkung auf die Bak
terien. Wird umgekehrt ein leicht ollosliches Desinfiziens in oliger 
Losung an Bakterien herangebracht, so ziehtes zum 01, und die Des
infektionskraft sinkt. Phenol ist leicht olloslich, mit Wasser abel' nur 
I: 15 mischbar. Daher fiel die Desinfektionskraft im oligen Medium abo 
Resorcin dagegen ist gerade umgekehrt in Wasser leicht lOslich, in 01 
nul' zu 7 %. Die Desinfektionswirkung wird daher in del' wasserfreien 
Salbe erboht. Die Beobachtungen wurden an Fetten angestellt (an Fett
saureglycerinestern). Vaselin jedoch, ein Kohlenwasserstoff, hemmt die 
bactericide Wirkung iiberhaupt nicht, doch muB darauf geachtet werden, 
daB sich das Desinfiziens lOst und verteilt und nicbt in konzentrierter 
Form ausgeschwitzt odeI' von del' Grundlage umschlossen wird. 

Die Rerabsetzung del' Desinfektionswirkung einiger Substanzen, wie 
z.B. mancher Benzoesaureester, in echten Fetten kann man nach einer 
Patentanmeldung von SABALITSCHKA. und BOHM verhindern, wenn man 
das Desinfiziens in einem wasserloslichen, abel' mit dem Kohlenwasser
stoff nicht mischbaren Losungsmittel (z. B. Alkohol) aufnimmt und 
diese Losung in die Grundlage hineinemulgiert. Man andert so die Phasen-
16slichkeit und gelangt zu ahnlichen Produkten wie die fiir manche 
Zwecke brauchbaren Alkoholsalben, die auf S. 64 beschrieben wurden. 

Die desinfizierenden Zusatze zu Salben haben, wie erwahnt, in del' 
Wundbehandlung und bei EpidermophytienBedeutung. Riel' sind Jodo
formsalben (bei geschadigter Raut Resorptionsgefahr!), Xeroform-, 
Dermatol-, Eucupin-, Yatren- und Chinosolsalben zu nennen, ferner 
eine Paraoxybenzoesauremethylester-Salbe in Ungt. Diachylon mit 
Paraffinol verdiinnt, die. von BANG! bei Trichophytien verwendet 
wurde. Auch die Silbermanganitsalbe ist zu nennen. Das wirksame 
Prinzip ist Ag20 zMnOz "Simanit". Die 1 proz. Salbe auf "indifferenter 
Grundlage" wird von LECHNIB2 empfohlen. 1m D.R.P. 692172 laBt 
sich die Katadyngesellschaft den Zusatz von oligodynamisch wirksamen 
Metallen odeI' Metallverbindungen schiitzen. Man schmilzt die Fette 
und bringt sie mit dem Wirkstoff in Beriihrung oder emulgiert "akti
viertes" Wasser mit Eucerin. Derartige Praparate seien zur Margarine
herstellung, abel' auch zu Salben infolge ihrer sterilisierenden Eigen
schaften gut geeignet. 

Phenol ist wasser- und noch bessel' olloslich und nimmt eine gewisse 
Sonderstellung ein, da es in Salben nicht allein als Desinfiziens, sondern 
vorwiegend als Antipruriginosum, bei Rhagaden und insbesondere gegen 
Frost beulen verordnet wird. Als Desinfiziens ist es in Fetten nur schwach 
wirksam, wohl abel' in Wasser, von dem es infolge seines Verteilungs
koeffizienten zum Lipoid del' Bakterien zieht. 

LASSAR empfiehlt: ROTHE verschreibt: 
Rp. Acid. carbo1. 0,5 Rp. Acid. carbolic. 1,0 

Vaselini Tct. Jodi 
Ungt. Plumbi aa 10,0 Acid. tannic. aa 2,0 
01. amygdalarum 5,0 Ungt. cerei 30,0 

-----
1 BANG: Dermat. Wschr. 1937, 34. 
a LEOHNIR: Munch. med. Wschr. 1934, 29, 1102. 
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KNOOl'l verordnet gegen Lippengletscherbrand 
Rp. Acid. carbolic. pur. 5,0 

Sulfur. praec. 7,5 
Pasta Zinci ad 60,0 
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Die 2proz. Carbolsalbe wird mit Schweineschmalz durch Zusammen
schmelzen der Bestandteile und Kaltriihren hergestelIt. Die lOproz. 
Salbe wird mit Ungt. paraffini bereitet. Lokale Schaden sind nach 
Phenolapplikation nicht seiten, insbesondere bei Oberempfindlichen. Da 
es resorbiert wird, kann die Anwendung zu groBer Mengen zu Ver
giftung fiihren, die sich in Nierenreizungen und St6rungen des Zentral
nervensystems auBern. 

Fiir Phenolsalben als Desinfizienzien ist also ein Fett als Grundlage 
ungeeignet. Schleimige Produkte oder Seifen diirften sich, sofern sie 
den Phenolzusatz vertragen, giinstiger verhalten. CLAR:K2 schlagt daher 
eine Mischung von Petrolatum, Seife, Glycerin und Athylalkohol als 
Phenoltrager vor. BURNSIDE und KUEVER3 verwerfen die USP-Grund
lage aus 5% Wachs und 93% Vaselin ebenfalIs, da sie auf Agarplatten 
keinen steriIen Hof erzeugt. Eine Salbe aus 0,25% Fettalkoholsulfonat 
(Gardinol), 6% Propylenglykol, 1,92% Wasser und 91,8% Vaselin wirke 
gut und werde durch Wachszusiitze verschlechtert. 

Nach HUSA und RADIN4 ist die beste Desinfektionswirkung von 
Rp. Phenoli 2,0 g 

Adeps Ian. 24,5 g 
Vaselini 3,5 g 

zu erwarten. Wasserzusatz wiirde nach den Autoren die Wirkung nicht 
wesentlich herabsetzen, wohl aber jede Anderung der Wollfettmenge. 
CLARK5 hat festgestellt, daB aIle Phenolsalben nur beschrankt halt bar 
sind, durch den Zusatz von Glycerin oder Natriumlaurylsulfonat wird 
der Wirkungsverlust vermieden. . 

Carvaseptpaste (Heyden) enthiilt 0,1 % Chlorcarvacrol in einer fett
freien Grundlage nach Art der Stearatcremes. Es handelt sich also um 
eine Salbe und nicht um eine Paste. 

Entozonsalbe. (Bayer) enthalt 1 % der wirksamen Substanz (Ento-
zon) in einer Salbe, die abwaschbar ist und aus 

Talcum, Zink. oxydat. aa 10,0 
Monostearinsaure-Glycerin-Ester 15,0 
Ad. Lanae anhydr. 6,0 
Glycerin 20,0 
Igepon A 5,0 
Wasser ad 100,0 

besteht. Sie wird in der Tierheilkunde verwendet. 
Formaldehyd solut. wird 8-,20- und 40proz. nach UNNA in Vaselin

Lanolin, nach anderen Autoren mit Seifenzusatz in derselben Grund
lage suspendiert gegen FuBschweiB in Salben verwendet. Seine Wirkung 

1 KNoop: Miinch. med. Wschr. 1931, 20. 
2 CLARK: Chem. Abstr. 33, 7496 (1939). 
3 BURNSIDE u. KUEVER: J. amer. pharmaceut. Assoc. 1940, 337. 
4 HUSA u. RADIN: J. amer. pharmaceut. Assoc. 1932. 
5 CLARK: Amer. J. pharm. Sci. support pub!. Health Ill, 228 (1939). 
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setzt sich aus der desinfizierenden und der gerbenden Komponente zu
sammen und kommt im alkalis chen Medium zur Geltung. 

Hidro-Milkuderm. enthalt Hexamethylentetramin. Dieses soll in 
saurem SchweiB Formaldehyd in "statu nascendi" abspalten und so 
depotartig wirken (BRUCK l ). 

Noviform-Salbe (Heyden) ist 5proz. und wird in der Augenheil
kunde verwendet. 

Rhodansalze sind manchen Salben als Desinfizienzien (Reoxyl Tosse) 
zugesetzt. Die Mucidannasensalbe (Kalichemie) enthalt solche Stoffe als 
schleimlosendes und bakterientotendes Medikament. Sie wird auch von 
SCHEIDMANN 2 empfohlen und solI als Wirkstoff das Calciumsalz des 
Hexamethylentetraminrhodanids enthalten. Ein weiteres Rhodan
praparat, dessen Zusammensetzung allerdings nicht angegeben wird, ist 
das Weidnerit-Gel, das mit und ohne Zusatze in der Veterinar- und 
Humanmedizin verwendet wird. 

Surfen wird 1 proz. in Salben zur antiseptischen Oberflachenbehand
lung von Wunden, Pyodermien und Mykosen gebraucht. 

Terenol (Homburg) ist eine Formaldehyd-Seifensalbe und wird 
ebenfalls bei Hyperhydrosis empfohlen (SEGALL3). 

Trypaflavin, Rivanol ferner die Quecksilber- und die anderen Metall
salze, die als Desinfizienzien in Verwendung stehen, werden oder wurden 
bereits unter besonderen Kapiteln besprochen. 

Tymol und Aristol (Dithymoldijodid) sind fettlOslich und werden 
lOproz. in desinfizierenden Salben verwendet. 

Xeroform und Dermatol werden 5-lOproz. in Salben eingearbeitet. 
Sauerstoffpraparate sind in der Kosmetik ziemlich verbreitet, um 

Sommersprossen und Ichtyosis zu behandeln, aber auch die Dermato
logie kennt sie als Desinfizienzien. UNN.A.4 empfiehlt, ohne auf die Halt
barkeit einzugehen, eine 20proz. Perhydrolsalbe auf Eucerinbasis, die 
als Zusatz KaliumchloratlOsung enthalt. Auch Persalze stehen in Ge
brauch. Sie sollen weder in wasserhaltige Salben, noch in Fette, sondern 
in Vaselin eingearbeitet werden. FONROBERT5 betont, daB die Ver
wendung waBriger Losungen des Wasserstoffsuperoxyds nicht zu halt
baren Salben fiihrt, auch nicht, wenn man bestes Vaselin als Grund
lage nimmt. Man muB ein festes Superoxyd, wie Zink- oder Harnstoff
superoxyd, verwenden, um eine zufriedenstellende, auf der Haut H 20 2 

abgebende Salbe herstellen zu Mnnen. Es scheint jedoch die Moglich
keit zu bestehen, das Superoxyd haltbar unterzubringen. KUNZMANN6 
hat eine solche lOproz. Salbe, Reteca-Paste, die vermutlich mit Nipagin 
konserviert ist, frisch und nach 3 Monaten untersucht und immer die 
gleiche Desinfektionswirkung gesehen. Da er die Zusammensetzung 
aber nicht angibt, mochten wir diese Eigenschaft der Paste nicht dem 

1 BRUCK: Munch. med. Wschr. 1932, 28. 
2 SCHEIDMANN: Med. Welt 1938, 49. 
3 SEGALL: Med. Welt 1928, 31. 
4 UNNA: Dermat. Wschr. 59, 895 (1914). 
5 FONROBERT: In TRUTTWIN: Handbuch der kosmetischen Chemie, Seite 322. 
6 KUNZMANN: Dermat. Wschr. 1934, 31, 1009. 
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Superoxyd, sondern dem Nipagin zuschreiben. Produkte, die sich zer
setzen und durch frei werdenden Sauerstoff den Deckel des GefaBes 
abheben, befriedigen auch dann nicht, wenn man, wie dies bereits vor
geschlagen wurde, den VerschluB festbindet. In frischem Zustand ist 
die HaOa-Salbe als Desinfektionsmittel recht wirksam, und ist erst in 
letzter Zeit von LAZARl empfohlen worden. Als Grundlage dient Kaliseife 
oder Eucerin. 

Benzylbenzoat ist nach mehreren, insbesondere franzosischen Autoren 
ein hervorragendes Kratzemittel, das in England z. B. schon zu einer 
Spezialitat verwertet wird, und auch bei uns vor der Einfiihrung steht 
PETGES2 empfiehlt es in einer Salbe, in der seine Wirkung durch Zu
satze noch verstarkt wird. 

Rp. BenzyIbenzoati 25,0 
Sulfur. subI. 100,0 
CresoIi 30,0 
Sapnis kalini 100,0 
Adipis Ian. 45,0 
Vaselini 300,0. 

Es seien noch Nipaginsalben angefiihrt, die das Desinfiziens als 
Terapeutikum in groBen Dosen enthalten und von BANy3 empfohlen 
werden. Das Rezept seiner Salbe gegen Trychopytien lautet: 

Rp. Nipagini 5,0 
01. Paraff. 20,0 
Ungt. DiachyIon. 75,0 

In vielen Fallen ist es notig, Desinfizienzien den' Salben. zuzufiigen, 
um ihre Haltbarkeit zu gewahrleisten. Denn z. B. Staphylokokkus 
aureus, Bacillus subtilis und Escherichia Coli gedeihen leicht in Cos
meticis und konnen Gelatine und Gummi verflussigen, so daB die 
Emulsion zerfallt (RUEMELE)4. SALOMON5 schlug nun vor, im Abfiill
raum illtraviolettlampen aufzustellen und so die Cremes und Salben 
wahrend der Verarbeitung zu sterilisieren. Da die "Oberwachung einer 
solchen Anlage aber groBe Erfahrungen voraussetzt und die Resultate 
doch wohl zweifelhaft sind, wird man beim Zusatz von Desinfizienzien 
bleiben. Die ii.lteste Methode besteht im Beifiigen von Benzoeharz. 

Fette, Lecithin und andere Stoffe, die sich bakteriell zersetzen, kann 
man ferner durch Fettabakterin oder einem Zusatz von Nipagin M, 
das schon in Konzentrationen von 0,1 % in Salbengrundlagen jede 
Schimmelbildung verhindert, konservieren. Nipagin beruht auf den Ar
beiten von SABALITSCHKA6. Bei Goldcremes und fettfreien Cremes ist 
ein Zusatz von 0,15% notig. Salicylsaure wird ebenfalls empfohlen, ist 
aber zugunsten der Benzoeester auf Grund ihrer bekannten dermatolo
gischen und internen Wirkungen abzulehnen, zumal sie als freie Saure 
auch verschiedene Emulsionen zerstort oder mit anderen Bestandteilen 
reagiert. 

1 LAZAR: zit. im ZbI. Hautkrkh. 1938, lO/ll, 500. 
2 PETGES: Bull. tray. soc. pharmaceut. Bordeaux 76, 78 (1938). - J. amer. 

pharmaceut. Assoc. 27, 526 (1938). 
8 BANY: Dermat. Wschr. 1937, 34. ' RUEMELE: Kolloid-Z. 91, 1 (1910). 
5 SALOMON: Amer. Parfumeur 38, 2, 41, 81 (1930). 
6 SABALITSCHKA: Pharmac. Ind. 9, 2 (1942). 
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Der dritte Verwendungszweck der Desinfizienzien in Salben hat nicht 
fiir den Dermatologen, wohl aber fiir den Tierarzt Bedeutung. Es handelt 
sich urn. die Herstellung der sog. Melkfette. Diese Praparate sind wsun
gen bzw. Verreibungen von Desinfizienzien, wie Salicylsaure, Borsaure, 
oder besser der wirksameren Praparate Nipagin oder 0,60/ 0 Osmaron 
(Bayer) in Vaselin. Melkfette sollen die Hand des Melkers geschmeidig 
erhalten und die tJbertragung infektiOser Eutererkrankungen, nament
lich des· gelben GaIts, durch den Melker verhindern. Ihr Wert wurde 
von SEELEMANN 1 eindeutig bewiesen. Osmaron, ein Salz hochmoleku
larer Fettamine, ist der verbreitetste Zusatz, der von verschiedenen 
Firmen in Melkfett ein~earbeitet wird. 

Kein Desinfiziens im engeren Sinne sondern ein Bekampfungsmittel 
von Lausen ist das Ungt. Sabadillae, eine 2-4proz. Sabadillsalbe in 
Benzoeschmalz oder Vaselin. Die Salbe wii'd oft mit 01. Citri parfiimiert, 
ein Vorgehen, das wir auf Grund der Untersuchungen MACHTS nicht 
mehr empfehlen konnen. 

Zusammen!assung. Der Zusatz von Desinfektionsmitteln zu Salben 
dient: 

1. Der Verhinderung von Infektionen in Wunden bzw. der Be
kampfung von Epidermophytien. 

2. Der Konservierung von Salben, insbesondere von Wasser-in·OI
Emulsionen. 

3. Als Schutz gegen Infektionsiibertragungen z. B. bei Melkfetten. 
Der Effekt des zugefiigten Arzneimittels richtet sich nach dem Ver

teilungskoeffizienten OljWasser des Praparates. Ein wasserlosliches Des· 
infiziens ist im allgemeinen wirksamer als ein gut ollosliches Produkt, 
das von der Olphase nur schwer an die Bakterienleiber herangebracht 
und abgegeben wird. Ol-in-Wasser-Emulsionen sind als Trager von 
wasserloslichen Desinfizienzien recht wirksam und konnen insbesondere 
auch fiir Schleimhaute empfohlen werden (s. Abschnitt iiber wasser· 
IOsliche Medikamente). 

SuHonamidsalben. 
Die Wichtigkeit der Sulfonamide rechtfertigt es, die damit bereiteten 

Salben etwas eingehender zu behandeln und in einem eigenen Abschnitt 
zu erfassen. BOSSE-BosSE-JXGER2 haben die bisherigen Erfahrungen mit 
derartigen Produkten zusammengestellt. Sie selbst empfehlen 5-lOproz. 
Sulfonamidsalben in wasserfreiem Eucerin, und auBerdem Losungen, 
die Prontosil in einem Alkohol-Aceton-Gemisch, sowie 5proz. Schiittel· 
mixturen mit Talcum und Glycerin enthalten. Ferner bringen sie ein 
Rezept, das Sulfonamid bzw. dessen Triathanolaminsalz in einer Paraffin
ol-Emulsion enthalt. AuBerdem liegen noch ziemlich umfangreiche andere 
Versuche'vor, doch haben sich nur wenige Autoren mit der Frage nach 
der zweckmaBigsten Salbengrundlage beschaftigt. Nach EYER und 

1 SEELEMANN: Dtseh. Tierarztebl.1936, 4.- Z.Fleisch- u. MiIchhyg. 1936, 14. 
2 BOSSE-BosSE-JAGER: Die ortliche Sulfonamidtherapie. Stuttgart 1943. 
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ROHRMANNl ist nach Bestreichen von Kaninchenohren mit oliger Pron
tosillosung eine therapeutische WirJmng festzustellen, so daB die Autoren 
diese oligen Praparate empfehlen zu konnen glauben. Nach einer Notiz 
im Landarzt kann man 5-lOproz. Protosil rubr.-Salben mit gutem 
Erfolg bei LymphgefaBentziindungen verwenden. Dariiber hinaus liegen 
Erfahrungen mit Ulironsalbe (Stada) und mit Albucidsalben vor. 
Letztere versagten nach SCHMIDT2 in Form von 10proz. Salben bei 
Meerschweinchentrichopytien, wo sie reizten, aber nicht heilten. RRADs 
hingegen berichtet von besonders guten Erfolgen gleich starker Albucid
salben in wasserfreiem Eucerin bei Verbrennungen. * 

Versuche mit bewuBt ausgewahlten verschiedenen Salbengrundlagen 
hat HAWKING' angestellt. Er infizierte kiinstliche Wunden und be
handelte sie mit Salben und Losungen. Alginat-Schleimsalben besserten 
die Mortalitat um 4%, Stearatcremes mit Sulfonamiden um 20%. War 
Lebertran zugegen, wurde die Besserung auf 50% erhoht, und Suspen
sionen in Kochsalzlosungen hatten 100proz. Erfolge. Die Resultate sind 
interessant, leider verwendete der Autor immer verschiedene Sulfon
amide, wodurch die Bewertung unmoglich wird. AuBerdem sind salcha 
Wundtaschen, die vernaht werden, kein Milieu, von dem auf die Wir
kung auf der Raut schlieBen kann, denn in diesen geschlossenen Raumen 
kann ein Schleim die Sulfonamid-Partikelchen nicht aufschlieBen, so 
daB eine hypertonische Losung da am besten wirken muB, denn sie ist 
osmotisch wirksam, verursacht einen Saftestrom, der einen Teil der 
Bakterien ausschwemmt, und bringt auBerdem intensivsten Kontakt 
Bakterium-Sulfonamid zu Wege. 

LOKATELLI und BOWDEN5 maBen die Wirksamkeit von Sulfonamid
salben an der GroBe des sterilen Rofes, den sie auf Agarkulturen bil
deten. Sie fanden bei ihrer Versuchsanordnung keine Wirkung. 

FUr uns waren also nach wie vor folgende Fragen zu klaren: 
1. Welche Salbengrundlage, bringt die Sulfonamidwirkung am 

besten zur Geltung 1 
2. Sind losliche oder unlosliche Sulfonamide in Salben einzuarbeiten 1 
3. Welche Konzentration ist vorzuziehen 1 
Um die erste Frage zu klaren, haben wir 4 Salben hergestellt. 
1. Eine Verreibung des Wirkstoffes in Vaselin, 
2. eine Suspension in der 61phase einer Lanolinsalbe, 
3. eine Aufschwemmung in der Wasserphase einer Lanettewachssalbe, 
4. eine Suspension bzw. Losung des Wirkstoffes in einer mit Bor

saure versetzten Glycerinsalbe. 
Die Salben, die zur Priifung der ersten Frage hergestellt wurden, 

waren alle 10proz. und enthielten als Wirkstoff Prontosil rubr. bzw. 
Eleudron. Sie wurden bei Pyodermien und Ektymathas angewendet. 

1 EYER u. ROHRMANN: Med. Welt 1931), 13, 458. 
2 SOHMIDT: Dtsch. m€d. Wschr. 1940, 8. 
a HRAD: Dtsch. med. Wschr. 1941, 42. ' HAWKING: Lancet 243 (1942). 
5 LOKATELLI U. BOWDEN: Brit. med. J. 1943 I. 
* Ein neues besonders leicht losliohes Sulfonamid enthalt die" Salhionsalbe" der 

Knoll AG., das p-Aminobenzolsulfonamidometbansulfonsaure Triathanolamin. 
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In den von uns beobachteten Fallen konnte kein Unterschied in 
del' Wirkung festgestellt werden. 

Nun war Punkt 2 zu klaren. 
Wir haben die 4 Salben, die bei Bearbeitung del' ersten Frage be

sprochen wurden, mit gleich starken Praparaten verglichen, die das 
Ammon- bzw. Triathanolaminsalz del' beiden Sulfonamide in waBrigen 
Losungen bzw. Suspensionen enthielten. Nach dem ,DB-P. 739448 del' 
Firma Schering war anzunehmen, daB die lOslichen Salze, insbesondere 
das Triathanolaminsalz, wirksamer sind als die unloslichen Substanzen. 
1m Gegensatz zu den Angaben des Patents .sahen wir keinen Unter
schied in del' Wirkung von loslichen und unloslichen Praparaten. Ja, 
bei del' Klarung des Punktes 3, bei dem wir 3- und 30proz. Salben an
wandten, konnten wir nicht einmal Unterschiede in del' Wirkung diesel' 
so stark verschiedenen Salben beobachten. Das Resultat, das zwar nicht 
an einem iiberragend groBen, abel' doch immerhin ausreichenden Material 
gewonnen wurde, zeigt, daB es anscheinend nicht so wichtig ist, in wel
cher Salbenform man Prontosil anwendet, als vielmehr nul', daB man 
es iiberhaupt verwendet. Man wird also die Wahl del' Salbengrundlage 
nicht yom Sulfonamid abhangig machen miissen, sondern kann die 
Grundlage den iibrigen Umweltbedingungen anpassen. In vielen Fallen 
wird man mit den Sulfonamidpudern mehr erreichen als mit Salben. 
In anderen wiederum wird man auf die alten Pracipitatsalben zuriick
greifen. 

AuBerordentlich interessant sind die Penicillinsalben mit 100 Oxford
Einheiten Wirkstoff pro Gramm Lanettewachs-Paraffinolgrundlage, die 
BODENHAM1 fiir wirksamer halt als Sulfonamidsalben (Verbrennungen 
und Wunden). Bei uns hat sich die Penicillintherapie nicht so einge
biirgert wie in den englisch sprechenden Landern, so daB wir iiber 
eigene Erfahrungen noch nicht berichten konnen und die Erfolge 
BODENHAMS nul' aI).hangsweise referieren. 

Lokalanaesthetica. 
Unter del' Anaesthicis sollen hier vorwiegend die Mittel besprochen 

werden, die ausschlieBlich der Schmerzherabsetzung dienen. Mittel wie 
Phenole, Schwefel, ferner juckstillende Substanzen, sollen nul' kurz er
wahnt werden. 

Bei del' Herstellung von schmerzstillenden Salben, deren wirksame 
Komponente Lokalanaesthetica sind, miissen je nach del' Indikation 
der Salbe verschiedene Gesichtspunkte beriicksichtigt werden. Eine 
Salbe, die krankes, der Epidermis beraubtes Gewebe schmerzlos machen 
solI, wird das inkorporierte Anaestheticum, also z. B. Novocain, in 
wasserloslicher Form als Salz enthalten, und die wirksame Substanz 
daraus leicht an das Gewebe abgeben. Wir werden zuerst Wasser-in-
61-Emulsionen versuchen, iiber deren Abgabefreudigkeit del' im folgen
den geschilderte Modellversuch Anhaltspunkte geben kann. Vier Salben 
wurden hergestellt: 

1 BODENHAlI-1: Lancet 1943 II, 24. 



Lokalanaesthetica. 

1. Novocain chlorhydrat 
Aqua dest. aa; 0,5 
Alkohol cetyl. 0,5 
Vaselin ad 10,0 

3. Novocain chIorhydrat 
Aqua dest. aa 0,5 
Adeps synth. ad 10,0 

2. Novocain chlorhydrat 4. Novocain chlorhydrat 0,5 
Aqua dest. aa 0,5 Alcohol cetyl. 1,0 
Adeps Lanae Adeps synth. 4,0 
Vaselin aa ad 10,0 Aqua d3st. 4,5 
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AIle 4 Wasser-in-Ol-Emulsionen wechseln mit dem Emulgator oder der 
Grundlage. Je 0,1 g der 4 Salben wurden zunachst in einem Vorversuch 
mit Wasser gepriift. Zu diesem Zweck wurden gleichgroBe Glastafelchen 
mit den Salben 1 mm dick bestrichen, in Becherglaschen mit 10 ccm 
Wasser bedeckt und 1 Stunde lang im Brutschrank behandelt. Dann 
wurden die 4 Digerierungsfliissigkeiten niit Salpetersaure angesauert 
und mit 2 Tropfen Silbernitrat versetzt. Bei Nr.4 war ein leichter 
Niederschlag, bei Nr. 1 und 3 leichte Opaleszens festzustellen, die 
Salbe Nr. 2 hatte iiberhaupt kein Novocain an das Wasser abgegeben. 
Es zeigte sich also, daB zwar ein Emulgatorzusatz die Abgabefreudig
keit einer Mischung beeinfluBt, daB aber doch die Salbengrundlage, 
die ihrerseits oft Emulgatoren enthalt, ebenso wichtig ist. Das Fett 
ist hier besser imstande, das wasserlosliche Anaestheticum abzu
geben als das Vaselin. Diese Tatsacbe wird durcb den Zusatz des einen 
oder anderen Emulgators zwar gemildert, aber nicht aufgeboben. 
Wenn wir noch die Beobachtungen von SCHUBERT (zitiert bei Lebertran
salben) in Erwagung zieben, daB Vaselin und Lanolin die Wundbeilung 
bemmen oder zumindest nicht fordern, so konnten wir annebmen, daB 
die Fette als Bestandteile oder Grundlagen fiir anastbesierende Wund
salben geeigneter sind. Parallele kliniscbe Versuche wurden allerdings 
nicht angestellt, da der Scbmerz in geeigneten Fallen variabler ist als 
die zu erwartende Anasthesie, so daB die Febler groBer geworden waren 
als die Unterschiede zwischen den Salben. 

Wie die angegebenen Rezepte zeigten, baben die 4 Salben Novocain
cblorhydrat entbalten. Die im Handel befindlichen Salben mit Lokal
anaestheticis entbalten die Wirkstoffe als Basen in alkalischen Grund
lagen. Die Verwendung der wasserunloslichen Basen an Stelle der los
lichen Salze solI lokale Schaden durcb zu hobe Konzentrationen ver
hindern, eine Art Depotwirkung erreichen und - da die Basen fett
lOslich sind - Wirkung durch die gesunde Haut gewabrleisten. Dies 
ist, wie man an sich selbst und aus der allerdings aucb gegenteilige An
sichten vertretenden Literatur nachweisen kann, bis zu einem gewissen 
Grad gelungen. So wird erwahnt 1, daB ein lipoidloslicbes engliscbes 
Anaestheticum in einer Salbe nach erfolgter Bestreicbung der Haut die 
Haare schmerzlos entfernen lasse. Der Panthesinbalsam (Sandoz), der 
5% der Base in einem pflanzlichen Fett enthalt, ist gegen Scbmerzen 
durch die gesunde Haut bindurch wirksam, und zwar nach GWON2 bei 
Rbeuma und Entziindungen, nach BERGMANN 3 bei Wespen- und Bienen-

3 Pharm. J. 135, 497 (1935). 
2 GIGON: Schweiz. med. Wschr. 1931 I, 206. 
3 BERGMANN: Miinch. med. Wschr. 1936, 29, 1172. 



256 Salben ala Medikamententrager. 

stichen, wo allerdings auch neutralisierende Stoffe und Choiesterinsalben 
(Selbstversuch) allein wirksam sind. 

Ourtacainsalbe (Curta), die 2% Pantocainbase enthaIt, wirkt nach 
WENDT1 zufriedenstelIend bei Juckreiz und Schmerzen verschiedener 
Genese. Ahnliches berichtet BRUCHROLZII von der Percainsalbe (Ciba). 

Die wasserloslichen Saize wirken also ohne Gleitschiene infoige ihrer 
WasserlBslichkeit entweder gar nicht durch die gesunde Raut hindurch 
(FENYEs3, BURGI') oder nur zu einem geringen Prozentsatz. 1m Gegen
satz hierzu sind die Basen fettioslich und kommen nach FREYSTADTL5 

u. a., wenn auch nicht quantitativ, zur Wirkung. Die Wirkung hiingt 
also wesentlich davon ab, ob die Salze der Anaesthetica oder die freien 
Basen verwendet werden., Dies zu zeigen, war der Zweck weiterer Ver
suche. Wir haben darin einen mit Petrolather oberflachlich entfetteten 
und einen naturbelassenen Unterarm in mehrmaligen Versuchen mit den 
4 Novocainchiorhydratsalben bestrichen und mit einer Raarpinzette 
aIle 5 Minuten an den Lanugohaaren gezogen, um eine evtl. vorhandene 
Anasthesie oder Schmerzherabsetzung nachweisen zu kBnnen. Es zeigte 
sich jedoch bei mehrmaligen Versuchen im Laufe von 2 Stunden nach 
keiner der. Salben irgendeine Verminderung der Schmerzen. 

Derselbe Versuch wurde am anderen Arm Bfters wiederholt, nach
dem die mit den Salben einzureibenden StelIen vorher angeritzt worden 
waren. 

Doch konnte auah hier keinerlei Schmerzherabsetzung beobachtet 
werden. Die durch die Scarifikation gerotete Raut brannte an allen 
StelIen gieich intensiv. Mithin kann gesagt werden, daB aus Novocain
chlorhydratsalben unter den geschilderten Bedingungen durch die in
takte und leicht scarifizierte entfettete und nicht entfettete Raut nicht 
geniigend Anaestheticum diffundiert, um innerhalb von 2 Stunden 
schmerz~tillend zu wirken. 

Die Versuche decken sich mit den Resultaten BihtGIs6, nach denen 
es unter den verschiedenen Bedingungen nicht gelingt, mit auf die 
Raut applizierten Lokalanaestheticis Anasthesie zu erzeugen; sie gehen 
auch mit den Arbeiten von BRuCHRoLz (1. c.), der mit Anasthesin Ver
sager erlebt hat, parallel. Da die mit Novocainchlorhydrat hergestellten 
Salben nicht imstande waren, durch die intakte Raut hindurch Anasthe
sie zu erzeugen, interessierte die Frage, ob Praparate, die i~ iiblicher 
Konzentration Basen enthalten, dazu in der Lage sind. Die oben
geschilderten Versuche an den Lanugohaaren des Unterarmes wurden 
daher mit den alkalischen Salben der Industrie, die oben beschrieben 
wurden, in derselben Reihenfoige wiederholt. Das Ergebnis war in 
samtlichen Fallen negativ. 

1 WENDT: Miinch. med. Wschr. 1937, 4, 141. 
2 BRuCHHoLZ: Miinch. med. Wschr. 1931, 22, 914. 
3 FENDS: Wien. med. Wschr. 1934, 18. 
4 BURGI: Vortrag auf dem Physiologentag Ziirich 1938, sowie Wien. klin. 

Wschr. 1936, 51. Die Durchlassigkeit der Raut fiir Arzneien und Gifte. Berlin: 
Springer 1942. 

6 FREYSTADTL: Borgyogy. Szemle 16. 1.1938 u. a. O. 
6 BURGI: Schweiz. med. Wschr. 1937, 20, 433. 
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Andererseits wurden bei einem auBerordentlich juckenden Arznei
mittelexanthem die letzteren 3 Salben gleichzeitig nebeneinander auf
gestrichen. Dort, wo die Raut nicht mehr voll intakt war, hatten aIle 
3 Praparate gleich gut juckstillende Wirkung. Es waren daher weniger 
die Salben als die Testmethode ungeeignet. 

Ein weiterer Versuch sollte deshalb den Unterschied zwischen den 
3 Salbenund einer Kontrolle auf der gesunden Raut auf anderem Wege 
klaren. Hierzu wurden an den Unterarmen je 10 qcm mit den 3 Salben 
und eine vierte Stelle mit Vaselin behandelt. Die Praparate wurden 
in einigen Fallen nur aufgestrichen, in den anderen auch eingerieben, 
allerdings nicht 10-15 Minuten einmassiert, wie RUTEMBECK1 vor
schreibt. Nun wurden alle 10 Minuten I-g-Gewichte, die in siedendem 
Wasser auf 1000 erwarmt worden waren, aufgelegt und auf der Raut 
erkalten lassen. Der Schmerz war immer gleich intensiv, ob die Salben 
eingerieben oder aufgestrichen wurden, ob dieses oder jenes Anaestheti
cum bzw. die Kontrolle gepriift wurde. GroBere Gewichte, wie 2 g 
oder 5 g, die infolge ihrer Schwere starker auf die Raut driickten und 
groBere Warmekapazitaten besaBen, haben bei den Anaetheticis, der 
Kontrolle und auf unbehandelten Stellen immer gleich unertraglich 
gewirkt. AlIe Salben waren also auf der gesunden Raut wirkungslos 
gegenuber frischem Verbrennungsschmerz und dem Schmerz, der beim 
Ziehen an den Lanugohaaren auftritt. AlIerdings sind die Versuche, 
wenn man FREYSTADTL2 recht gibt, nicht genugend stichhaltig, da der 
KaItereiz am leichtesten, dann Schmerzzustande anderer Genese und zu
letzt der Verbrennungsschmerz beeinfluBt werden. FREYSTADTL, dessen 
Arbeit sehr lesenswert ist, bestatigt im ubrigen die hier dargelegte Be
obachtung, daB olige Losungen der Basen durch die gesunde Raut wirk
samer diffundieren als Chlorhydrate in Wasser-in-Ol-Emulsionen. Panto
cain- und Percainsalbe sind nach ihm sehr wohl imstande, schwere 
Schmerzzustande durch die unverletzte Raut hindurch zu lindern, 
allerdings erst 10 und mehr Stunden nach der Applikation. Auch Cocain
salben, die die Base enthalten, sind wirksam. Die Arzneibucher Frank. 
reichs, Englands und Italiens hatten deshalb urn die Jahrhundertwende 
die Base in ein Pharmakopoepraparat aufgenommen (RmscH3). 

Die Priifung der Kalteempfindlichkeit ist demnach die beste Test
methode, so daB wir die Versuche mit wasserloslichen Anaestheticis 
wiederholt en. Zu diesem Zweck wurden zuerst 2 Salben, die Wasser
in-Ol- und Ol-in-Wasser-Emulsionen (mit Vaselin als Grundlage und 
Cholesterin bzw. Lecithin als Emulgator) mit 0,75% Pantocainchlor
hydratgehalt gepriift. Je 0,2 g Salbe wurde auf 6 qcm Unterarmhaut 
verstrichen und leicht einmassiert. Nach jeder vollen Stunde wurde 
dann ein Eiswilrfel von 2 cm Kantenlange aufgelegt und gewartet, bis 
das Kaltegefiihl kraftig wahrnehmbar wurde. Bei den erst en Versuchen 
zeigte sich innerhalb von 5 Stunden weder bei der Ol-in-Wasser- noch 
bei der Wasser-in-Ol-Emulsion eine Wirkung. Nach 6 Stunden hat die 

1 HUTEMBECK: Dtsch. med. Wschr. 1933, 31. 
2 FREYSTADTL: Derniat. Wschr. 1938, 3. 
3 HIBSCH: Universal-Pharmakopoe I (1902). 

v. Czetsch-Lindenwald und Schmidt-La Baume, Salben I, 2. Auf!. 17 
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Wasser-in-Ol-Emulsion geringe Anasthesie hervorgerufen. Bei weiteren 
Versuchen hatte die OI-in-Wasser-Emulsion gegeniiber der zur Kontrolle 
nur mit Vaselin bestrichenen Hautpartie keine Verzogerung des Kalte
schmerzes, der nach 20 Sekunden eintrat, erzielt. Die Wasser-in-Ol
Emulsion ve:r;zogerte den Eintritt nach 2 stiindiger Einwirkung um 30 
auf 50 Sekunden und verursachte eine leichte, aber oberflachliche An
asthesie,die viele Stunden anhielt. 

Aus den Versuchen konnen wir zunachst lernen, daB die Ol-in
Wasser-Emulsion in diesem besonderen FaIle nicht wirksam ist; an
scheinend trocknet sie zu rasch ein, und das trockene Salz wirkt nicht 
mehr. Weiterhin sehen wir, daB auch mit wasserloslichen Anaestheticis 
eine, wenn auch nicht schnell und leicht nachweisbare Anasthesie er
reicht werden kann. 

Da anasthesierende Salben auch in der Augenheilkunde Interesse 
besitzen, wurden die obenerwahnten 4 Novocainchlorhydrat-Salben 
auch am Kaninchenauge auf ihre Wirkung gepriift. Zu diesem Zweck 
wurden der Eintritt der Gefiihllosigkeit und ihre Dauer mit der Reiz
borste festgestellt. Die Salbe Nr.l war einer 5proz. waBrigen Losung 
gleichwertig. Die Salbe Nr.2 ergab um 50%, Salbe Nr.4 um 150% 
langere Anasthesie. Die Salbe Nr. 3 hingegen wirkte ganz unregelmaBig, 
und zwar in allen .15 Parallelversuchen, die mit den 4 Sal ben ange
stellt wurden. Einmal ergab sie keine, das andere Mal gute, den Salben 
Nr.2 und Nr. 4 entsprechende Resultate. Es scheint, daB hierdieKon
sistenz und der Schmelzpunkt nicht entsprochen haben. Wenn wir nun 
die durch die drei Arbeitsmethoden gewonnenen Resultate graphisch 
darstellen, erhalten wir folgende BHder: 

x X 
X X 
X X 

X X X 
X X X X X X X X 

1 2 3 4 Hg 1 2 3 4 

Abb. 21. Dauer der Anasthesie durch 4 Novocain Abb.22. Chloridabgabe derselben Salben 
hydrochl.-Salben undeiner gleich starken LlIsung am an Wasser. 

Kanil1chenange. 

X X X X X 

1 2 3 4 Hg 

Abb. 23. Unterschwellige Wirkung der Salben auf der 
gesunden Rant. 

Die BHder zeigen, daB die Salbe Nr. 4 sich im Al.1ge als am wirk
samsten erwies, und stehen damit mit den Beobachtungen von GROSS
MANN und SIMONI, nach denen Vaselin und andere Medien mit 5% 
Anasthesin verrieben, praktisch gleich stark wirken, soweit die Be
einflussung eines waBrigen Mediums in Frage kommt, in Widerspruch, 
der seine Ursache in der wenn auch geringen Olloslichkeit des An-

1 GROSSMANN u. SIMON: Moo. Welt 1935, 32, 1150. 
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asthesins haben diirfte. Sie decken sich abel' mit del' Antwort auf 
die Anfrage 58 in del' Pharmaz. Z.halle DtschldI, in del' Wasser-in-Ol
Emulsionen als Grundlagen fUr derartige Pra,parate empfohlen werden, 
und erganzen,diese, indem sie Hinweise auf die Art del' Emulsion bzw. 
del' Fettkomponente geben. 

Ol-in-Wasser-Emulsionen haben wir im Vergleich zu Wasser-in-Ol
Emulsionen auch an del' Mundschleimhaut gepriift. Wir verwendeten 
hierzu die bereits erwahnten 0,75proz. Pantocainsalben. Beide Emul
sionen (0,1 g) wurden zwischen Unterlippe und Kiefer eingestrichen. 
Die Ol-in-Wasser-Salbe verteilte sich im Speichel und war zur Salben
therapie ungeeignet. Die Wasser-in-Ol-Emulsion begann schon nach 
5 Minuten zu wirken, nach 10 Minuten war del' Hohepunkt erreicht, 
nach 30 Minuten war keine Wirkung mehr vorhanden. Die Anasthesie 
hatte auch die Zunge ergriffen, so daD eine Diffusion des Anaestheticums 
aus del' Salbe in den Speichel angenommen werden muD. 

Ais Untergruppe del' Salbe mit Lokalanaestheticis konnen die mit 
juckstillenden Medikamenten, z.B. Chloralhydrat, gefUhrt werden, wenn 
auch die Mittel den verschiedensten Gruppen, wie den atherischen Olen, 
den Phenolen und den Schwefelpraparaten, angehoren. Als Beispiel sei 
das Calmitol angefiihrt, eine Losung von jodiertem Campheraldehyd mit 
Scopolaminzusatz. J.AD.ASSOHN, DELB.ANOO u. a. haben es in Mengen von 
5-10% Zinkpasten zugefiigt und diese Paste bzw. Salbe zur Juck
stillung empfohlen. Ferner ist die Cycloformsalbe (Curta) zu nennen, 
die Cycloform, die den in Lipoiden schwer, abel' in Wasser lOs lichen 
Alkylester del' n-Amidobenzoesaure und Hamamelisextrakt enthalt. 

FREYST.ADTL (oben zitiert) priifte Carbol, Campher und Resorcin in 
Salben auf ihre juckstillende Wirkung und beobachtete, daB diese Pra
parate die Kalteempfindlichkeit und den Juckreiz betl'achtlich herab
setzen, ohne abel' anasthesiel'end zu wil'ken. 

Anasthesierende Salben del' Industl'ie: 
Curtacainsalbe, enthalt 2 % Butylaminobenzoyldimethylaminoatha

nol (Pantocain), ein Desinfiziens, und Aluminiumhydroxyd im alka
lischen Medium. 

Panthesinbalsam ist 5proz., als Gl'undlage dient ein Pflanzenfett. 
Percainsalbe besteht aus 1 % Percain, 10 Teilen Aluminiumformiat, 

6 Teilen Hamameliswasser, Wollfett und ParaffinOl ad 100. 
Sedotyol (Dr. Debat, in Deutschland von Klinge, Berlin, her

gestellt) enthalt neben einem Lokalanaestheticum Hamamelisextrakt, 
Titansalze und Salicylsaure. 

Zusammen!assend ist festzustellen, daD die Salben mit Lokal
anaetheticis drei vel'schiedenen Zwecken dienen: 

1. Sie sollen durch die gesunde Haut wirken. Hierfiir sind vor
wiegend die olloslichen Basen geeignet. Die Salze wirken meist unter
schwellig. 

2. Wunden und Hautkrankheiten, bei denen das Corium frei liegt, 
konnen sowohl mit olloslichen als auch mit wasserloslichen Anaestheticis 

1 Pharmaz. Z.halle Dtschld 66, 176 (1925). 

17* 
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behandelt werden. Wirksam sind im letzteren FaIle die Emulsionen 
beider Typen. 

3. Auf Schleimhauten sind die Wasser-in-Ol-Emulsionen (das Medi
kament in Wasser gelost) verwendbar. Ober den Wert der Ol-in-Wasser
Emulsionen und deren richtige Darstellung solI noch im iibernachsten 
Abschnitt berichtet werden. 

Anasthesierende Salben, denen Chlorhydrate zugesetzt sind, wirken 
auf der intakten Haut nicht. Mit alkalischen Salben, die die Basen 
enthalten, z. B. den Industriepraparaten, konnen wir zufriedenstellende 
Effekte erreichen; die Wirkung tritt aber nicht gleich, sondern erst 
nach 6-12 Stunden ein, insbesondere, wenn die Salbe nicht einmassiert, 
sondern nur aufgestrichen wird. 

Salben mit Alkaloiden und Glykosiden. 
In friiheren Zeiten hat man so ziemlich aIle Alkaloide oder Aus

ziige aus Alkaloid- und Glykosiddrogen in Salbenform angewandt. In 
der modernen Medizin kam man auf Grund von Dosierungsschwierig
keiten mehr und mehr davon abo 

1m allgemeinen wird man, sofern man auf die Haut oder durch sie 
einwirken will, die fettloslichen Basen als Wirkstoffe bevorzugen. Bei 
Wund-, Augen- und Nasensalben kommen aber auch die wasserloslichen 
Salze gelost und emulgiert zur Wirkung. Wir miissen daher auch hier 
scharf zwischen wasser- und olloslichen Wirkstoffen trennen und erst ere 
im waBrigen Milieu, letztere auf intakter Haut anwenden. 

Fettlosliche Alkaloidbasen und fettsaure Alkaloide werden verschie
dentlich verwendet. ESCHBAUM1 stellte fettsaure Salze von Chinin und 
Veratrin her und konnte aus Salben, die 2% davon enthielten, Re
sorption nachweisen. In Amerika sind derartige Salben sogar patentiert 
worden (Amer. P. 2139839). 

Vorlaufig ist eine Chininverbindung dieser Art als Sonnenschutz
mittel gepriift, wogegen die anderenAlkaloide vorlaufig mehr als FraB
gifte und Insektizide gedacht sind. 

Die. Basen von Atropin, Chinin, Pilocarpin werden nach MWAZAKI2 
von der gesunden Haut resorbiert. Immer bleibt die ResorptionsgroJ3e 
ungenau, die Resorption unokonomisch und unsteuerbar, muB aber 
z. B. bei der Verordnung der LAssARschen Haarpomade, die 2 % Pilo
carpin in Rindermark enthalt, beriicksichtigt werden. 

1m folgenden sollen die wichtigsten Alkaloidsalben kurz besprochen 
werden. 

Aconitsalben.· Man verwendet 0,5 g Aconitin auf 20 g Salbe und be
dient sich der freien Olsaure als Losungsvermittler. Sie bildet das fett
saure Salz des Alkaloides und dieses kommt teilweise zur Resorption. 
Da das Aconitin unstabil und hochtoxisch ist, kann von diesem Praparat, 
das ungenau wirkt, abgeraten werden. 

1 ESCHBAUM: Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 32, 274 (1922). 
2 MIGAZAlU: Jap. J. of Dermat. 1931, 31, 5. 
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Extraetum. Belladonnae wird ziemlich oft in Hamorrhoidalsalben ver
wendet. AuBerlich appliziert ist es wohl wenig wirksam. Die Atropin
salbe, die nach Art der obengenannten Aconitsalbe bereitet wird, ist 
abzulehnen. Atropinaugensalben sind auf der Schleimhaut wirksam und 
stehen hier nicht zur Diskussion. 

Colehiein-, Cicuta virosa- und Coniinsalben sind nicht empfehlens
wert, werden aber bisweilen angeboten. 

Pilocarpinchlorhydrat wird nach der japanischen Patentanmeldung 
9317/38 in Wollfett und Kakaobutter als Heil- und Schutzmittel gegen 
Erfrierungen empfohlen. Wieweit die Hoffnungen in diese Salbe als 
Prophylakticum zu Recht bestehen, kann ohne Versuche nicht eut
schieden werden. Nach Lage der Dinge kann man aber vermuten, daB 
keiIie andere Wirkung als die der Fettstoffe erreicht werden kann. 

Opiumsalben mogen, sofern man eine geringe, meist unterschwellige 
Resorption annehmen will, eine schwache Wirkung entfalten. Okono
misch und steuerbar ist die Darreichung, die daher besser unterbleibt, 
auf keinen Fall. 

Veratrin wird in 1 proz. Salben als Antirheumaticum hie und da ver
wendet. Die Reichsformeln geben ein derartiges Praparat an. Wenn 
sich solche Salben auch einer gewissen Beliebtheit erfreuen, so sind sie 
unserer Meinung nach doch immer bedenklich, zumal sie leicht eindringen 
und an die N ervenenden gelangen. Sie leisten trotzdem nicht mehr als 
perorale Gaben und konnten durch Verkettungen ungunstiger Um
stande doch zu Intoxikationen fiihren. AuBer diesen Praparaten gibt 
es noch Spezialsalben wie die ofters reizende Chininsalbe, die als Licht
schutzmittel angewendet werden kann. Zusammenfassend ist jedenfalls 
von Alkaloidsalben, die durch die gesunde Haut hindurch wirken sollen, 
abzuraten. Sie entsprechen nicht mehr unserer Zeit und sind entweder 
ungenau oder nicht wirksam. 

Kombinationen von Alkaloiden und anderen Stoffen sind nur mit 
Vorsicht aufzunehmen. 

HUURMAN1 empfiehlt als Wundpaste fUr die MtindhOhle folgende 
Zusammensetzung: 

Rp. Adeps lanae 
Vasel. alb. 
Acid. tannic. 
Tinct. jodi 
Tinct. aconiti 
Chloroform 
(Chlorophenolcamph. ) 
M. f. Paste s. Wundpaste 

8,0 
30,0 
30,0 
0,9 
0,45 
1,8 
0,9 

Derartigen Rezepten, die so empfindliche Stoffe wie Aconitin und Jod gemein
sam und obendrein noch in Verbindung mit Gerbstoff enthalten, kann nur mit 
groBem MiBtrauen begegnet werden. AuBer der ungesteuerten Resorption sind bei 
der Therapie mit solchen Praparaten so viele Unbekannte einzukalkulieren, daB 
an eine ordnungsgemaBe Wirkung nicht gedacht werden kann. Wir mussen solche 
Mischungen ablehnen. 

Glykoside sind wasserloslich, wir durfen daher nur im waBrigen 
Medium eine 'Resorption und Wirkung erwarten. 

1 HUURMAN: Zahnarztl. Rdsch. 1941, 9, 328. 
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So war fruher Digitalis ein haufiger Bestandteil von Wundsalben 
und Furunkulosemitteln. Auch jetzt werden solche Salben noch emp
fohien. WINKLERl verarbeitet 10% Digitaiysat in Eucerin anhydr. und 
berichtet von guter Juckreizstillung dieser Mischung bei Pruritus, senilen 
Neuralgien und Herpes Zoster. Das Erganzungsbuch fuhrt eine Digitalis
salbe aus dem Extrakt an. Eine ahnIiche Digitalissalbe kennt schon 
die Londoner Pharmakopoe von 1722, und BARON 2 empfahl eine Salbe 
aus 10 Teilen Digipurat und je 45 Teilen Vaselin-Lanolin als Wund-
behandlungsmittel. . 

Rheum- und Aloeextrakte sind ofters Bestandteile von Entfettungs
salben. Sie kommen in dieser Form nicht zur Wirkung, die Herstellung 
dieser Produkte ist eine Verschwendung wert voller Rohstoffe. 

Wasserlosliche Medikamente mit lokaler Wirkung. 
Hierzu gehoren manche Desinfizienzien, Lokalanaesthetica und Farb

stoffe sowie Medikamente aus anderen Kapiteln. Da aber die Wasser-
16slichkeit doch einer der wesentlichsten Faktoren zur Beurteilung der 
Wirkung ist, sollen hier noch einige Zeilen die gemeinsamen Eigen
schaften klaren, die Salben mit solchen Medikamenten besitzen. In der 
Literatur finden sich liber die Resorption von Farbstoffen verschiedene 
Arbeiten, die BURGI3 , erganzt durch eigene Versuche, kritisch wertet. 
Darnach werden saure Anilinfarben, wie Eosin, resorbiert und sind, 
wie JAMADO und JODLBAUER4 zeigen, in der Galle und im Blut nach
weisbar. Die Werte am Menschen bleiben, auch unter Zuhilfenahme des 
elektrischen Stromes, sehr klein. Ja, AOKI5, der mit waBrigen und 
alkalis chen Losungen und Emulsionen arbeitete, stellt sogar fest, daB 
bei unverletzter Haut keine Farbstoffresorption stattfindet. Trypanblau 
und Carmin gehen nach dort zitierten Arbeiten zwar in die Haut hinein, 
aber nicht durch sie hindurch. In den meisten Fallen wollen wir nun 
aber nicht das Innere des Menschen farben, keine Resorption erzielen, 
sondern nur lokal einwirken: Hierfur konnen Salben verschiedener Art 
herangezogen werden. 

Die Arzneibucher schreiben vor, daB wasserlosliche Medikamente, in 
wenig Wasser ge16st, in Form einer Wasser-in-tlI-Emulsion zur An
wendung kommen sollen. Fast immer ist Wollfett der Emulgator. Es 
handelt sich demnach um echte Emulsionen mit sehr fein verteilten 
Wassertropfchen. Del' Verwendungszweck, d. h. ob die Salbe auf die 
gesunde, die geschadigte, die Schleimhaut, auf die Haare oder im Auge 
einwirken solI, hatte bisher keinen EinfluB auf die Zusammensetzung 
del' Praparate, bei denen zwar feine Verteilung angestrebt wurde, die 
sonstigen Eigenschaften einer Salbe, die Resorptionsunterschiede ver
ursachen, aber nicht berucksichtigt wurden. 

1 WINKLER: Wien. med. Wschr. 1930, 38. 
2 BARON: Chirurg 12, HiO (1940). 
3 BURGI: Die Durchlassigkeit der Haut filr Arzneimittel und Gift". Berlin, 

Springer 1942. 
4 JAMADO u. JODLBAUER: Arch. intern. Pharmakodynamie 19, 215. 
5 AOKI: Ber. Physiol. 101, 322; 102, 620. 
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Wenn wir nun derartige Wasser-in-Ol-Emulsionen im :Mikroskop be
trachten, so stellen wir fest, daB die Wassertropfchen von Fett um
geben und eingesperrt sind, sie werden festgehalten, und nur kleine 
Mengen haben beim Aufstreichen die Moglichkeit, mit der Raut, Schleim
haut und den sonstigen Stellen, die durch die Salbe beeinfluBt werden 
sollten, in Kontakt zu treten. 

Aus diesem Grund ist die Leitfahigkeit der Lanolinsalben, wie 
MOLDENHAUER! feststellt, sehr klein und der eines reinen Vaselin
priiparates nicht sehr uberlegen. Dieses Phanomen ist selbstverstand
lich und darf nicht zu irgendwelchen Schlussen verwertet werden. Es 
ist unsinnig, zu behaupten, daB die Leitfahigkeit irgendein MaBstab 
fUr den therapeutischen Wert sei. Wenn dies zutriife, waren Lebertran 
und andere Nichtleiter wertlos und Elektrolytlosungen, ja auch ver
dunnte Mineralsauren therapeutisch hochwichtige Substanzen. Ver
suche, die klaren sollten, ob mit den Wasser-in-Ol-Emulsionen die 
optimalen, fur aIle Verwendungszwecke best en Darreichungsformen ge
funden sind, waren daher angezeigt. 

MmscHER2 stellte fluorescenzmikroskopische Untersuchungen an uber 
die Penetration von fluorescierenden Stoffen in die Raut (Tierversuche) 
und konnte zeigen, daB ein Eindringen in die lebende Epidermis in den 
durch Fluorescenz noch erfaBten Konzentrationen (zirka 1: 100000) 
nicht stattfindet, gleichgultig, welche Salbe oder sonstigen Losungsmittel 
man verwendet. Die Impragnation bleibt auf die oberen Rornschichten 
beschrankt und dringt nur in Spalten und Risse tiefer. Die beste Durch
trankung erhalt man durch Pyridin und Natronlauge. Die SchweiBdrusen 
und Kanale sind fur das Eindringen ohne Bedeutung, die Talgdrusen 
bilden im beschrankten MaBe eine Eindringpforte fur fettlosliche Stoffe. 
In unseren Versuchen wurden als Test Salben mit wasserloslichen Farb
stoffen gewahlt, da die Penetration dieser Farbstoffe als ein Kriterium 
fur das Eindringen ungefarbter wasserloslicher Medikamente dienen 
kann. Es wurden deshalb je funf verschiedene 0,1 proz. Trypaflavin
und Methylenblausalben hergestellt. 

Salbe Nr. 1 hatte Vaselin, 
Salbe Nr. 2 hatte synthetisches Fett, 
Salbe Nr. 3 hatte Vaselin + 20% Wollfett als Emulgator (ohne Wasserzusatz) 

als Grundlage. 
Salbe Nr.4 stellte eine Ol-in-Wasser-Emulsion dar, die 60% Tylose

liisung und 40% Fett enthielt. 
Bei Salbe Nr. 5 handelte es sich um eine Salbe mit 20% Wasser, 20% Woll

fett und 60 % Vaselin. 

In den erst en 3 Salben waren die Farbstoffe in Form einer feinsten 
Verreibung suspendiert, in den Salben Nr. 4 und 5 waren sie zuerst in 
Wasser ge16st und dann der wiiBrigen Phase zugesetzt worden. Die 
erst en 3 Salben waren nur wenig gefarbt, die Salben Nr. 4 und 5 wiesen, 
wie zu erwarten war, intensivere Tonung auf. Nun wurden mit jeder 
Salbe etwa 5 qcm groBe Flachen gesunder Raut (Unterarm) bestrichen. 
Die Salbenmenge, die in allen Versuchsfiillen gleich war (0,5 g), konnte 

1 MOLDENHAUER: Vertrauensapotheker 1932, 2. 
2 MIESCHER: Dermatologica 83, 1/3 (1941). 
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eine Stunde lang einwirken. Die normale gesunde Raut wurde durch 
die SalbenNr.l und 3 uberhaupt nicht gefarbt. Vaselin mit und ohne 
Zusatz eines Emulgators hatte keine Wirkung. Ein Emulgator ohne 
Wasser hat hier praktisch keinen EinfluB auf die Penetration auf
geschlammter wasserloslicher Medikamente, das Wasser der Raut wird 
nicht zur Emulgierung herangezogen. Die SalbeNr. 2 hinterlieB geringe 
Farbung, die Salbe Nr. 4 farbte auBerordentlich intensiv die Raut, wo
gegen die Salbe Nr. 5 zwar selbst intensiv gelb bzw. blau war, die Raut 
aber weniger farben konnte (Abb.24). Dies zeigte sich insbesondere 

Abb. 24. Farbung der Rant mit den 
Salben Nr. 4 und 5. 

nach Abwischen der Salben sowie Ab
waschen mit Seifenwasser. Nur die 
Salbe Nr.4 hatte einen Fleck hinter
lassen, der dem Waschen widerstand. 
Aile anderen Salben hatten nur ober
flachlich gewirkt, ihre Farbung war 
nicht so tiefgreifend, daB sie dem Ab
waschen wider standen hatte. AIle Sal
ben reichten an die Farbewirkung einer 
waBrigen Lasung nicht heran und farb

ten nur die oberste Rautschicht, so daB von Resorption waBriger Sub
stanzen, die nach MIGAZAKI1 aus Salben durch die Raut hindurchgehen 
soIlen, keine Rede sein kann. Derselbe Versuch an entfetteter Raut 
ergab gleichartige Resultate, nur waren die Farbtanungen etwas inten
siver und insbesondere bei der Salbe Nr.4 dem Waschen gegenuber 
resistenter. Sowohl Trypaflavin als auch Methylenblau hatte gleich
gerichtete Ergebnisse gezeigt. Es ergab sich also, daB auf der gesunden 
Raut, ob sie nun entfettet oder nicht entfettet war, die Ol-in-Wasser
Emulsionen am intensivsten gewirkt hatten. An der Schleimhaut (Lippe) 
zeigten sich gleichsinnige Resultate, die durch folgenden Modellversuch 
bestatigt wurden: 

Je 0,1 g der 5 Salben wurden maglichst gleichmaBig auf Papier auf
gestrichen und 48 Stunden lang in 40 ccm Wasser liegengelassen. Die 
Salbe Nr.3 hatte eine intensivere Farbung des Wassers ergeben, die 
Salbe Nr. 2 eine geringere Tanung. Die Salben, die auf dem Papier 
verblieben waren, zeigten gegenuber den nicht mit Wasser behandelten 
keinen Unterschied, nur Salbe Nr.4 war voIlkommen entfarbt. Aus 
dieser einen Salbe war ailer Farbst off , also das gesamte wirksame 
Medikament, herausgezogen worden, wogegen die Salbe Nr. 5, die uns 
naturgemaB am meisten interessierte, zwar weiterhin intensiv gefarbt 
war, aber nicht eine Spur Farbstoff an die Umgebung abgegeben hatte. 

Ein weiterer Versuch an der lebenden Kaninchenhaut zeigte die 
Unterschiede ~wischen Wasser-in-Ol- und Ol-in-Wasser-Emulsionen als 
Farbstofftrager noch eindeutiger. Zwei Rautpartien wurden mit gleich 
groBen und gleich konzentrierten 1 proz. Pyoctaninsalben der beiden 
Emulsionstypen 20 Minuten lang behandelt. 1m Gefrierschnitt erhielten 
wir dann folgende schematisch gezeichnete Bilder: 

1 MIGAZAKI: Jap. J. of Dermat. 1931, 31, 5. 
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Abb. 25 gibt also die Wirkung einer Iproz. Pyoctanin-Ol-'in-Wasser
Emulsion wieder, wobei sich eine diffuse Farbung fast der ganzen 
Epidermisschicht der Kaninchenhaut zeigt. Fast die gleiche Farben
intensitat hat das Follikelepithel, das dem der Oberflachenepidermis 
entspricht, bis zur Gegend der Papillen angenommen. Demgegeniiber 
fallt das vollige Freibleiben der Haare von dem Farbstoff aus der 01-
in-Wasser-Emulsion auf. Das Corium und die interpapillaren Raume 
sind ebenfalls ungefarbt geblieben. 

1m Hinblick auf therapeutische MaBnahmen ware also die Ol-in
Wasser-Emulsion als Trager fiir wasserlosliche Farbstoffe dann zu 
wahlen, wenn Krankheitsherde in der Epidermis oder den Follikeln mit 
dem Farbstoff in Kontakt gebracht werden sollen. Es kommen also 

Abb.25 nnd 26. Farbung der Rant durch Farbstoffe in verschiedenen Emulsionstypen. 
[lproz. Pyoctaninsa!ben vom O!·in.Wasser·Typ (25) nnd Wasser-in·O!.Typ (26).1 

Mykosen, Pyodermien und acneiforme Zustandsbilder, wie Impetigo 
Bockhart und Ostiofolliculitiden, in Frage. Auf den Schleimhauten 
konnen wir durch Zusatz von Schleimen die Ol-in-Wasser-Emulsionen 
gut haft end und schwer loslich machen, so daB die Wirkung trotz des 
hier ungiinstigen, da mit Wasser verdiinnbaren, Typs lange anhalt. 
Resorption durch die Haut findet bei wasserloslichen Substanzen, wenn 
iiberhaupt, nur in Spuren statt. Immer bleiben die resorbierten Mengen 
aber minimal, unterschwellig. Gerade hier diirfen wir Resorption und 
Penetration nicht identifizieren. 

Die Abb. 26 zeigt die Einwirkung der Iproz. Pyoctanin-Wasser-in
Ol-Emulsion, die ein vollig gegensatzlichel' Bild zeigt. Darin sind von 
dem Farbstoff aIle Haritschichten sowie auch das Follikelepithel vollig 
frei geblieben, und nur die Haare selbst zeigen eine deutliche Ver
farbung, soweit sie die beim Kaninchen typischen verhornten Zellen, 
das hornige Netz der HENLEschen Schicht, also die eigentlichen Haare 
betreffen. Die Erklarung dafiir diirfte in der Netzwirkung dieses be
sonderen Gemisches auf den verhornten Haarzellen liegen, wobei die 
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Farbung iin ganzen schwacher als bei der Farbdiffusion aus der waBrigen 
Phase zu beobachten war. 

In einem weiteren Versuch an lebender menschlicher Haut haben wir 
die Wirkung zweier bestimmter Emulgatorentypen beziiglich des Farb
stofftransportes in die menschliche Haut untersucht (fettlosliche Farbe). 

Zu diesem Zweck wurde eine I proz. Sudan Ill-Fett-Losung, welcher 
einmal IOproz. Lecithin. und einmal IOproz. Cholesterinzusatz bei
gegeben war, 3 Stunden auf menschliche Haut einwirken lassen und 
anschlieBend nach Excision histologisch im Gefrierschnitt untersucht. 
Dabei zeigte sich, daB gleichsinnig mit den obigen Trypaflavin- und 
Pyoctaninversuchen am Kaninchen auch der fettaffine Farbstoff mit 
Lecithinzusatz als Ol-in-Wasser-Emulgator den Farbstoff bis fast in 
die Basalzellenschicht der Epidermis eindringen lieB. Aus dem gleichen 
cholesterinhaltigen Sudanfett war jedoch nur die- oberste Zell-Lage des 
Stratum disjunctum, die sich in dem Praparat lamellenartig abgehoben 
hatte, sudanrot verfarbt. Es besteht also danach in manchen Fallen 
sicherlich fiir den Farbstofftransport in die Haut eine spezifische Wir
kung der einzelnen Emulgatoren. 

Klinisch haben wir zahlreiche Versuche bei Mykosen und Pyo
dermien mit Trypaflavin und Pyoctanin-Wasser-in-Ol- und Ol-in
Wasser-Emulsionen unternommen. Dabei ergab sich eindeutig, beson
ders wenn wir den Farbstoff nur in ganz geringer Konzentration zu
setzten, daB die wasserloslichen Farbstoffe aus der Wasser-in-Ol-Emul
sion die Haut erheblich geringer verfarbten und auch geringer ein
drangen. Letzteres konnten wir immer dann feststellen, wenn die 
Patienten die mit Farbstoffemulsionen behandelten Stellen spater mehr
fach mit Seife abwuschen, wobei dann oft noch nach Tagen nur die 
Stellen, welche mit der Ol-in-Wasser-Emulsicin behandelt waren, Farb
stoffreste zeigten. Eine starkere Diffusion aus der Wasser-in-Ol-Emul
sion haben wir ganz ahnlich wie bei der Kaninchenhaut auf del' be
haarten Kopfhaut. 

1m Sinne der Heilung lieBen sich trotz der Ergebnisse bei unseren 
Versuchen keine eindeutigen Resultate zugunsten eines der Emulsions
typen feststellen. Dies ist wohl durch die zu therapeutischen Zwecken 
hoch konzentrierten (meist lproz.) Trypaflavinemulsionen zu erklaren. 
Bei solchem Vber-schuB diffundiert bei dem langeren Kontakt mit der 
Haut schlieBlich auch auf der Wasser-in-Ol-Emulsions-Seite Farbstoff 
in die Haut. 

Eine gewisse Mittelstellung zwischen Ol-in-Wasser- und Wasser-in
Ol-Emulsionen weist das Ungt. leniens auf, das als zerfallende Kiihl
salbe das darin enthaltene Wasser und gegebenenfalls verarbeitete was
serlOsliche Medikamente freigibt. Wenn wir den oben geschilderten 
Modellversuch, der auf die Wirkung der wasserloslichen Medikamente, 
auf die Schleimhaut und die epidermisgeschadigte Haut Schliisse zu
laBt, mit gefarbten Kiililsalben anstellen, so erhalten wir eine Wasser
farbung, die weitaus intensiver ist als die bei der Wasser-in-Ol-Emulsion, 
wenn sie auch nicht an die Wirkung der Ol-in-Wasser-Emulsion heran
reicht. Auf der gesunden Hant trennen sich die beiden Phasen, die 
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waBrige dringt jedoch nicht in die Haut ein, da ihr das Fett - da es 
hautaffiner ist als das Wasser - zuvorkommt. 

Kann man die Emulgatoren, insbesondere diejenigen, die den Wasser
in-Ol-Typ ergeben,. untereinander austauschen, ohne die Wirkung zu 
andern? 1st die verschieden starke Penetration lediglich eine Funktion 
des Emulgators, oder hat auch die Grundlage einen EinfluB? Wir 
konnen zur Be:;t,ntwortung dieser Fragen die bisherigen Resultate heran
ziehen .. Es ergeben sich dann folgende Punkte: 

1. Der Emulgator spielt bei ·der Herstellung von Salbenemulsionen 
zwar eine wichtige Rolle im Hinblick auf die Resorption und Penetration, 
doch ist die Salbengrundlage nach wie vor eben so wichtig, zumal wenn 
es sich um Vergleiche zwischen Vaselin und echten Fetten, die meist 
schon emulgierende Substanzen enthalten, handelt. Dies zeigten u. a. 
auch die Versuche, die unter demAbschnitt "Zinkpasten" beschrieben 
sind und klaren soUten, inwieweit ein Emulgator die Wasseraufnahme 
der Zinkpasten durch die Haut verbessert. Wenn wir eine Salbe in ihrer 
optimalen Form herstellen wollen, so miissen wir im Modellversuch 
sowie an der gesunden und kranken Raut die besten Bedingungen fest
stellen. Aus der Emulsionskraft des gewahlten Emulgators und dem 
Verteilungskoeffizienten OljWasser des zugesetzten Arzneistoffes konnen 
wir theoretisch Schliisse ziehen, praktisch ist das nicht moglich, da 
noch Unbekannte auftreten, die das in unseren Theorien angenommene 
Verhalten andern konnen. Bei der Herstellung der Wasser-in-Ol-Emul
sionen ist daher ein Versuch zweckmaBig. Er verursacht zwar Arbeit, 
aber er gibt dann die Gewahr, daB man wirklich eine optimale Salbe 
besitzt (z. B. Silbernitratsalben). 

2. Die Ol-in-Wasser-Emulsionen sind in vielen Fallen, z.B. bei Pyo
dermien, die geeigneteren Trager fiir wasserlosliche Medikamente und 
nicht die Wasser-in-Ol-Emulsionen, die bisher wegen ihrer leichten Her
stellung, ihrer guten Raltbarkeit und ilues giinstigenAussehens hierfiir 
ausersehen waren. Insbesondere dort, wo ein Medikament in der waB
rigen Phase gelost wirken soll, ferner auf Schleimhauten und verletzter 
Raut, ist ein Versuch mit einer reizlosen Ol-in-Wasser-Salbe als Trager 
anzuraten. Allerdings ist die Haltbarkeit ohne Desinfiziens beschrankt, 
ein Umstand, del' wohl auch zur geringen Verbreitung dieses Typs bei
getragen hat. Die Wil'kung der Ol-in-Wasser-Emulsionen ist hier, sofern 
sie mit wasserloslichen Substanzen beladen sind, der der wiiBrigen 
Losungen ahnlich, aber milder, depotartiger und tiefgreifender. 

Auf del' gesunden Haut konnen wir, je nachdem eine Ol-in-Wasser
oder eine Wasser-in-Ol-Emulsion angewendet wird, ganz verschiedene, 
in den Bildern gut erkennbare Effekte erzielen. Auf sehr wasserreichen 
Stellen, auf Schleimhauten und stark sezernierenden Wunden, werden 
gewohnliche Wasser-in-Ol-Emulsionen rasch verdiinnt und abge
schwemmt. Rier sind schleimhaltige Mischungen desselben Typs, die 
del' Verdiinnung einen gewissen Widerstand entgegensetzen, indiziert. 
Auf trockenen Stellen, die der Luft ausgesetzt sind, trockneri Wasser
in-Ol-Emulsionen rasch ein und werden dann praktisch unwirksam. Hier 
muE del' impermeable Verband als Gegenmittel herangezogen werden. 
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All dies sind Punkte, die nur bei der Ol-in-Wasser-Emulsion als Medi
kamentengrundlage beriicksichtigt werden miissen. Diese Salben sind 
also in den geeigneten Fallen wirksamer, aber individueller zu be
handeln. Das Schema F versagt hier vollkommen. 

3. Aufschlammungen wasserloslicher Medikamente in Fett oder 
Vaselin sind in manchen Fallen vollkommen wirkungslos, in anderen 
wider Erwarten stark wirksam. Wann dar eine' und wann der andere 
Fall eintritt, entscheidet nur der Versuch. 

Farbstoffe. 
Die wasserloslichen Farbstoffe sind eine Untergruppe der im vorigen 

Kapitel beschriebenen Praparate. Da es aber auchollosliche Farben 
gibt, miissen wir, bevor wir uns ein Bild iiber ihre Wirkung und die 
Resorptionsbedingungen machen, alIe therapeutisch verwendeten Farben 
in die beiden Gruppen einteilen. 

Die olIoslichen Produkte, vor aHem das Aminoazotoluol und seine 
Abkommlinge, wie das Scharlachrot (Aminoazotoluol-p'-Naphthol), wer
den aus allen Fetten und Kohlenwasserstoffen in die gesunde Haut ein
dringen. Auf der epithelfreien Haut und auf Wunden wirkt die 8proz. 
mit Vaselin bereitete Scharlachrotsalbe zuerst lokal, Resorption wird 
ohne Schaden fiir den Organismus zu erwarten sein. Die Tiefenwirkung 
konnen wir durch Zusatze von Lecithin oder andere Ol-in-Wasser
Emulgatoren verstarken. Dies zeigt auch NORIKAMIl, er stellt in einer 
umfangreicheren Arbeit fest, daB Scharlachrot (Biebrich) von ver
schiedenen Azoverbindungen die beste Wundheilung verursachte. Als 
Salbengrundlage brachte eine Mischung von Lanolin, Vaselin und Reis
kleienol die Wirkung am besten zur Geltung. 

Pellidol (Bayer), Diacetylaminoazotoluol, ist wirksamer als Schar
lachrot, daher sind die Salben nur 2proz. Pellidol und Scharlachrot
salben stellt man durch Losen des Wirkstoffes in geschmolzenem Vaselin 
auf dem Wasserbade her. Hohere Temperaturen anzuwenden ist ein 
Fehler. Allenfalls kann man die Toluolderivate in Chloroform losen 
und diese Losung bei Zimmertemperatur in die Grundlage einarbeiten. 
Man muB dann alIerdings so lange riihren, bis das LOsungsmittel ver
dunstet ist. Nach STOHR2 kann man bei gleichem Effekt die Pellidol
konzentration um 2/3 verkleinern, wenn man statt Vaselin eine 4proz. 
Adulsion- (Tylose-) Salbe anwendet. Es scheint in diesem Falle das Ge
falle von der waBrigen Phase zur Wunde hin giinstige Bindungen zu 
schaffen. Menschen, die berufsmaBig mit Azofarben zu tun haben, sind 
gegen diese Farbstoffgruppe bisweilen iiberempfindlich und vertragen 
diese Salben nicht (SCRONFELD3). 

Die wasserloslichen Substanzen folgen den im vorstehenden Kapitel 
geschilderten Gesetzen. Ais wichtigste wasserlosliche Farbstoffe sind zu 
nennen: 

1 NORIKAMI: Nisshin Igaku Zasshi. 1942. I. 
2 STOHR: Chirurg 12, 15 (1940). 
3 SCHONFELD: Munch. med. Wschr. 1942, 24. 
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Pyoctanin (Merck) blau, ist wasserloslich, besteht aus den Chloriden 
des Penta- und Hexamethylpararosanilins. Es wird in 1-2proz. Salben 
angewendet. 

Pyoctanin (gelb) wird 2-lOproz. in Salben verwendet und ist in 
warmem Wasser leicht loslich. 

Rivanol (Bayer), Athoxy-6,9-Diaminoacridinlactat, ist wasserlos
lich, wird in Vaselin Iproz. verwendet. Emulsionen sind als Grundlage 
vorzuziehen. In Zinkpaste wird es 1 proz. von OXENIUS1 bei Pemphigus 
neonatorum empfohlen. 

Trypaflavin (Bayer), 3, 6-Diaminoacridin-Hydrochlorid, wird 5- bis 
10proz. in Salben bei Pyodermien verwendet. Es diffundiert im sauren 
Milieu erheblich schneller in Gallerten ein als im neutralen oder alka
lischen (ABELMANN und LIESEGANG2). Trypaflavinflecke entfernt man 
mit Mlavol. 

Septacrol (Ciba) ist eine Verbindung eines Acridinfarbstoffes mit 
Silbernitrat. Es wird in Salben 1: 200 verarbeitet, ist etwas wasser
loslich und lichtempfindlich und mull dunkel aufbewahrt werden. 

Methylenblau wird in Wasser gelost 1: 50, in Wollfett und Vaselin 
bei manchen Krankheiten der Kopfhaut empfohlen. Es ist lichtemp
findlich. 

Brillant- Und Malachitgriin werden in %-2proz. Salben bei Furun
kulose, Pyodermien, Trichophytia profunda sowie bei Ulcus molle von 
BRUND-MAKEELOKA3 empfohlen. Yzproz. Salben sind bei infizierten 
Brandwunden am Platze. 

Neutralrotsalben hat ALDAWE' bei beginnendem Trachom mit Er
folg gegeben. 

Gentianaviolett haben englische und amerikanische Autoren bei 
Brandwunden in 1 proz. wallrigen Losungen oder Tragantgallerten 
(30: 1000) angewendet. Die letztere Darreichungsform ist nach ihnen 
wirksamer, eine Bestatigung unserer Ausfuhrungen auf S. 265. Die bis
herigen Farbstoffe sollten therapeutisch wirksam sein. Die Mischung 
aus Ti02 40 Teile, ZnO 17 Teile, Eisenoxyd 5 Teile, Terra silicea 0,5 Teile, 
BleiweiB 1,0, Paraffin liqu. 0,5, Glycerin 16,3, Wasser 19,7, Nipagin 0,1 
stellt ein Praparat dar, das,. gegebenenfalls unter Zusatz von Ocker, 
Hautschaden iiberdecken solI. Es trocknet nicht aus und fettet nicht 
(KLAUDER5). 

Zusammentassung. Ollosliche Farbstoffe konnen mit Fetten und 
Kohlenwasserstoffen zu wirksamen Salben verarbeitet werden. Auf 
Grund der sonstigen Vorteile der Fette mochten wir zu diesen raten. 

Fur wasserlosliche Farben gilt die Zusammenfassung des letzten 
Kapitels. Nach BURKE und GRIEVE6 sind Anilinfarben im alkalischen 

1 OXENIUS: Miinch. med. Wschr. 1935, 15. 
2 ABELMANN u. LIESEGANG: Dermat. Wschr. 67 (1918). 
3 BRUND-MAlrEELOKA: Dermat. Wschr. 1934, 2, 69. 
4 ALDAWE: Zbl. Ophthalm. 1934, 31, 414. 
5 KLAUDER: Arch. f. Dermat. 42, 224 (1940). 
6 BURKE u. GRIEVE: Amer. J. med. Sci. 168, 98 (1924). 
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Milieu bactericider als bei anderem PH. Es ist daher ein Versllch mit 
schwach alkalischen Salben angezeigt. 

Salben mit abgetoteten Bakterien, Filtraten und Antiviren. 
Diese Produkte werden sowohl zur Therapie als auch zur Diagnose 

verwendet. In beiden Fallen ist die Wirkung bis zu einem gewissen 
Grad von der Wahl der Salbengrundlage abhangig. So konnte STEYSKAL1 

zeigen, daB man bei der Wahl einer schmiegsamen und in die Raut ein
dringenden Salbe als Grundlage mit der Dosis wesentlich herabgehen 
kann. Er konnte die fur Desensibilisierungsversuche notigen Mengen 
auf ein Funfzigstel bis zu einem Rundertstel herabsetzen und erhielt 
noch dieselben Resultate. Die Untersuchungen haben in der Dermato
logie noch nicht den verdienten Widerhall gefunden. Die Salben sind 
fast immer Wasser-in-Ol-Emulsionen auf Cholesterin- oder Cholesterin
esterbasis. Sie sollen nach RUEMELEz ein PH von 7 haben, mussen Des
infizienzien als Zusatz erhalten und durfen keine Bestandteile auf
weisen, die den Wirkstoff beeinflussen oder ausfallen konnen. Die Pra
parate genugen den Anforderungen. Den Nachteil der wenig wirksamen, 
aber .dafiir haltbaren Adeps-Ianae-Verarbeitungen gleicht man durch 
hohere Dosierung aus. 

Ais Typen der Bakteriensalben seien nur einige besprochen: 
Inoseptasalbe (Dr. Debat, in Deutschland von Klinge, Berlin, 

hergestellt) wird gegen eitrige Rautschaden empfohlen und enthalt ein 
in den Kulturen von Staphylo-, Streptokokken und Pyocyaneus auf
tretendes Antivirus in einem cholesterinhaltigen Fettkorper, der Tiefen
wirkung gewahrleisten soIl. 

Antiflammin (Serotherapeut. Inst. Wien, Alleinvertrieb Behring
werke) ist eine Antivirussalbe zur lokalen Behandlung der Raut und 
der Schleimhaut .und enthalt Streptokokken-, Staphylokokken- und 
Pyocyaneus-Antivira, Staphylokokken-Formoltoxoid, Surfen und Zink
oxyd in einer "Salbengrundlage". 

DiUusylsalbe (Schwabe) besteht aus Arsentrioxyd, Schwefel, 
Arnica, Echinacea und Staphylokokkenvaccine in Vaselin-Lanolin. 

Die Staphyrilsalbe (W oelm) wird bei Phlegmonen, Abscessen u. dgl. 
empfohlen und enthaIt eine konzentrierte Staphylokokkenvaccine. 

Ateban ist eine von NEUMANN3 angegebene Tuberkulinsalbe, die, ohne 
Rerdreaktionen auf den Stellen der Applikation auszuuben, nach erfolg-
ter Resorption die Tuberkulose giinstig beeinflussen soIl. ' 

Ektebin (Merck) wird nach MORO durch Emulgierung des bis zur 
Gewichtskonstanz eingedickten Tuberkulins in Adeps lanae hergestellt. 
Es wird zur Therapie der Rauttuberkulose u. a. von DORFEL und 
PASSARGE4 sowie von RICRTER5 in Kombination mit Strahlenbehand-

1 STEYSKAL, zit. durch NEMETZ: Wien. med. Wschr. 1930, 3. 
2 RUEMELE: Pharmaz. Z.halle Dtschld 81, 42 (1940). 
S NEUMANN: Wien. med. Wschr. 1940, 26. 
4 DORFEL u. PASSARGE: Dermat. Wschr. 19M, 36. 
5 RICHTER: Munch. med. Wschr. 1934, 17. 
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lung- empfohlen (2-20proz. Verdiinnungen) und dient auch zur Diagnose. 
Nach LUSEBRINK1 ist die Salbe zur Hauttuberkulosebehandlung nur be
schrankt brauchbar, sie wirkt nur im Rahmen der iiblichen Therapie 
als Nachbehandlungsmittel, um Rezidive zu verhindern, und bei kind
lichen Patienten. 

Dermotubin Lowenstein wird yom Staatlichen Serotherapeutischen 
Institut, Wien, hergestellt. Es ist eine auf ein Viertel ihres Volumens 
eingeengte Glycerinbouillonkultur von Tuberkelbacillen mit einem 
25proz. Gewichtszusatz von auf besondere Weise geziichteten und ab
getoteten Tuberkeln. Es enthalt mehr Bacillen als jede andere Tuber
kulinsalbe, doch scheinen dadurch nach HITI2 oft auch FaIle positiv 
zu reagieren, die sicher negativ sind, so daB der Autor bacillenfreie 
oder -arme Salben vorzieht. 

Diphtherie-Schutzsalbe Lowenstein. Nach HASSMANN3 gelingt es mit 
einem modifizierten Praparat, dessen Vorlaufer keine allgemeine An
erkennung gefunden hatte, gefahrdete Kinder einige Monate lang zu 
immunisieren. Die Einreibung (3-5 ccm) solI aIle 3 Monate wieder
holt werden und ist durch neuere wirksamere Methoden wohl iiberholt. 

OTTO MAYER'" berichtet von einer Antivirussalbe, die bei infektiOsen 
Furunkeln und ahnlichem auf Lappchen aufgestrichen und aufgelegt 
wird. Ein Phenolzusatz £Ordert die Wirkung, dariibergelegte Antivirus
gallerte und ein impermeabler Verband unterstiitzen die Therapie. 

Abhangigkeit der Wirknng und der Vertraglichkeit der 
Salben von der Applikationsart, Konsistenz und 

vom Schmelzpunkt. 
In einer schon ausfiihrlich referierten Arbeit iiber die Salicylsaure

resorption aus verschiedenen Salbengrundlagen hat MONCORPS den Ein
fluB der Verbandtechnik auf die Wirkung der Salben erwahnt. Er ver
trat mit Recht die Ansicht, daB, allerdings ohne Beriicksichtigung des 
Verteilungskoeffizienten Ol/Wasser eines Korpers, die geringe Resorption 
aus einer mit Schweinefett hergestellten Salicylsauresalbe auf den zu 
niederen Schmelzpunkt der Grundlage zuriickzufiihren ist, daB also eine 
an sich wirksame Salbe fast unwirksam wird, wenn man bei ihrer An
wendung ihre Eigenschaften nicht voll beriicksichtigt. Wir konnten in 
unseren Versuchen mit Cantharidinsalben gleichsinnige Beobachtungen 
anstellen. Es zeigte sich, daB unter zwei vollstandig gleichartigen 1 proz. 
Salben mit Fettsaureglycerinestern als Basis die eine Salbe, die einen 
Schmelzpunkt von 45° hatte, intensiver wirkte, wogegen bei dem 
anderen Produkt, das bei 35° schmolz, fast keine Reaktion zu beobachten 
war, weil die Salbe nicht auf der Haut blieb, sondern durch den Ver
band, der lediglich aus Mull bestand, weggesaugt worden war. Ahnlich 
war das Ergebnis mit 2 Cantharidinsalben auf Vaselingrundlage. Das 

1 LUSEBRINK: Dermat. Wschr. 1940, 36.' 
2 HIT!: Med. KIin. 1939, 1. 
3 HASSMANN: Munch. med. Wschr. 1932, 22. 
4 MAYER, OTTO: Med. Welt 1939, 634. 
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eine Praparat mit 62° Schmelzpunkt wirkte intensiv, das andere mit 
35° war aufgesaugt worden. 

Wenn der Schmelzpunkt einer Salbe der Rautwarme angeglichen 
werden soIl, so miissen wir sie kennen. Die Rumpftemperatur schwankt 
nach BIERMANN 1 zwischen 33,5 und 36,9, die des entb16Bten Oberkorpers 
nach KrscH2 zwischen 30 und 340 , im Zimmer zwischen 33 und 340 • 

Die Warme der Extremitaten zeigt groBere Unterschiede. So wurden 
an der groBen Zehe je nach der umgebenden Temperatur sowohl 15° 
als auch 45° gemessen. Zirkulationsstorungen erniedrigen; akute Ar
thritis erhOht die Temperatur. Bei Urticaria findet sich nach J. IpsEN3 

eine bis zu 2° erhohte TemJleratur. Beim akuten Ekzem betrug die 
Steigerung 1,4°. Bei Psoriasis und Erythema induratum war eine Er
niedrigung gegeniiber der Umgebung von 0,9° festzustellen. Uber ent
zundeten Organen ist die Temperatur ubernormal (SCHEURER und MUL
LER4). Therapeutisch kann man die Rauttemperatur nach PFLEIDERER5 

aus Formeln, in denen die Warmeproduktion, Einstrahlung, Luft
temperatur, Perspiration, Atmungswarmeabgabe, Ableitung, als Be
kannte vorausgesetzt sind, genau berechnen, praktisch ist das aber 
nicht durchfiihrbar, da man schlieBlich nicht verschiedene Dinge von
einander abziehen kann, selbst wenn sie aIle mit Calorien theoretisch 
gemessen werden konnen. 

Die Rautwarme schwankt also zwischen 33 und 37°, wobei Uber
und Unterschreitungen in beiden Richtungen vorkommen, und wir 
miissen den Schmelzpunkt der Salben, wollen wir nicht 01-, sondern 
echte Salbenwirkung, die schon der Pflasterwirkung nahesteht, etwas 
iiber Bluttemperatur halten. Salben sollen nach TRENDELENBURG6 bei 
Zimmertemperatur halbfest sein, bei Korpertemperatur erweichen und 
erst bei hoherer Temperatur schmelzen. 

Abgesehen von der Temperatur der Raut und der Verbandtechnik 
sind auch sonst Unterschiede, die bei Salben durch den 'Schmelzpunkt 
hervorgerufen werden, bedeutend. Eine Salbe, die unter der Temperatur 
der RautoberfHiche schmilzt, wirkt auf der Raut als 01 und wird am 
leichtesten eindringen, aber in dicker Schicht abflieBen. Eine Salbe mit 
dem Schmelzpunkt um 40° bleibt auf der Raut eine Salbe. Praparate, 
die wesentlich hoher schmelzen, fiihren zu den Pflastern iiber, nahezu 
festen Korpern, denen insbesondere, wenn sie lipoidlosliche Stoffe ent
halten, auch Tiefenwirkung zukommt. Wasserhaltige Salben, die wesent
lich unter 38° schmelzen, sind temperaturempfindlich und entmischen 
sicih leicht. Zu hoch schmelzende Salben sind im Gegensatz zum eben 
Gesagten zu zah, sie bleiben oberflachlich auf der Raut liegen und 
dringen nur schwer ein. Fur kosmetische Cremes sind daher nach 

1 BIERMANN: J. amer. med. Assoc. 1936, 14, 106, 1158. 
2 KISCH: Wien. klin. Wschr. 1934, 38. 
3 IPSEN, J.: Hauttemperaturen. Leipzig: Georg Thieme 1936. 
4 SCHEURER U. MULLER: Dtsch. Arch. klin. Med. 181, 566 (1938). 
5 PFLEIDERER: Arch. f. Dermat. 180 (1940). 
6 TRENDELENBURG: Grundlagen der allgemeinen und speziellen Arzneiverord

ntmg. Berlin: F. C. W. Vogel 1938. 
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JANISTYNI Praparate mit einem Tropfpunkt von 41 0 als optimal zu 
bezeichnen. 

Unsere meistverwendeten Salbengrundlagen, wie Schweinefett und 
Vaselin, haben einen Schmelzpunkt zwischen 36 und 420 bzw. 35 und 
45°. Das gehartete ErdnuBol schmilzt zwischen 38 und 41°. Salben 
mit diesen Grundlagen bleiben demnach auf der Haut in den meisten 
Fallen noch fest, es sei denn, daB der Schmelzpunkt durch das zugesetzte 
Medikament herabgesetzt wird. Der Festigkeitsgrad kann durch Mi
schung verschiedener Komponenten oder durch Beifiigung eines Emul
gators und von Wasser beliebig geandert werden. Je hoher der Schmelz
punkt ist, bei gleicher, die oben geschilderte Fehlerquelle der Fettauf
saugung durch den Verband ausschaltender Technik, desto geringer ist 
die Penetration. Wollen wir daher tiefer eindringen, so miissen wir nach 
UNNA 2 eine hoher schmelzende Grundlage mit einer nieder schmelzenden 
oder mit einem 01 zusammen verwenden. Wir erhalten ein Produkt 
mit einem Mischschmelzpunkt, das leichter eindringt. Wir sehen also, 
daB der Schmelzpunkt die Wirkung in zwei Richtungen'beeiufluBt. Wir 
miissen ihn, um die zu erwartende Wirkung zu erzielen, richtig wahlen 
und die Verbandart dem Schmel.zpunkt der Salbe anpassen, so daB 
die capillare Ansaugung der geschmolzenen Salbe durch den Verband 
verhindert wird. Ein gut gegliickter Versuch, die Dochtwirkung aus
zuschalten, sind die von UNNA angegebenen und von BEIERSDORF her
gestellten Salbenmulle, die aus engmaschigen, von der Salbe durch
drungenen Mullflecken bestehen. Davon wird nach Bedarf die notige 
Menge abgeschnitten und auf die zu behandelnden Stellen aufgelegt. 
Es sind verschiedene solcher Mulle, die man auch selbst herstellen 
kann, im Handel; so mit Borsaure, Phenol, Hg und dessen Salzen, 
Salicylsaure, Bleipflaster, Zinkoxyd, Ichthyol, Chloralhydrat. 

FUr die heiBe Jahreszeit oder fiir die Tropen miissen Salben etwas 
harter sein und hoher schmelzen. So erlauht das Deutsche Arzneibuch 
fiir die Ausriistung der Schiffsapotheken, daB in den Salben das Schweine
schmalz oder Vaselin his zu einem Drittel des Gewichtes durch Wachs 
oder Ceresin ersetzt wird. 

Das englische Arzneibuch gestattet Wachse und Talg als Zusatz, 
das Schweizer Arzneibuch sieht fiir die heiBe Jahreszeit einen Zusatz 
von 10% Wachs oder festem Paraffin vor. 

Weitere tropenfeste Salbenkorper empfiehlt CALDWELL3, der ein 
hydriertes Palmkernol mit einem Schmelzpunkt von 40-42° und dessen 
Mischung mit 12,5% Weichparaffin als geeignet befunden hat. 

Das neue synthetische Vaselin hat einen Schmelzpunkt von etwa 60°. 
Es ist daher allen auf der Erde praktisch vorhandenen klimatischen 
Temperaturen gewachsen und muB mit keinem Wac1.ls oder Paraffin 
verschnitten werden. Bei Zimmertemperatur ist es dem amerikanischen 
Vaselin vollkommen gleichartig, ersetzt mithin Vaselin-Paraffin- oder 
Wachsmischungen vollig, ohne daB die Gefahr besteht, daB Teile der 

1 JANISTYN: Fette u. Seifen 1940, 3. 
2 UNNA: Dtsch. med. Wschr. 1926, 5, 198. 
3 CALDWELL: Quart. J. pharm. 1939, 12, 689. 

v, Czetsch-Lindenwald und Schmidt-La Baume, Salben I, 2, Aufl. 18 
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Mischung sich absetzen oder auskristallisieren. Die Salben sind im 
Sommer und im Winter gleich geschmeidig, ein wesentlicher Vorteil 
gegeniiber den mit Wachs oder Paraffin verschnittenen Grundlagen. 

Fettsaureglycerinester wird man zweckmaBigerweise mit hoher 
schmelz~nden talgartigen Produkten oder Wachsen versetzen, nur in 
Ausnahmefallen zum Paraffinzusatz greifen, da dieser die Resorptions
verhaltnisse andern kann. Man kann aber auch, zumal wenn es im 
Rahmen der Therapie liegt, Ol-in-Wasser-Emulsionen, die bedeutend 
warmebestandiger sind, verwenden. Die Verbandtechnik hat noch aus 
einem anderen Grunde EinfluB auf den Endeffekt. So erwahnt KRo
MAYER1, dem sich TOUTON und WINTERNITZ an derselben Stelle an
schlieBen, daB die. Verwendungsart der Salbe ebenso wichtig wie die 
gute Beschaffenheit fiir die Vertraglichkeit sei. Liegt das Praparat 
messerriickendick auf, so wird der Gasaustausch behindert, Schweill 
und Fett werden unter der Schicht gestaut und reizen, insbesondere 
bei gut sitzenden Verbanden. Der Autor meint, daB annahernd 95% 
aller Unvertraglichkeitserscheinungen auf unzweckmaBige Anwendung, 
5 % auf schlecht zubereitete Salben und Pasten und nur der Bruchteil 
eines Prozents auf wirkliche tJberempfindlichkeit zuriickzufiihren seien. 
Der abdichtende, macerierende Verband wird seine besonderen Indika
tionen, in denen man seine Wirkung anstrebt, bewahren, er kann aber 
auch schaden und z. B. bei Essigsaure-Tonerde-Verbanden geradezu 
Veratzungen hervorrufen (STALF2). 

Zusammenfassend ist zu sagen, daB die richtige Wahl des Schmelz
punktes einer Salbe und die richtige Applikation nicht nur die erwartete 
Wirkung erst gewahrleisten, sondern diej!e auch ohne Reizungen zur 
Geltung kommen lassen. Unter richtigem Schmelzpunkt ist, sofern man 
Salbenwirkung erreichen will,' eine Temperatur von iiber 37° zu ver
stehen. Die Technik richtet sich nach den in der Therapie vorhandenen 
Gesetzen. Sie solI aber die Beobachtungen KROMAYERS und die Capilla
ritat des Verbandes beriicksichtigen. 

Direkte Reizwirkung iiben luftabschlieBende Salben aus. Daher 
kommt unter allen das Ungt. Paraffini beziiglich der Beurteilung seiner 
Vertraglichkeit am schlechtesten weg. Fette und Emulsionen schiieBen 
nicht so dicht ab wie die meisten Kohlenwasserstoffe, sie werden daher 
als Salben und Cremes besser vertragen. 

Chemische Reaktionen in Salben. 
In Salben konnen, insbesondere bei Gegenwart von Wasser, zugesetzte 

Medikamente miteinander reagieren und sowohl erwiinschte als auch 
unerwiinschte Reaktionsprodukte etgeben. Zu den ersteren gehoren das 
fettsaure Hg in der Quecksilbersalbe und die J odadditionsprodukte mit 
Schweinefett in der Jodkalisalbe, ferner das Zinksalicylat in der Pasta 
Zinci salicylata, die Bildung von kolloidem Jodsilber in waBrigen, mit 

1 KROMAYER: Dermat. Wschr. 1933, Nr 14. 
2 STALF: Dtsch. med. Wschr. 64, 898 (1938). 
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Silbersalzen versetzten Jodkalisalben, das Entstehen freien Silbers im 
Ungt. nigrum. 

Die wichtigsten unerwiinschten Reaktionen seien im folgenden nach 
ihrer Haufigkeit angefiihrt: 

Borsiinre und Zinkoxyd bilden in Gegenwart von Wasser, also in 
Emulsionen, sandartige Korner aus einem Borat. Die Dtsch .. Apoth.-Ztg 
1938, 93,. schlagt vor, derartig sandig gewordene Salben durch die Drei
walzenmiihle zu schicken; dann werden sie wieder streichbar. Dagegen 
ist aber einzuwenden, daB ein vermahlenes Zinkborat ein Zinkborat 
bleibt. "Uber die Wirkung dieses Salzes, das in der Therapie nicht ver
wendet wird, finden sich keine Hinweise in der Literatur, jedenfalls 
kommt ihm nicht die Wirkung zu, die der verordnende Arzt erwartet. 
Er muB daher vom Apotheker auf die eintretende Reaktion hingewiesen 
werden, damit die Herstellung der Salbe unterbleibt, das Wasser wag
gelassen oder das hier reaktionsfahige Zinkoxyd durch das indiffe
rente Titansalz ersetzt wird. In wasserfreien Salben wird die Reaktion 
langsam oder gar nicht eintreten. Der Vorschlag fiir die Pharmakopoea 
Austriaca IX enthielt daher eine Zinkborsalbe aus Zir.kpaste und Bor
vaselin aa. Ob ihr Wert bedeutend gewesen ware, miiBten erst klinische 
Versuche feststellen; sie ist der Pasta aseptica FMB, deren desinfizie
rende Wirkung nicht iiberragend sein diirfte, auBerordentlich ahnlich. 

Wasserhaltige Gemische von Zinkoxyd mit Metallsalzen (Bi, Hg) 
miissen bei Gegenwart von Glycerin oder anderen mehrwertigen Alko
holen vor Licht geschiitzt aufbewahrt werden. Bei Nichtbefolgung dieser 
Regel schwarzt sich das Gemisch (CASPARIS, KAMPF und MITREAl). 

Alkaloidsalze einerseits und Tannin, Alkalien, Carbonate, Borax, 
Metallsalze, Jod andererseits geben in waBrigem Milieu Umsetzungen, 
deren Entstehen bekannt sein muB. 

NoYocainchlorhydrat bildet mit Chloriden zusammen Doppelsalze, 
mit manchen Perubalsamsorten einen roten Farbstoff2. Derartige Kom
bina tionen sind daher zu vermeiden. 

Resorcin und Aniisthesin reagieren auch in Salben miteinander. Es 
empfiehlt sich daher, derartige Mischungen zu unterlassen. 

Jodsalze und Quecksilber oder dessen Salze diirfen nicht gleichzeitig 
gegeben werden, da das Reaktionsprodukt nach EICHHOLTZ3 zu ver
heerenden Vergiftungen fiihrt. Jodsalze reagieren auch mit Natrium
bicarbonat und Bismut. subnitric. 

Mit Ammonsalzen und Ammoniak sowie weiBem Pracipitat konnen 
Jodsalze explosiven Jodstickstoff bilden (TRENDELENBURQ4) .. Jod 
reagiert mit Gummi, atherischen Olen; Jothion mit Alkalien. 

Silber- und Quecksilbersalben konnen mit Wollfett frisch zubereitet, 
nicht aber gelagert werden, da derartige Salben bei langerer Aufbewah
rung fest werden. Auch Jod reagiert mit den ungesattigten Anteilen 
des Adeps lanae. 

1 CASPARIS, KAMPF u. MITREA: Pharm. acta helvetica 10, 143 (1935). 
2 Dtsch. Apoth.-Ztg 1937,78,1244. 3 EICBHOLTZ: Delmat. Wschr.1937, 4. 
4 TRENDELENBURG: Grundlagen der allgemeinen und speziell€n AIzneiverord-

nungslehre. Berlin: F. C. W. Vogel 1938. 
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Argentum nitricnm darf nicht mit Halogensalben, Tannin, Alkalien, 
Kohlehydraten und EiweiB sowie Phenolen zusammengebracht werden. 
Kolloidsilber explodiert mit H 20 2 verarbeitet. 

Hexamethylentetramin, ein Bestandteil mancher Salben, die Form
aldehyd abspalten sollen, wirkt nur in saurem Medium; ein Zusatz von 
alkalischen Bestandteilen, die die ohnehin schwachen Sauren der Haut 
neutralisieren, vernichtet die Wirkung und ist daher zu vermeiden. 

Perubalsam gibt mit Vaselin beim unmittelbaren Verreiben kornige 
Ausscheidungen. Man verreibt ihn daher zuerst mit etwa I g Ricinusol 
und gibt diese Mischung der Verreibung der anderen Bestandteile zu. 

Salieylsaure reagiert mit Eisensalzen und Alkaloiden sowie mit 
manchen Emulgatoren (Seifen). 

Sehwefel und Sehwefelverbindungen diirfen mit verschiedenen Sub
stanzen nicht zusammengebracht werden. So geben sie mit Schwer
metallverbindungen wie Bleisalzen oder Wismutpraparaten auch in 
Salben schwarze Sulfide. Mitigalsalbe auf Diachylonbasis ist daher nicht 
empfehlenswert, es sei denn, man wiinscht gerade ein allerdings stark 
reizendes Sulfid. Die Reaktion kann auch im Korper bei gleichzeitiger 
Anwendung der Komponenten an verschiedenen Stellen eintreten und 
so die Fernwirkung beider Medikamente aufheben. Auch mit Halogen
salben kann Schwefel Reaktionsprodukte eingehen. 

Tannin verfarbt sich mit Alkalien und gibt mit EiweiB und Metall
salzen Niederschlage. 

Wasserstoffsuperoxydsalben werden nicht selten in der Kosmetik zur 
Sommersprossenbehandlung verwendet. STEIN1 empfiehlt 

Perhydrol 1,0 
Eucerin 6,0 
Vaselin ad 15,0 

zur Aufhellung der Keloide. Er gibt an, daB die Salbe in dicht und fest 
schlieBenden GefaBen aufbewahrt werden soll, da der frei werdende 
Sauer stoff sonst den Deckel abhebt. Also zersetzen sich die Praparate 
und wirken, wenn iiberhaupt, nur in ganz frischem Zustand. Sie sind 
zweckmaBigerweise durch wasserfreie Verarbeitungen von Persalzen zu 
ersetzen. In Schalpast~n wird bisweilen versucht, Quecksilberpracipitat 
mit Perborat oder H 20 2 zu verstarken. Derartige Salben zersetzen sich, 
auch wasserfrei, unter Bildung von Quecksilberoxyaminoverbindungen. 

Tri1i.thanolaminsalben diirfen nach MAYNARD2 nicht mit Schwefel und 
Schwermetallsalzen verarbeitet werden, da die Base mit den Zusatzen 
reagiert. 

Stearateremes sind meist alkalisch, wir miissen dies bei der Be
reitung zahlreicher Salben, die alkaliempfindliche Medikamente ent
halten, in Rechnung stellen. 

Teginsalben vertragen sich mit wasserloslichen Salzen und Sauren 
nicht. Auch Zinkoxyd bewirkt allmahliche Zerstorung der Emulsion. 
Andere Emulsionen werden durch konzentrierte Elektrolytlosungen oft 
zerstort. Eine Vorprobe mit kleinen Mengen ist daher zweckmaBig. 

1 STEIN: Wien. klin. Wschr. 1932, 32. 
2 MAYNARD: Arch. of Dermat. 1936, 2, 34. 
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m-in-Wasser- und Wasser-in-m-Emulgatoren sind nicht gleichzeitig 
in einer Salbe zu verwenden. So entmischt sich z.B. eine Verarbeitung 
von Liquor carbo deterg. (Ol-in-Wasser-Emulgator Saponin) und Woll
fett (Wasser-in-Ol-Emuigator). Es gelingt zwar durch Zusatz von Tylose 
oder Pektin, ferner durch Herauslosen des Saponins mit Wasser eine 
halt bare Emulsion herzustellen, doch ist dies Energieverschwendung. 
Man vernichtet die Wirksamkeit des einen Emulgators, um den anderen 
seine Kraft entfalten zu lassen, oder man iibersteigert durch Zusatz 
anderer gleichgerichteter Emulgatoren die Wirkung des einen Typs, um 
den anderen umzubringen. In solchen Fallen ist die jedenfalls elegantere 
Methode die, nur einen Emulgatorentyp anzuwenden. SoIl der Ol-in
Wasser-Typ des Liquor carbo deterg. gewahrt bleiben, so bleibt das 
Wollfett weg und man emulgiert das Vaselin, wenn notig, unter weiterem 
Zusatz von Ol-in-Wasser-Emulgatoren. SoIl der Typ der Wasser-in-OI
Emulsion gewahrt bleiben oder eine wasserfreie Salbe hergestellt wer
den, so empfiehlt sich statt des Liquors ein mit Fett mischbares Teer
praparat. 

Ein weiteres Beispiel einer Salbe, die gegenteilig wirkende Emulga
toren enthalt, ist die bisweilen verordnete Mischung von Brandliniment 
und Wollfett. Das Rezept lost die an eine Brandsalbe gestellte Aufgabe 
nicht gerade elegant, denn es resultiert nicht das erwartete Liniment 
in festerer Form, sondern ein alkalisches Lanolin. Die Herstellung ge
lingt nur dann, wenn das fertige Liniment in das Wollfett eingearbeitet 
wird. Bei dieser Prozedur wird der schwache Emulgator, Kalkseife, mit 
dem LeinOl im W ollfett gelOst, die waBrige Losung tritt in das Gemisch 
als Wasser-in-Ol-Emulsion ein. Es bildet sich keine Doppelemulsion. 
Die elegant ere Losung ist auch hier das Brandliniment in einer 01-
Wasser-Emulsion, z. B. eine Lanettewachssalbe einzuarbeiten. 

Hier muB auch noch die Tatsache besprochen werden, daB ver
schiedene Medikamente, insbesondere Elektrolyte und atherische Ole, 
in waBrigen Losungen, aus stark wasserhaitigen Salben, z. B.aus dem 
Ungt. Cetylicum das dort bereits eingearbeitete Wasser wieder aus
treten lassen. Rosenwasser z. B. vermindert die Wasserzahl des Ungt. 
Cetylicum um die Halite. Jodkali hat ahnliche Eigenschaften, so daB 
die offizinelle Salbe der Helvetica, die urspriinglich 30% Wasser ent
halt, nun nurmehr 10% aufweist. MUHLEMANN1 hat damber eingehende 
Untersuchungen angestellt und betont, daB man in jedem einzelnen 
dieser Falle das Verhalten experiment ell feststellen miisse. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daB all die Reaktionen der Che
mie, die zwischen reagierfahigen Korpern iiberhaupt auftreten konnen, 
auch in Salben zu erwarten sind; In wasserhaltigen Grundiagen ist mit 
schneller Umsetzung zu rechnen, in wasserfreien Praparaten, falls es 
sich um wasserlosliche Reagenzien handelt, mit gegebenenfalls auBer
ordentlich verzogerter. Wenn eine Reaktion zu erwarten ist, so muB 
nicht nur die Wirkung der urspriinglich zugesetzten Medikamente, son
dern auch die des Reaktionsproduktes in Rechnung gestellt werden. 

1 MUHLEMANN: Pharm. acta helvetiva 1940, 2. 
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Umsetzungen in Salben sind nach MAYRHOFER1 und nach KNOTT2 
moglich: 

1. zwisohen oxydierbaren Substanzen und Oxydationsmitteln; 
2. zwisohen Metallsalzlosungen und Lauge, Ammoniak, Alkaloidsalzen, Eiweill, 

Borax, Gerbstoff, Gummi; 
3. zwisohen Gummi einerseits, Borax, EiweiJl, Metallsalzen andererseits; 
4. zwisohen Alkaloidsalzen und Borax, Tannin, Metallsalzen; 
5. zwisohen Gerbstoffen und alkaloid- und anderen stiokstoffhaltigen Salzen, 

EiweiJl, Gelatine, Metallsalzlosungen; 
6. zwisohen Sll.uren und Hydroxyden, Carbonaten, Ammoniak; 
7. zwisohen Jod und Stll.rke,.NHa oder Tannin; 
8. zwischen der Salioylsll.ure Bowie ihren Salzen und Ammonverbindungen, 

Eisensalzen und manohen Emulgatoren. 

tJberholte Salben, Grenzfalle, Kuriositaten. 
In alteren Arzneibiichern finden wir schmerzstillende, schlafmachende 

und beruhigende Salben, die Alkaloide wie Atropin, Opiate, Lupulin 
u. dgl. enthielten. Wir haben jetzt exakter dosierbare Praparate, so daB 
man davon immer mehr abkommt. 1m Mittelalter gab es Hexensalben, 
mit denen man heute noch dunkle Geschafte machen kann, denn der 
Glaube an solche Mittellebt fort. Da wird z.B. in der Schweiz. Apoth.
Ztg 1936, 257, als Kuriosum eine medialmagische Salbe beschrieben, 
die, unter der Achselhohle und in der Genitalgegend aufgestrichen, 
stundenlange Traume verursachen solI. Bei der Analyse der Salbe 
konnten nur Spuren von Alkaloiden nachgewiesen werden. Sie war ur
spriinglich sicher sehr viel wirksamer und gefahrlicher, dafiir spricht 
die Anwendungsvorschrift. Sie ist ja auf die alkalischen Hautpartien 
aufzustreichen, da dort die Alkaloidbasen in fettloslicher Form am besten 
zur Resorption gelangen; dann hat der Hersteller es wahrscheinlich mit 
der Angst zu tun bekommen und lieB das Alkaloid weg. 

Von derartigen magischen Salben zu trennen sind die "Salbole nach 
Zarathustrischen Grundsatzen", die, aus Paraffinol bestehend, nicht in 
ihrer Wirkung, sondern durch ihre Anwendung einen gewissen Wert 
haben, da sie zu Massage und leichtathletischen thmngen veranlassen. 

Die Schlankheitscremes sind schwerer zu verstehen. Ein solches 
Praparat steUt z. B. eine Salbe dar, die 0,2% organisches Jod und 
Aloeextrakt in Glycerinsalbe enthalt. Der Beweis der Jodresorption aus 
diesem Medium mag gelingen. Die Aloeoxyanthrachinone sind in diesem 
Mittel wohl ebenso unwirksam wie die aus Rhabarber, die eine andere 
derartige Creme in Vaselin suspendiert enthalt. Ebenso unwirksam wie 
harmlos und bestenfalls als Massagecreme verwertbar ist ein aI~deres 
Produkt, das aus Stearat, Pflanzenschleim, Glycerin, Wasser und 
Aromastoffen besteht. 

Ein leicht ranziges Mandelol kommt unter phantasievoUem N amen 
in den Handel und solI, "ein Duft- und Dungstoff der Haut, zur wahren 
Schonheitspflege dienen und nicht, wie die bisherigen Mittel, nur eine 
Hautschmiere sein". 

1 MAYRHOFER: Wien. med. Wsohr. 1931, 14. 
2 KNOTT: Pharm. J. a. Pharmacist 1932, 519. 
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Diabetessalben aus Vaselin und Spuren von Pflanzenextrakten, 
Pflanzengeschwulstsalben ahnlicher Zusammensetzung sowie eine Quell
salzsalbe, die Spuren von Pflanzenausziigen, aber kein QQ.ellsalz ent
halten, sind eine rein kriminelle A,ngelegenheit, insbesondere wenn eine 
Pappdose jeder einzelnen rueser Zubereitungen RM. 5,- kostet. Es ist 
bedauerlich, daB solche Zaubereien nicht ausgeschaltet werden k6nnen. 
Da ist ja die Seeschlick-Hautpaste "zur Hautverjiingung durch Meeres
schlick", von dem 4 X 20 g nur RM. 1,- kosten, noch auBerordentlich 
billig. Die Reichhaltigkeit der'Inhaltstoffe AI, Ca, Mg, Na, Ti, N, P ent
schadigt den Kaufer, der sich iibervorteilt halt. 

Besonders raffiniert geht der Hersteller der Gothania-Praparate vor. 
Er verkauft nach PEYER1 20 g parfiimiertes Vaselin als Erektionsgelee 
um RM. 5,- und eine Mischung aus Wasser, Vaselin und Wachs als 
Muskelcreme zur Herstellung einer kraftigen Brust. Wenn auch ver
niinftige Kaufer derartige Produkte ablehnen werden, so ist doch allein 
schon der Versuch eines derartigen Betruges auf das scharfste zu ver
urteilen und mittlerweile gliicklicherweise auch geschehen. 

Wimpernwuchssalben sind in Amerika in Mode. Nach NAVARRE1 

bestehen sie aus gelbem Vaselin! Man parfiimiert sie mit atherischem 
01 und gibt das so beliebte Schildkr6tenol hinzu. Anscheinend enthalt 
es Hormone, die die Wimpern der Schildkroten zum Wachsen brachten. 
Das Ganze wird gekauft und ist unwirksam wie die Biistenmittel in 
Salbenform, die bestenfalls als Massagecreme wirken. Es gibt auch ein 
Praparat, das zellbelebende, hautstraffende und versch6nende Nordsee
energien enthaIt: GRIEBELS Analyse ergab als Bestandteile Wollfett, 
festes und fliissiges Paraffin, verdiinntes Seewasser sowie Olivenol3• 

Eine Mischung von Senfol 11;nd Casein "emaniert 100% des opti
malen Maximums radioaktiver Strahlen" und wird bei Leber- und 
Gallenleiden sowie Entziindungen empfohlen. 

Cremes, die ohne Sonne braunen, Alloxan oder Pyrogallol enthalten, 
sind Verirrungen, die nicht niitzen, wohl aber schaden konnen. 

WeiBes Vaselin, das homoopathische Milchzuckerverreibungen von 
Na. bic., Lithium Sit, Fe, Spongia usta enthalt, diirfte keine tiber
dosierungsgefahr in sich bergen, auch Lecithin in gelbem Vaselin, eine 
Salbe, die zur Kraftigung der weiblichen Brust empfohlen wird, kann 
nicht schaden. 

Die Zahl derartiger Produkte ist groB, iiber ihren Wert oder Un
wert miissen Arzt und Apotheker in jedem einzelnen Fall entscheiden. 
Anerkannt unwirksame Produkte sind abzulehnen, die Kaufer zu be
lehren, da nur dadurch eine Aufklarung moglich ist und die Arbeit im 
Dienste der Volksgesundheit die erhofften Fruchte brin~. Sehr wert
voU und bisweilen eine QueUe der Erheiterung ist das Studium dar von 
C. GRIEBEL und PAYER in der pharmazeutischen Fachpresse laufend 
veroffentlichten Analysen, die oft mit phantastischen Angaben emp
fohlene Mittel als sehr einfache Mischungen aufkliiren. 

1 PEYER: Siidd. Apoth.-Ztg 1941, 2, 3. 
2 NAVARRE: Manuf. Chern. 1933, 12, 377. 
3 GRIEBEL: Parfumeur 1931, 35, 586. 
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In einer Kritik der ersten Auflage dieses Buehes wurde angeregt, 
noeh viele an anderen Orten genannte Priiparate hier an dieser Stelle 
zu bringen. Leider konnen wir diesem Wunsche nieht folgen, denn eine 
solehe Klassifizierung ist immer subjektiv und wiirde uns auBer dem 
Rersteller noeh aIle diejenigen auf den Rals hetzen, die mit einem 
eventuell zweifelhaften Produkt doeh "etwas gesehen haben". Wir 
hoffen daher, daB es geniigt, hier nur die tollsten Dinge zu bringen, 
iiber die anderen Produkte muB und kann sieh jeder selbst ein Urteil 
bilden. 

Die reelle kosmetisehe und pharmazeutisehe Industrie behauptet nur 
das, was vertreten werden kann. Propagandaergiisse wie der folgende: 
"Mit V. haben Sie mehr als eine duftende Sehonheitsereme, Sie haben 
die Garantie fiir tatsaehliehe Wirkung auf neuer Basis. Die Methode 
ist einfaeh, der Erfolg sieher dank del' direkten Nahrung und Aktivierung 
der ZeIlen", werden wohl nieht ernster genommen werden, als sie ge
meint sind. Niemand wird sieh hungrige Zellen mit offenen Miindern, 
die naeh Aktivierung und Nahrung sehreien, plastiseh vorstellen und 
ebensowenig kann er dann an eine Beeinflussung des Hungers und 
Durstes von auBen glauben. 

Kuriosa sind letzten Endes aueh Angaben, die wissensehaftlieh sein 
sollen, fiir den Verbraueher der Salben aber keinerlei Wert besitzen. 
Wenn ein Prospekt z. B. angibt, daB die NN-Salbe bei 37° einige Leit
fahigkeit K = 0,98 X 10-7 besitzt, und daB diese mithin 20mal be
deutender als die des Lanolins sei, so ist dies eine Spiegelfeehterei. Damit 
kann man uberhaupt nichts anjangen. Ebensowenig interessiert uns die 
Viseositat bei 50, 60 oder gar 80°. Diese Zahlen, die nur fUr Sehmierole 
Bedeutung besitzen, interessieren im Rahmen der Salbentherapie nieht. 
Jodzahl, Verseifungszahl u. dgl. der Fettgrundlagen wii.ren interessant, 
fehlen aber. 

Salben in der Tierheilkunde. 
Eine Zusammenstellung aller Salben ist nieht vollstandig, wenn 

nieht aueh die in der Tierheilkunde verwendeten Praparate erwahnt 
sind. Die Grundlagen und wirksamen Medikamente sind dieselben, wenn 
auch teilweise in anderen Konzentrationen. Wir finden die gleichen 
Desinfizienzien, Antipruriginosa, Jod und Rg, die Cantharidensalbe, 
Iehthyolpraparate und atherische Ole wieder. Dazu kommen noeh Pro
dukte, die zur Ungeziefervertilgung dienen, wie z. B. das Rotenon aus 
del' Derriswurzel. 

Als Gruncpage wird von vielen Veterinaren Fett bevorzugt, doeh 
aueh Vaselin und selbst Ungt. Paraffini besitzen dieselbe Bedeutung 
wie in der Rumanmedizin. 

Die Salben werden in gleieher Art hergestellt und sollen qualitativ 
den Humansalben ebenbiirtig sein. Es ware ein grober Kunstfehler fiir 
del1 Tierarzt, minderwertige Produkte zu verwenden; aueh die Tierhaut 
reagiert auf schlechte Grundlagen und unreine Medikamente. Beziig
lich del' optimalen Penetration und Resorption gelten ahnliche Gesetze 
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wie in der Humanmedizin. Es ware daher zweckmaBig, wenn der Tier.
arzt in enger Fiihlung mit dem Apotheker auch ffir seine FaIle eine 
~rung herbeifiihren ~rde. Bei der Wund- und Schleimhautbehand
lung konnen die in der Humanmedizin gemachten Erfahrungen ohne 
weiteres iibernommen werden. Bei Behandlung der gesunden Haut ist 
zu beriicksichtigen, daB sie behaart und bei GroBtieren kraftiger und 
dicker ist, so daB die unter Umstanden erwiinschte Resorption ver
zogert wird. 

Salben in der Pflanzenzucht. 
Auch in der Pflanzenbehandlung werden, dies sei nur des Interesses 

halber erwahnt, Salben angewandt. Die sog. Wuchsstoffe, wie Indolyl
essigsaure, also Substanzen, die das Wurzelschlagen von Stecklingen 
erleichtern und beschleunigen, werden im In- und Ausland vielfach mit 
Lanolin zu Pasten, die man auf Schnittstellen aufstreicht, verarbeitet. 
WINKLEYLEOK und McCLINLOCK1 beschreiben ein solches Praparat, das 
durch Erhitzen von 38 g Lanolin, 7,5 g Stearinsaure, 2,7 g Triathanol
amin und 100 g Wasser bereitet wird. In diese Mischung, die eine 01-
in-Wasser-Emulsion darstellt (also die GefaBe nicht so verschmiert wie 
Lanolin allein), wird der in 95proz. Alkohol geloste Wuchsstoff ein
gearbeitet. Derartige Salben sind mit der gleichen Vorsicht zu bereiten 
wie humanmedizinische Salben, denn schadigende Stoffe konnen ganze 
Stecklingskulturen vernichten. Ja, sogar ungeeignete Substanzen, wie 
Wollfett, Wachse und Vaselin, storen die Wasseraufnahme so, daB die 
Stecklinge absterben. Es ist also auch auf diesem Gebiet Erfahrung 
notig. Man wird Ol-in-Wasser-Emulsionen nehmen oder noch besser 
Schleime, da das 01 in diesen Fallen iiberfliissig ist. 

Homoopathische Salben. 
Einen 'Oberblick iiber die Salben der homoopathischen Schule ver

danken wir MliNCH2. Er fiihrt in seiner Arbeit aus, daB der jiingeren 
homoopathischen Arztegeneration die Anwendung auBerlicher Mittel 
nur mehr wenig bekannt seL Er geht dann alphabetisch auf die wich
tigsten, noch verwendeten Praparate ein und nennt: 

Aeonit = Sturmhut, wird in Form von Salben in 1-2proz. Ver
arbeitungen zur Schmerzstillung verwendet. 

Camphora = Campher als 20proz. Salbe zusammen mit Terpentin
und Rosmarinol bei Bronchitiden und Pneumonien. Das Praparat wird 
1-2mal taglich teelOffelweise auf Brust und Riicken eingerieben. 

Canthariden werden in 1 proz. Salbe bei Frostbeulen besprochen. 
Cienta virosa = gefleckter Schierling, soIl bei carcinomatosen Affek

tionen zur Schmerzlinderung teilweise mit iiberraschender Wirkung 
als lOproz. Salbe verwendet werden. 

1 WINKLEYLECK u. McCLINLOCK: Proc. amer. Soc. hortic. Sci. 38, 94 (1941). 
2 MUNCH: Dtsch. Z. Homoopathie 18, 42 (1939). 
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Cuprum = Kupfer. 2-3proz. Kupfersalben verwendet MUNCH bei 
Drusenschwellungen. 

Graphit wird als 1 proz. Salbe bei Hautleiden, insbesondere bei 
rhagadiformen Ekzemen empfohlen. 

Hamamelis- und Liuaria-(RuCKLA1)Salben werden zur 6rtlichen Be
handlung von Ulcerationen und Hamorrhoiden gebraucht. 

Petroleum. Eine lOproz. Salbe ist in der Hom60pathie zur Behand
lung von Hautausschlagen mit Schrunden und Frostbeulenbekannt. 

Phytolacca decandra = Kermesbeere. 20proz. Salben werden nach 
einem von MUNCH zitierten Autor mit Vaselin bereitet und dienen zur 
Behandlung carcinomat6ser Geschwure. 

Die Hom60pathie geht also in den meisten Fallen bezuglich der 
Salben mit der Allopathie konform, so daB wir uns, obwohl einige neue 
Mittel auftauchen, mit dem kurzen Hinweis auf MUNCHS Arbeit begniigen 
k6nnen. 

Schleimhaut- und Nasensalben, Augensalben. 
Auch unter den Schleimhautsalben verfolgen wir je nach der Indi

kation verschiedene Zwecke und mussen dementsprechend die Salben
grundlagen wahlen ... 

In vielen Fallen wird lediglich eine Deckwirkung angestrebt. Hier 
miissen wir eine auf dem waBrigen Medium gut haftende weiche und 
indifferente Salbe nehmen vom Typ der zahlreichen Nasensalben, die 
aIle Vaselin, Paraffin61 und Wollfett, letzteres um die Klebrigkeit zu 
erh6hen, enthalten. 

01 und geschmolzene Fette gelangen aus der Nase unter ungunstigen 
Umstanden in die Lunge, wo sie Pneumonien verursachen konnen. Sie 
sollen daher nur unter strenger Indikationsstellung und unter den ub
lichen VorsichtsmaBregeln verwendet werden2• Meist wird diesen Deck
salben, die das Schleimhautepithel schiitzen sollen, ein Medikament 
zugesetzt, das lokal oder nach erfolgter Resorption die sonstigen thera
peutischen MaBnahmen unterstiitzen solI. An der waBrigen Schleim
haut finden wir dann ahnliche Verhaltnisse wie im Modellversuch. Wir 
verwenden dort meist wasserl6sliche Medikamente,. die allerdings aus 
den oben skizzierten Decksalben nicht optimal zur Wirkung kommen. 
Man muB daher nach Grundlagen Ausschau halten, die bessere Resorp
tionsbedingungen gewahrleisten; wir werden nach dem Vorschlag von 
WOLF3 an ein modifiziertes Ungt. leniens denken, da wir wissen, daB 
sich dieser Typ leicht trennt, oder wir gehen zu Ol-in-Wasser-Emulsionen 
iiber oder bei manchen Medikamenten zu echten Fetten wie Schweine
fett oder dessen modernen Nttchfolgern. Die wichtigsten Arzneimittel
trager sind wohl die Ol-in-Wasser-Emulsionen, etwa Tragantschleime, 
die, wenn sie sehr weich sind, zu den viel verwendeten fliissigen Emul
sionen uberleiten. FUNK, Stuttgart, hat vorgeschlagen, Pflanzenschleime, 

1 RUCKLA: Dl;sch, Z. Hom6op. 1941, 8. 
Z MARUM u. KLEISSNER: Schweiz. med. Wschr. 1938, 20. - ROBINSON u. 

GOLDNER: J. amer. pharmaceut. Assoc. 1940, 1, 410. 
3 WOLF: Hals- usw. Arzt 27, 4 (1936). 
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insbesondere Psyllium- oder Leinsamenschleim zu verwend~n. Er ge
winnt daraus eine fettfreie, wasserhaltige, salbenartige Mischung, die 
gerade.-fiir die Schleimhaute ge~ignet erscheint. Die Salbe ist zah, setzt 
dem Eintrocknen wie auch dem Verdiinnen mit Wasser Widerstand 
entgegen, so daB man, da sie nicht rasch resorbiert wird, die Schleim
hiiute mit einer lange Zeit wirksam bleibenden Schicht Salbe bedeckt. 
Auf die AuBenhaut verrieben, bildet die Salbe eine diinne zahe Schutz
schicht. Ahnliche Erfolge konnte man vielleicht auch mit Tyloseschleimen 
erzielen, doch stehen die dazu notigen Versuche noch aus. 

Auch im Amer. P. 2176592 scheint an eine solche Schutzsalbe ge
dacht zu werden. Die Erfinder lassen Gelatinelosung mit Calcium
hydroxyd versetzen und iiberziehen die Nasenschleimhaut, urn die 
"Tannine" (!), die ihrer Ansicht nach den Heuschnupfen verursachen 
sollen, abzuhalten. Eine verworrene Angelegenheit, in der aber ein guter 
Kern stecken kann. 

Zur endgiiltigen Klarung des Problems der Schleimhautsalben ware 
dieselbe Arbeit notig, die fiir die dermatologischen Salben aufzuwenden 
war. Hier sollen daher nur zwei orientierende Vorversuche zeigen, wie 
stark die Unterschiede zwischen den einzelnen Salben sind. Bei einer 
Heuschnupfenkranken brachten 2 Ephedrinsalben Linderung. Von den 
beiden Praparaten 

1. Ephedrini hydrochlor. 0,5 2. Ephedrini hydrochlor. 0,5 
Vaselin synth. ad 10,0 Adeps synth. ad 10,0 

haftete die Salbe 2 besser ,auf der Schleimhaut und war angenehmer 
im Gebrauch. Zeitlich beobachtete die Versuchsperson im Hinblick auf 
Wirkungsdauer keinen Unterschied, sie gab aber an, daB 3proz. Ephe
toninsalbe (Merck), die aus einer Wasser-in-Ol-Emulsion auf Kohlen
wasserstoffen und Cholesterin beruht, 1 Yz Stunden wirke, ebenso die 
Ephedra8aZbe (Henning), die 1 Yz % Ephedrin. hydrochloricum in Ungt. 
Glycerini enthalt. Die einfache Suspension eines wasserloslichen Medi
kaments in Fetten ergibt also ein Produkt, das den Wirkstoff nur zum 
geringen Teil abgibt. Wasser-in-Ol-Emulsionen sind empfehlenswerter, 
ebenso Ol-in-Wasser- oder Schleimsalben. Man erhalt hier also klinisch 
ahnliche Resultate wie im Modellversuch. 

Unlosliche Korper hingegen scheinen in Vaselin suspendiert an
genehmer zu sein als in Glyceridfett. Rm,pl hat festgestellt, daB er in 
letzterem FaIle leichter zu mechanischen Reizungen kommt. Anschei
nend wirken sich der niedrigere Schmelzpunkt und die Moglichkeit einer 
Fettresorption, die beim Vaselin nicht gegeben ist, ungiinstig aus, denn 
ein Augenarzt konnte uns bei Parallelversuchen die Erfahrungen RUFPs 
voll bestiitigen. 

1m zweiten Fall, in dem allerdings nicht die Schleimhaut behandelt 
wurde, wurde zur Behandlung eines Ekzems der Nase auf der einen 
Seite eine Iproz. Trypaflavinsalbe als cJI-in-Wasser-Emulsion, auf der 
anderen eine Wasser-in-Ol-Emulsion verwendet. Die erstere Salbe wurde 
angenehmer empfunden und brachte schnellere Abheilung als die 

1 Rupl': Dtsch. Apoth.-Ztg 1933, 1408. 
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letztere. Die Beobachtung deckt sich also mit den Erfahrungen mit 
Farbstoffsalben auf der normalen Raut. 

Auch bei der Verwendung von Augensalben haben wir ein waBriges 
Medium zu behandeln. Die Resorptionsbedingungen nahern sich auch 
hier denender Modellversuche in Wasser oder auf Gelatineplatten. 
Richtungsweisend sind ferner die Tierversuche mit Novocainsalben. 

Bei den Augensalben mussen wir weitgehendst variieren. In vielen 
Fallen sind das schlecht abgebende, aber gut schmierende Vaselin und 
dessen Verarbeitungen empfehlenswerter als resorbierbare Fette, die das 
unlosliche Medikament im Bindehautsack, wo es Reizungen verursachen 
kann, zurucklassen. Bei wasserloslichen Mitteln ist diese Nebenwirkung 
nicht zu befiirchten. Daher empfiehlt hier TOULANT1, zu tierischen oder 
pflanzlichen Fetten zu greifen. 

Als Augenvaselin ist ein speziell gereinigtes Produkt, das besonders 
zugig ist, im Randel. Es schmilzt etwas hoher als das gewohnliche 
Praparat, besitzt aber sonst, abgesehen von dem hoheren Preis und 
den schon erwahnten Eigensc:Q.aften, keine besonders hervorzuhebenden 
Konstanten. 

Aus den Augensalben gelangen wasserlosliche Substanzen, wie die 
salz- und schwefelsauren Alkaloidsalze, ungleich leichter zur Resorption 
als wasserunlosliche Arzneiformen. Desinficientia folgen den Gesetzen, 
die unter dem diesbezuglichen Kapitel angefiihrt wurden, sofern sie in 
emulgierfahigen Grundlagen verarbeitet sind. 

GOLAZ und FREUDwEILER2 raten, als Grundlage fiir Augensalben 
zu nehmen: 

Alcohol cetylicus 4,0 
Adeps lanae 10,0 
Vaselin alb. 86,0 

BRANDRUP empfiehlt als offizielle Augensalbengrundlages : 
Adeps lanae 
Aqua dest. 
Vaselin aa 10,0. 

DENHARD4 schlagt vor, die Augensalben fiir den Winter mit 10% 
Paraffin. liquid. geschmeidiger zu machen. Als Grundlage dient ihm 
Chesebrough-Vaselin mit einem Zusatz von 10% Aqua dest. - Adeps 
lanae aa, also eine wasserarme Wasser-in-Ol-Emulsion. 

STEIGER5 hat mit der Mischung von Paraffinum subliquidum 
(Paraffin. liqu. DAB 6), 40 Teilen, und Unguentum cetylicum besonders 
gute Erfolge erzielt. Die Salbe verteilt sich leicht und ist vollig reizlos. 

RUMMER berichtet (1. c.), daB die Pharmakopoekommission fur das 
im Jahr 1933 bearbeitete neue osterreichische Arzneibuch Butter in 
Erwagung gezogen habe. 

Sofern wir wasserlosliche Medikamente in Augensalben verwenden 
wollen, werden also Wasser-in-Ol-Emulsionen vorgezogen, bei unlos-

1 TOULANT: Pharmaz. Mh. 4, 206 (1923). 
2 GOLAZ u. FItEUDWEILER: Schweiz. Apoth.-Ztg 1932, 39, 493. 
3 BRANDRUl': Pharmaz. Ztg 1934, 973. 
4 DENHARD: Dtsch. Apotheke 1933, 19, 249. 
5 STEIGER: Schweiz. Apoth.-Ztg 1940, 18. 
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lichen Korpern Vaselin. Den Ol-in-Wasser-Emulsionen ist der zugang
lichen Literatur zufolge noch kaum nahergetreten worden, anscheinend 
weil sie am Auge gegeniiber den waBrigen Losungen keine besonderen 
Vorteile zeigen. Zane Salben sind auf alle Falle zu meiden, da. sie zur 
Nesterbildung fiihren (LEHMANN!). 

Bei der Herstellung von Augensalben ist so steril wie moglich zu 
arbeiten, Ausbrennen der Reibschalen mit Alkohol, Reinigung der 
Pi stille und des Spatels. Selbstverstandlich ist feinste VerteHqng klein
ster Pulverteile fiir Augensalben Voraussetzung. LEPKE2 schlagt daher 
Pulver von Salicylsaure, Borsaure u. dgl. als pulv. subtilis pro Ungt. 
als Handelsartikel vor. 

ROTHENKIRCHEN3 empfiehlt das Dispergens B, eine haltbare Emul
sion aus Wasser und Olivenol aa. Wasserlosliche Substanzen, unlosliche 
verreibbare Produkte werden mit dem Dispergens verarbeitet und dieses 
Konzentrat der Grundlage zugefiigt. Die Substanzen sind dann in der 
waBrigen Phase fein verteilt. STEIGER' laBt kornige Pulver auf einer 
mattgeschliffenen Glasplatte mit einem ebenfalls mattgeschliffenen 
Reiber mit etwas Paraffinol verreiben und dann diese Mischung in die 
Salbengrundlage eintragen. 

Es braucht nicht eigens betont zu werden, daB die Forderung nach 
Frischbereitung gerade bei den meisten Augensalben erhoben werden 
muB. Bei den Atropinsalben z. B. ist die Base schlecht haltbar, aber 
auch deren Salze verlieren bei unrichtiger Lagerung ihre Wirksamkeit 
(ALLPORTO). 

Bei Schleimhautsalben miissen wir also je nach der Indikation 
zwischen Decksalben und Medikamenten abgebenden Praparaten unter
scheiden. Erstere werden nach wie vor vorwiegend aus Vaselin und 
dessen Mischungen bestehen, bei letzteren sind salbenartige oder fliissige 
Emulsionen empfehlenswert. 

Bei den Augensalben bestehen ahnliche Verhaltnisse, doch haben 
hier die Ol-in-Wasser-Emulsionen noch geringe Verbreitung. Ihre Prii
fung konnte aber empfohlen werden. 

Wichtig ist bei diesen Praparaten jedenfalls, daB die verwendeten 
Wirkstoffe, etwa Lokalanaesthetica wasserloslich sind. Nur in diesem 
Fall kommen sie iiberhaupt an die Lipoidhiillen der Nerven heran. 
Diese Hiillen durchwandern sie dann als Basen 6. 

Salbenherstellung, Priifung und Verpackung. 
Zur Herstellung der einzelnen Salbentypen stehen dem Apotheker 

hierfiir verschiedene Hilfsmittel zur Verfiigung. Je nach den zu ver-

I LEHMANN: Schweiz. Apoth.-Ztg 79, 4 (1941). 
2 LEPKE: Dtsch. Apoth.-Ztg 1933, 73. 
3 ROTHENKIROHEN: Pharmaz. Ztg 1934, 80, 1016. 
4 STEIGER: Schweiz. Apoth.-Ztg 1940, 18 
5 ALLpORT: Zit. Pharmaz. Ztg 1936, 22, 303. 
6 LIESEGANG: In "Die ortliche Betaubung in der Zahnheilkunde". GUIDO 

FISOHER. 5. Auf!. 
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arbeitenden Mengen und der Art 
des Endproduktes nehmen wir 
zur Salbenbereitung: 

Matte bz'w. glatte Glas- oder 
Metallplatten, die gegebenenfalls 
beheizt werden konnen, Stahl
spateln oder mattgeschliffene 
Glaspistille mit ebener Ober
flache als Reiber. 

Porzellanreibschalen, glatt 
oder rauh, mit Porzellanpistillen 
mit Hand- oder maschinellem 
Antrieb (Abb. 27), Salbenreib
schalen aus Reinnickel, aus 
Kunststoffen, wie Pollopas, oder 
emailliertem Blech mit Holz
pistillen; 

Einwalzenmiihlen wie dieKos
metavonSpangenberg,Mann
heim, in denen eine Porzellan-

Abb.27. Motorgetriebene Porzellanreibschale walze das Gut an einem Querbal-
(Liebau, Chemnitz). kenzerreibt(nurgroBereModelle); 

Dreiwalzenmiihlen. Sie arbeiten nach dem Prinzip der Glasplatten 
mit geschliffenem ebenem Pistill. Sie verreiben die festen 'Bestandteile 
besser als Reibschalen und gewahrleisten am ehesten nesterfreie Salben, 
so daB sie auch den Kugelmiihlen vorzuziehen sind (Abb. 28); 

Zylindermiihlen. Diese Apparatur besteht aus einem Zylinder, in 
dem das Mahlgut, in unserm Fall eine Salbe, durch einen Kolben zwangs
laufig oder mit Handbetrieb zwischen einer ruhenden und einer rotie
renden Mahlscheibe vorbeigedriickt wird (Abb. 29); 

Apparate, die sich besonders zur Herstellung der beiden Emulsions
typen eignen, sind der Unguent or, der Handkneter, der Almator, Riihr
werke, alles Maschinen, die urspriinglich vorwiegend zur Herstellung 
von Cosmeticis erdacht waren. 

Die zweckmaBigste Herstellungsart richtet sich nach der Menge der 

Abb. 28. Dreiwalzenwerk Hammonia (Deckelmann, Altona). 
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zu verarbeitenden Substan
zen, dem Schmelzpunkt und 
der Art der Grundlage sowie 
nach den Eigenschaften der 
Inhaltsstoffe. 

Die einfachsten Methoden 
konnen beim Verarbeiten 01-
loslicher Korper angewendet 
werden. Hier werden die Sub
stanzen, wenn sie in der Kalte 
mischbar oder, bei groLler 
Zahigkeit, in der Warme zu
sammenschmelzbar sind, un
mittelbar in der Reibschale, 
oder wenn es sich um kleine 
Mengen handelt, auf einer 
Glasplatte verrieben. Als 
Grundlage wird man eine der 
Substanz gegeniiber indiffe
rente, gut penetrierende und 
haftende Salbe wahlen. Bei 
manchen Substanzen wirdein 
Losungsmittel die Einarbei
tung erleichtern; so wird Pelli
dol in Chloroform gelOst, die 
LosunginFett eingetragen und Abb. 29. Zylindermiihlc (Licbau, Chemni tz). 
dann das CHCla vertrieben. 

Wasserunlosliche Substanzen werden feinstens zerkleinert und in die 
Salbengrundmasse in Portionen einverleibt. Mit dieser Methode hat sich 
vorwiegend LEPRE! beschaftigt. Er zitiert auch MONCORPS 2• Dessen 
Arbeit zufolge ist bei gleichbleibender Salbengrundlage die thera.peu
tische Wirkungsintensitat des einverleibten Arzneistoffes direkt pro
portional der Oberflache, die dem Wirkstoff durch die Zerkleinerung 
gegeben ist. So ist z. B. die weiLle Quecksilberpracipitatsalbe des DAB 6 
durch die wesentlich feinere Verteilung des Pracipitats sehr viel starker 
als die des fiinften Arzneibuches. Es ge-
niigt daher, um den Wirkungswert einer 
Salbe zu beurteilen, nicht, eine Gehalts
bestimmung vorzunehmen, sondern es muLl 
auch eineTeilchengroBenbestimmung vor
liegen. Das unlosliche Pulver muLl also 
fein sein und vor der Verarbeitung durch 
Sieb 6 des DAB 6 geschlagen werden3 . 

Doch auch dann erzielt man mit den Sal-

1 LEPKE: Dtsch. Apoth.-Ztg 1933, Nr 73, 
1060. 

2 MONCoRPs:Arch.f.exper.Path.141,H. l /2. 
3 BECHER: Dtsch. Apoth.-Ztg 1936, 49/50. 

Abb. 30. Rezeptur-Salbenmaschine 
"Halnmonia" mit eingeuautem 

Widerstand 
(Deckelma"nn, Altona). 
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benreibschalen und Holz
pistillen nur sehr scbwer 
eine gleichmaBige Salbe 
ohne Substanznester, 
leichter mit denPorzellan
reibscbalen mit rauher 
Oberflache. Die beste Ver
teilung erbalt man bei 
kleinen Mengen unter 
10 ccm beim Arbeiten auf 
der Glasplatte und der 
gegebenenfalls vorge
warmten Salbenmisch
platte mit Spatel und 
plangeschliffenem Pistill, 
bei groBeren Mengen mit Abb. 31. Rezeptur-Salbendreiwalzwerk "Schnellrezept" 

(Lie bau, Chemn i tz). 
den Dreiwalzenmiihlen, 

Apparaten, die in den verscbiedensten Ausfiihrungen und GroBen zur 
Verfiigung stehen. Wir bringen im Bild solcbe Miihlen, die vom Her
steller bezogen werden konnen (Abb. 28, 30-32). 

Die Hammonia wird mit einem Motor von 1/6 PS angetrieben und 
besitzt gegeneinander verstellbare Hartporzellanwalzen. Sie verarbeitet 
50-100 g in der Minute und wird auch ohne elektrischen Widerstand 
geliefert. Besser ist das Modell mit Widerstand (AWE1), durch den die 

Abb.32. Dreiwalzenwerk (Liebau, Chemnitz) 
(groBeres Modell) . 

Umlaufgeschwindigkeit der 
Walzen der Eigenart der ge
rade in Arbeit befindlicben 
Salbe angepaBt wird (Preis 
ohne elektrischen Widerstand 
RM.198,-). 

Die elektrische "Scbnell
rezept " -Maschine (A b b. 31 ) 
besitzt gleicbfalls verstellbare 
Porzellanwalzen, verarbeitet 
auch kleine Mengen von 5 bis 
25 g in der Minute. Sie ist 
fUr die Rezeptur daher ge
eigneter als die Hammonia, 
die in der Defektur iiberlegen 
ist (Preis RM. 215,-). 

Weitere Miihlen, wie die 
von Hauff, Berlin, oder 
Hochleistungsmaschinen von 
Liebau (Abb.32) leiten zu 
den in der GroBdefektur noti
gen Apparaten iiber. Es ban-
--- ~ --

1 AWE: Dtsch. Apoth.-Ztg 
1938, 81, 1200. 
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delt sich dann schon um Aggregate, die %,- bis 2-PS-Motoren eingebaut 
haben, eine Leistung von 25-100-150 kg pro Stunde aufweisen und 
in den groBeren Formen RM. 2000,- und dariiber kosten. Die Walzen 
bestehen dann meist· aus Porphyr, Granit odeI' Metall. 

Uber die Dreiwalzenmiihle, die wohl fiir iede A potheke notwendig 
ist, da sie im Gegensatz zu den maschinell angetriebenen Reibschalen 
feste Bestandteile einwandfrei verreibt, besteht bereits umfassende 
Literatur. Es sei auf die Priifungsberichte von MAEDER!, KERN2, KERN 
und DUERKop3 verwiesen, ferner auf AUMuLLER4 und CLAUS5• Die 
Autoren besprechen dort ihre Erfahrungen mit den Miihlen, die sich 
besonders gut fiir alle Arten von festen Salben und Pasten eigneri, so 
daB ohne ihre Hilfe z. B. wirklich gute Zinkpasten odeI' Dermatol
salben nicht herstellbar sind. Aile konzentrierten Salben verreibt 
CLAUS, obwohl dies eigentlich nicht notig ist, bevor er sie in die Drei
walzenmiihle gibt, in der MURLESchen Quecksilbermiihle, um sichel' zu 
gehen, daB keine Pulvernester in die Salbenmiihle geraten. Die Salbe 
wird dann 2-3mal durch die Walzenmiihle laufen gelassen, wobei die 
Spaltoffnungen zwischen den einzelnen Walzen bei jedem Beschicken 
enger gestellt werden. 

Wasserlosliche Substanzen hat man bisher immer in Losung und 
meist in Form einer Wasser-in-Ol-Emulsion abgegeben. KANNEGIESSER 
und v. D. WIELEN6 empfehlen hierfiir Adeps lanae, wenn eine beson
ders feine Verteilung des Wassers gewiinscht wird, und zeigen, daB 
groBe Mengen eines wasserloslichen Medikamentes in wenig Wasser, 
kleine hingegen zweckmaBig in viel Wasser gelOst eingearbeitet werden. 
Kleinere Mengen dieses Typs konnen wir im Morsel' und in der Reib
schale herstellen. Die Ol-in-Wasser-Emulsionen abel', ferner groBere 
Mengen werden mit maschinellen Hilfsmitteln wie dem Handkneter, 
den SOHRADER7 fUr den Ol-in-Wasser-Typ besonders empfiehlt, bessel'. 
Sowohl bei der maschinellen als auch bei der Kleinherstellung mit del' 
Hand muB die richtige Temperatur eingehalten und auch auf die Be
schaffenheit der Reibschale geachtet werden. In PorzellangefaBen mit 
rauher Oberflache kann man mit dem Fett picht so viel Wasser ein
verleiben wie in glatten emaillierten. 

Nun zu den einzelnen Maschinen, die besonders zur Herstellung 
von Emulsionen gedacht sind. Da ist zunachst der Handkneter der 
Goldschmidt A.G., del' zur Herstellung der Tegincremes in 2 GroBen 
mit 200 und 1000 g Fassungsvermogen entwickelt worden ist, zu nennen. 
Er emulgiert im Vakuum, so daB keine Luft in die Salbe gebracht wird 
und sie nach la,ngerer Aufbewahrung nicht zusammensackt. Man emul
giert Tegincremes bei 70°, proteginhaltige Verarbeitungen bei 40-45 0 

1 MAEDER: Schweiz. Apoth.-Ztg 1937, 26. 
2 KERN: Dtsch. Apotheke 2, Nr 22, sowie ebendort 1934, Nr 26, 49. 
3 KERN u. DUERKOP: Dtsch. Apoth-Ztg 1938, 53. 
4 AUMULLER: Dtsch. Apoth.-Ztg 1936, 1649. 
5 CLAUS: Dtsch. Apoth.-Ztg 1934, Nr 8, 417. 
6 KANNEGIESSER U. V. D. WIELEN: Pharmaceut. "\Veekblad 68, 1165 (1931). 
7 SCHRADER: Vortrag auf del' Hauptversammlung del' Dtsch. Ges. f. Fett-

forschung Hamburg 1938. 

v. Czetsch-Lindenwald und Schmidt-J,a Baume, Salben I, 2. Auf I. 19 
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und knetet langsam kalt. Der Kneter verarbeitet auch andere Salben 
und wurde von ·KERN und LEOPOLDl gepriift (Abb. 34a und b). 

Man flillt den Zylinder 1 mit allen zur Emulsion bestimmten Be-

Abb. 34a und b. Handknet er d er Golds c hmid t A .G., E s s en . 1 EmuIgierzyIinder, 2 Luftpumpe, 
3 Manometer mit Abscheider, 4 Stempel , 5 FuE. 

standteilen, entfernt dann die Luft durch die Pumpe 2. Dann erwarmt 
man den Zylinder 1 auf dem Wasserbad bis zur Schmelze aller Teile 

1 K ERN U. L E OPOLD: Dtsc;h. Apoth.-Ztg 1933, Beiht ft 7 zu "Die Deutsche 
Apotheke". 
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und emulgiert bei der vorgeschriebenen Temperatur durch StoBen des 
Stempels. Nach etwa 100 SWBen wird gekiihlt und im Erkalten weiter
gestoBen. Die Salbe ist dann gebrauchsfertig. 

Der Almator der Chemischen Fabrik Tempelhof, ein Riihr
werk, ist zur Verarbeitung 
von Almecerin und Cefatin kon
struiert, er kann aber auch zur 
Herstellung anderer Salben 
verwendet werden. 

Die "Riihrliesel" der Alex
anderwerke, ein ahnlicher 
A pparat, der eigentlich fUr die 
Kuche konstruiert wurde, wird 
besonders zur Emulgierung von 
Borocerin und Hydrocerin emp
fohlen. Aus eigener Erfahrung 
wissen wir, daB man damit 
auch Stearatcreines herstellen 

Abb.35. U"nguentor. R. Gann, Stuttgart, 
Fuldaer Str. 34. 

kann. Eine ahnliche, mit einem 
Motor angetriebene Maschine 
ist das Planetenriihrwerk Elek
tro-Rapid, das SCHNEIDER! be
sonders empfiehlt. 

Die Emulgiermaschine "Ze
nith" derFirma Steinhorst , 
Lei pzig, wird in 3 Typen ge
liefert und verkorpert das Prin-
zip derTurbomischer. DerTyp 1 
arbeitet diskontimiierlich, die 
Typen 2 und 3 kontinuierlich. Wir 
bringen Bilder der kleinsten und 
der groBten AusfUhrung. 

Beim kleinen Modell wird in dem 
bierkrugartigen GefiiB emulgiel't. 
Bei den groBeren laufen die Emul 
sionsbestandteile bei E und Z zu 
und die fertige Emulsion bei A abo 
Die Modelle beschl'eibt W. MEYER2 

eingehend. 
Der von KOCH3 gepl'iifte Un

guentor, der fUr Handbetrieb und mit 
einem Elektromotor gekuppelt gelie
fert wil'd, ist zur Herstellung von 

Abb.36. Emulgiermaschine "Zenith" 
(kleines Modell). 

Abb.37. Emulgiermaschine "Zenith" 
(groBes Modell) . 

Emulsionen nicht geeignet. El' homogenisiert abel' vol'ziiglich und ist 
del' Typ del' Homogenisatoren. In ihm werden die in den Einfiillstutzen, 

1 SCHNEIDER: Dtsch. Apoth.-Ztg 1942, 101/102. 
2 M EYER, W.: Fette u. Seifen 96, 359 (1939). 
3 KOCH : Dtsch. Apoth.-Ztg 1937, II. 

19* 



292 Salben als Medikamententrager. 

der, wie auf der Abbildung ersichtlich, auch mit einem heizbaren Doppel
mantel versehen sein kann, durch ein Diisensystem gepreBt und so fein 
verrieben. Er eignet sich besonders fiir weichere Salben (Preis RM. 119,
ohne Motor). 

Welchen Typ der besprochenen Maschinen man nun verwendet, 
richtet sich nach den zur Verfiigung stehenden Mitteln und den einzelnen 
Fallen. In der Apothekenpraxis zeigt jede bei richtigem Einsatz auBer
ordentliche Vorteile, die KERN1 fUr den Unguentor und die Dreiwalzen
miihle hervorhebt. Ohne diese Hilfsmittel diirfte eine genau arbeitende 
Apotheke heutzutage kaum mehr denkbar sein, weil bei ihrer Ver
wendung auf Concentrata, die zur Zersetzung neigen, verzichtet werden 
kann und die Frischherstellung der Salben in den allermeisten Fallen 
moglich ist; denn nur frische, fein verarbeitete Salben befriedigen 
Apotheker, Kliniker und Patienten. 

Uber die sonstigen Apparaturen, die vorwiegend den GroBhersteller 
kosmetischer Produkte interessieren, sei auf die Arbeiten von WAGNER 2 

verwiesen, ferner auf die Angaben von KERN in seinem bereits ge
nannten Buch. 

Fiir besondere Stoffe, wie z. B. Emanation, sind spezielle Arbeits
methoden ausgearbeitet worden. So hat sich RAJEWSKY im D.R.P. 
660246 ein Verfahren schiitzen lassen, demzufolge das zu losende gas
oder staubformige Produkt in erwarmte Kammern gebracht und durch 
sie mittels einer rotierenden Diise geschmolzenes Fett oder Vaselin 
hindurchgeblasen wird. Die hohe Adsorptionsaktivitat frisch hergestell
ter Teilchen werde so maximal ausgeniitzt. Die Salbengrundlage kann 
eine elektrische Aufladung erhalten, um mit Hilfe der sich anziehenden 
positiv bzw. negativ geladenen Teilchen eine intensivere Mischung zu 
erzielen. Der Apparat ist von RAJEWSKY und BURKHARDT3 ausfiihrlich 
beschrieben worden. Obwohl er zweifellos hervorragende Produkte 
liefert, kommt er infolge seiner Kompliziertheit fUr Apotheken gar 
nicht, fiir Kliniken und fUr die Industrie nur in Ausnahmefallen in 
Frage. Dieses Verfahren, das zur Herstellung von Radiumemanations
salbe entwickelt wurde, besitzt fiir die Herstellung anderer Salben im 
Apothekenbetrieb derzeit wohl keine Bedeutung. 

Wie wichtig die Wahl der best en Technik bzw. der vorteilhaftesten 
Maschinen ist, zeigt eine Serie von Bildern, die aIle eine Hautmilch aus 

Emulgade F 2,0 
Cetiol extra 8,0 
Nipagin 0,15 
Paraffin 0,5 
Wasser 89,55 

darstellen. Abb. 38 zeigt die Milch im Becherglas mit einem Riihler bei 
210 Touren zusammengeriihrt. Abb.39 zeigt dasselbe Praparat, das durch 
Schiitteln in einer Flasche gewonnen wurde und bereits eine wesent-

1 KERN: Dtsch. Apoth.-Ztg 1928 Nr 76, 77. 
2 WAGNER: Parfumeur 1934. 
3 RAJEWSKY u. BURKHARDT: Kolloid-Z. 89, 2 (1939). 
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lich feinere Verteilung aufweist. Abb. 40 und 41 sind Emulsionen, die 
durch die SCHRODERSche Emulgiermaschine bzw. durch den Emultor 
angefertigt wurden und feintropfiger und halt barer sind. 

Die Wahl der Herstellungsart muB dem Apotheker, die der Salben
grundlage dem behandelnden Arzt vor behalten bleiben; beide mtissen 

Abb.38. Riihren. 

Abb. 40. Emulgierenmitder SCHRODERschen 
Maschine. 

Abb. 39. Schiitteln. 

Abb.41. Emulgieren mit dem Emulgor. 

Abb. 38-41. Emulgiereffekt verschiedener Methoden bzw. Maschinen'. 

sich tiber die Wichtigkeit der Technik, der richtigen Kombination klar 
sein. Denn man ist bei MiBerfolgen mit den Salben oft geneigt, die 
Schuld auf ungeeignete Arzneistoffe zu schieben, wahrend hierfiir das 
unzweckmaBig gewahlte Medium oder die falsche Herstellung ver
antwortlich gemacht werden muB. 

1 Die Abbildungen sind Originalaufnahme des Mikro- und Kinolabors der 
Deutschen Hydrierwerke und wurden uns vom Hautschutzlabor der Dehydag fiir 
das Buch liebenswiirdigerweise iiberlassen. 
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Zur unrichtigen Verarbeitung gehort unseres Erachtens auch del' 
Gebrauch del' Concentrata. Die Nachteile des Quecksilberkonzentrates 
wurden schon unter dem diesbeziiglichen Kapitel besprochen, abel' 
auch die anderen sind abzulehnen, da sie zwar del' Bequemlichkeit, 
nicht abel' del' Therapie dienen. Sie werden ja aIle mit Vaselin 1 :2,1 :1, 
1:3 odeI' 1:10 zubereitet. Die Wirkstoffe sind demnach von Vaselin 
umschlossen und wirken auch in del' optimalen Salbe vorwiegend so, 
wie wenn das ganze Praparat mit Vaselin verarbeitet worden ware. 
Dazu kommt noch, daB sich die Concentrata zersetzen' und dann die 
Salbe mit verandertem Material verarbeitet wird. 

Die Priifung fertiger' Salben wird VOl' aHem del' Apotheker vor
nehmen. Del' Dermatologe hingegen wird sich bei einwandfreier makro
skopischet Beschaffenheit auf die Apotheke verlassen. "Ober die Unter
suchungsmethoden hat KERN in seinem Buch wichtige Ausfiihrungen 
gemacht; es eriibrigt sich, sie hier zu wiederholen. Weitere Methoden 
iiber dieses Thema haben PEYER einerseits, SCHLUMPF1 andererseits 
ausgearbeitet. 

Das AbfiiIlen del' fertigen Salben wird in del' Apotheke in den 
meisten Fallen mit del' Hand vorgenommen werden. Nul' die Tuben 
sind mit Tubenfiillmaschinen, die in einfacher und kompliziertester 
Ausfiihrung von verschiedenen Firmen geliefert werden, zu beschicken 
und dann mit einer Spezialzange odeI' einerMaschine luftdicht abzu
schlieBen.' 

Zusammenfassung. Jede Art von Salben, mag es sich um Emul
sionen, um die Verarbeitung fester Bestandteile odeI' die einfache Losung 
und Mischung von Fetten und fettloslichen Substanzen handeln, ver
langt die ihr zukommende Technik, deren Anwendung die Salbe optimal 
werden laBt. Viele Wasser-in-Ol-Emulsionen und Schmelzen verschie
dener Fette und olloslicher Praparate bedUrfen bei del' HersteHung 
kleinerer Mengen keiner maschineIlen Hilfsmittel. Die HersteIlung aIler 
anderen Typen von Salben und Pasten sollte nicht ohne Maschinen 
vorgenommen werden.· Zur Verarbeitung del' Emulsionen beider Arten 
stehen del' Unguent or, del' Handkneter, del' Almator zur Verfiigung. 
Zur Erzeugung von Verreibungen fester Bestandteile ist die Dreiwalzen
miihle zu empfehlen. 

Die SalbenhersteIlung ka~n und soll yom Apotheker mehr denn je 
gepflegt werden, da dadurch die Verwendung frischer Arzneien gefordert 
wird. Die Beschaftigung mit diesen Produkten ist aussichtsreicher als 
die Herstellung von rein chemischen Praparaten, wie Argentum proteini
cum, AlbJlminum tannicum, Silberkolloid und ahnliche Zubereitungen, 
zu deren Erzeugung im Apothekenlaboratorium wedel' die Apparatur 
noch die Zeit vorhanden ist. Die Apotheke muB heute die ihr zu
kommenden Galenica optimal herstellen; ein Versuch, Chemikalien 
im kleinen herzustellen, ware ein Riickschritt, del' ebensowenig ge
billigt werden kann wie die industrielle Herstellung nichthaltbarer 
Salben. 

1 SCHLUMPF: Diss. Zurich 1942. 
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Aufbewahrung von Salben. 
Dieses Kapitel kann moglichst kurz werden, da ja die meisten Salben 

der Rezeptur frisch bereitet werden sollten. "Ein solches frisches Pra
parat unterscheidet sich von den alten abgelagerten Zubereitungen ganz 
auBerordentlich. Von diesem Unterschied kann man sich sofort uber
zeugen, wenn man alte Salbenvorrate durchmustert und nur mit dem 
Geruchsinn eine Prufung vornimmtl." Der Gesichtssinn zeigt uns 
schwarz gewordene Pyrogallolsalben, die grau aussehenden Salben, die 
gelbes Pracipitat, und die oxydierten gelben Salben, die metallisches Hg 
enthalten sollen. Die Analyse zeigt uns, daB alte Salben die vorgeschrie
bene Zusammensetzung nicht mehr haben, daB sich die Kennzahlen 
geandert haben, und daB schon einmal geloste Korper wieder aus
kristallisierten und so unwirksam wurden. Verdorbene Salben sind 
schadlich und zudem verlorene wert volle Rohstoffe, das Verderben muB 
daher verhindert werden. Sehr eindrucksvoll zeigen KERN2 und SCHLUMPF3 

die Nachteile der Lagerung von Salben, die Korper enthalten, die 
kristallisieren konnen. Die feine Verteilung z. B. eines Salzes, das iri 
Wasser gelOst emulgiert wird, ist nur bei frischen Praparaten gewahr
leistet. In gelagerten kann es zur Kristallbildung kommen. Die Er
scheinung ist bei der alkalischen Augensalbe besonders deutlich zu 
beobachten, tritt aber auch bei Salben, die kein Wasser enthalten, 
z. B. bei· Schwefelsalben, sowie bei manchen Konzentraten auf 
(MULLER4). 

Die Salbentherapie hat an Bedeutung verloren, die sie aber wieder
gewinnen wird, wenn richtig verarbeitete frische Praparate mit optimalen 
Grundlagen nicht mehr enttauschen. Allerdings ist es notig, daB Arzt 
und Apotheker yom Wesen der Salben mehr wissen als bisher. Die 
Fertighaltung von Salben, die dermatologisch verwendet werden; soIl 
nur dann empfohlen werden, wenn der Hersteller die Haltbarkeit in 
jeder Hinsicht garantieren kann. Solange diese Forderung noch nicht 
Allgemeingut ist, mussen wir uns mit der Lagerhaltung von Salben in 
groBen GefaBen und abgepackt beschaftigen. Wir mussen die zahl
reichen V orschriften der Arzneibucher berucksichtigen. So hat die 
Helvet. V. z. B. fur kolloidale Silbersalbe und gelbe Quecksilbersalbe 
schwarze Topfe vorgeschrieben. Bei anderen Salben genugen zur Auf
bewahrung wohl die in den Apotheken vorratigen GefaBe, denn schlieB
lich wird nicht vollstandiger LichtabschluB, sondern nur Lichtschutz 
verlangt5. 

Das DAB 6 schreibt fUr eine Reihe von Medikamenten, die in Salben 
verwendet werden, Lichtschutz vor6, so fur gelbes Quecksilberoxyd, 
Airol, Protargol, Bismut. oxyjodogallic., Chloramin, Hydrargyrum 
praecipitatum, H 20 2 , Jodoform, Methylenblau, ,a-Naphthol, atherische 
Ole; Pellidol, Pyrogallol, Resorcin, Tuberknlin. Die darans bereiteten 

1 RAPP: In "Wissenschaftliche Pharmazie in Rezeptur und Defektur". 
2 KERN: Sudd. Apoth.-Ztg 1939, 70. 3 SCHLUlVIPF: Diss. Zurich 1942. 
4 MULLER: Heyden-Berichte 1941. 5 Schweiz. Apoth.-Ztg 1933, Nr 44,577. 
6 HUGEL: Dtsch. Apoth.-Ztg 1937, 87. 
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Salben mussen streng genommen (da jeder diesbezugliche Hinweis im 
Arzneibuch fehlt) nicht lichtgeschutzt verwahrt werdenl . Es versteht 
sich jedoch von selbst, daB die Vorschrift auch hier gelten muB, denn 
in Salben sind die empfindlichen Substanzen durch ihre feine Verteilung 
dem zersetzenden EinfluB des Lichtes noch viel mehr ausgesetzt als bei 
der Lagerung in Form von Pulver. Genau' so wichtig wie der Schutz 
vor Licht- ist der vor Luftzutritt, aIle Salben sollen in dichten GefaBen 
- wenn moglich, durch eine Folie abgedeckt - aufbewahrt werden. 

Zur Dispensation bewiihren sich seit alters her die moglichst breiten 
niederen PorzellangefaBe, doch muG darauf geachtet werden, daB auch 
der Deckel bis zu einem gewissen Grad lichtundurchlassig ist. Den 
Porzellantopfen sind Milchglaskruken, Bakelittopfe und die aus sonsti
gen Kunstharzprodukten wie Pollopas, Igelit, Igamid gleichwertig oder 
uberlegen. Die innen lackierten Papptopfe lassen das Fett einige Monate 
lang nicht durch, sind aber nicht sehr gefallig. Die an manchen Orten 
noch gebrauchlichen Holzspanschachteln sind vollkommen' abzulehnen, 
da sie schon in wenigen Stunden das Fett durchdringen lassen und 
'obendrein auch lichtdurchlassig sind. Ihre Verwendung ist Sparsamkeit 
am falschen Platze. Die Verpackung ist billig, die Salbe wird aber 
wertlos. 

Die Forderung nach Lichtundurchlassigkeit der Salbentopfe ist 
wichtig, doch darf man keinen so strengen MaBstab wie KAELIN! an
wenden. Er nahm ahnlich wie SCHWENKE3 photographische Filme, die 
er in dem gut verschlossenen Salbentopf 2 Yz Stunden lang exponierte. 
Pap!>-, Bakelit- sowie auBen und innen schwarz glasierte Porzellantopfe 
waren vollstandig undurchlassig, weiBe Porzellankruken nur teilweise, 
sie genugen aber nach der Dtsch. Apoth.-Ztg 1939, 7, fur die meisten 
Zwecke, besonders wenn der Kranke angewiesen wird, die Salbe dunkel 
zu verwahren. 

Verschiedene Kunststoffkruken wurden von ROJAHN und FILss4 ge
priift. Sie erwiesen sich als allen Anforderungen gewachsen; doch muB 
erwahnt werden, daB es sich hier um erstklassiges Material handeln 
muG, denn BUCHl und SCHENKER5 haben beobachtet, daB sich in man
chen Kunststofftopfen Salben mit Phenolabkommlingen verfarben 
k5nnen. Es wird deshalb empfehlenswert sein, fiir derartige reaktions
fahige Salben auch weiter noch Porzellan- oder Milchglaskruken zu 
verwenden und empfindliche Kunstharztopfe indifferenten Salben zu 
reservieren. 

Viele dieser Kruken, insbesondere die kleineren, befriedigen ,zwar 
in den oben geschilderten Eigenschaften, sind aber oft eine Qual des 
Verbrauchers. Diese langen dunnen Rohren, die oft geliefert werden, 
sind unpraktisch, sie werden schwer gefiillt, noch schwerer aber ent
leert, sie s'ollten flacher und breiter sein. WeiBblechdosen haben in der 

1 BECHER: Dtsch. Apoth.-Ztg 1937, 93. 
I KAELIN: Schweiz. Apoth.-Ztg 1936, 113. 
a SCHWENKE: Dtsch. Apoth.-Ztg 1937, 28. 
4 ROJAliN u. FILSS: Pharmaz. Ztg 1932, 8, 111. 
5 BuCHI U. SCHENKER: Schweiz. Apoth .• Ztg 1936, Nr 20, 239. 
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Kosmetik groBere Verbreitung gefunden als in der Pharmazie. Sie 
konnen iiberall dort verwendet werden, wo keine Reaktion des Medi
kamentes mit dem Metall zubefiirchten ist, also bei den meisten wasser
freien Salben und Wasser-in-Ol-Emulsionen. Ol-in-Wasser-Emulsionen 
hingegen lassen das Metall rosten und werden unansehnlich und ver
farbt. 

Wir kommen nun zu den Tuben aus Metall, Kunststoff und Glas, 
die insbesondere fUr die Cosmetica Bedeutung haben. Zinntuben mit 
einem Bleigehalt von iiber 1 % sind in mehreren Staaten verboten und 
auch dort abzulehnen, wo dieses Verbot noch nicht besteht, da das Blei 
infolge der langen Einwirkun:g der darin aufbewahrten Praparate all
mahlich in Form von fettsauren Salzen in die Grundmasse einwandern 
kann. Verzinnte Bleituben und Zinntuben werden von Glycerinsalben 
und Wollfett stark angegriffen, von Vaselin hingegen nicht!. Bei einer 
Untersuchung von Cosmeticis in Bleituben erwiesen sich 22% als blei
haltig2• Die Gefahr ist nach SCHWARZ3 allerdings nicht groB, da die 
Bleimengen unterschwellig bleiben. Da aber andere Moglichkeiten vor
handen sind, sollte man diese Tuben auch fiir Cosmetica nicht ver
wenden. 

Die Aluminiumtuben, die bei Gegenwart einer alkalisch reagierenden 
Fiillung immer mit einem elastischen Lack iiberzogen sein miissen, 
diirften neben den Zinntuben nach wie vor das Optimum darstellen. 
Sie sind in Deutschland durch eine im Reichsanzeiger Nr 199 vom 
27.8.1938 veroffentlichte Verordnung als einzige Metalltuben zuge
lassen. Aluminiumtuben eignen sich fUr die meisten Zwecke, nicht abel' 
fiir quecksilberhaltige Verarbeitungen (KAISER4). Es empfehlen sich 
daher doch wohl Halt barkeitsversuche VOl' dem Anfiillen groBer Mengen; 
man vermeidet dadurch Verluste und kann rechtzeitig zu anderem 
iibergehen, denn auch Glas- und Zellglastuben haben sich jetzt den 
Markt erobert. Letztere entsprechen nun allen Anforderungen und 
wurden zum erstenmal auf der Leipziger Friihjahrsmesse 1938 gezeigt. 
Die Lackiiberziige sind jetzt so haltbar (DuLTz5), daB zu Bedenken 
kein AnlaB vorhanden ist. AuBerdem kann man nach dem D.R.P. 707256 
den Salben unlosliche Silicate, z. B. Silicagel, zufiigen und durch diesen 
Zusatz, der unter 1 % der Gesamtmasse betragt, die Korrosion weit
gehend verhindern. Man muB sich aber klar sein, daB dadurch das 
Gefiige del' Salben grundlegend geandert wird. 1m Kriege muB del' 
Fabrikant vielfach all das nehmen, was er bekommen kann, da Alu
miniumtuben oft fehlen, ging man zu Zinktuben iiber. Sie sind sproder 
und empfindlicher, man wird sie daher sorgsam behandeln und gefiillt 
nicht langer als 3 Monate lagern. 

Einer Zeitungsnotiz6 zufolge haben sich Tuben aus 0,03 mm dickem 
Stahl sehr bewahrt. Die Tuben sind biegsam, haltbar und konnenrost
frei hergestellt werden. 

1 Metallwirtschaft 20, 44, 1074 (1941). 
2 JUNKER: Pharmaz. Z.halle Dtschld 62, 271 (1921). 
3 SCHWARZ: Parfumeur 1932,32,513. 4 KAISER: Krk.hausapotheke 1938, II. 
5 DULTZ: Siidd. Apoth.-Ztg 1940, 527. 6 Dtsch. Apoth.-Ztg 1943, 3/4, 17. 
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Das D.R.P. 532628 schiitzt Tuben, die aus einem metallischen Tuben
kopf, einer Tubenhiilse aus einer Metallfolie, an die ein- odeI' beider
seitig Cellulosefolien aufgeklebt sind, bestehen. Derartige Tuben sollen 
die Vorteile del' Metall- und del' Cellulosefolien aufweisen. 

Bei den Glastuben driickt ein Pappkolben den Inhalt, del' durch 
das Glas standig kontrolliert.werden kann, durch ein Kunststoffmund
stiick heraus. Empfehlenswert sind dera:r:tige Tuben z. B. fiir Queck
silbersalben, die Metall angreifen wiirden. 

Zahlreiche Salben miissen, um VOl' bakterieller Zersetzung odeI' VOl' 
dem Schimmel gesch.iitzt zu werden, konserviert werden. Uber den 
Wert des Benzoeharzes wurde bereits ausfUhrlich unter dem Kapitel 
"Fette" gesprochen. In del' Kosmetik sind Benzoesaure, Borax, Formalin 
(bei Schleimen) und viele andere Mittel gebrauchlich. 

Am bekanntesten ist del' p-Oxybenzoesauremethylester (Nipagin
Solbrol), del' nach WINTER fUr Schleime in einer Menge von 0,12 bis 
0,15% zugesetzt werden muB. Emulsionen benotigen mit steigendem 
Fettgehalt groBere Mengen bis 0,3 %. 

Die Salbengrundlagen, insbesondere Fette, sollten unbedingt unter 
Licht- und LuftabschluB gelagert werden, eine Selbstverstandlichkeit, 
auf die wir schon unter dem Kapitel Fette hinwiesen. Wie vorteilhaft 
sich del' AbschluB auswirkt, zeigt eine Pressenotiz1, derzufolge 25 Jahre 
alte licht- und luftgeschiitzte Butter sich von einem frisch.en Praparat 
kaum unterschied. 

Uber das "Abfiillen pastenformiger und fliissiger Stoffe, VerschlieBen 
und Etikettieren" ist von STROER im Verlag Teubner, Leipzig, eine aus
fiihrliche Monographle erschienen. Das Buch beschreibt aIle. notigen 
Maschinen und hat fUr den Fabrikanten Interesse. 

Zusammenfassung. AIle Salben und Salbengrundlagen sollen, aUe 
Verarbeitungen lichtempfindlicher Medikamente miissen unter Licht
und LuftabschluB aufbewahrt werden. Da auch Fette am Licht schneller 
verderben, empfiehlt sich die Lagerhaltung aller Salben in einem dunklen 
kiihlen Raum. FUr die Rezeptur sind die iiblichen Salbenkruken aus 
Porzellan, Glas odeI' Kunststoff zweckmaBig, sie sollen breit und nieder, 
nicht diinn und eng sein. Tuben sind insbesondere bei Cosmeticis am 
Platze. Um den LuftabschluB moglichst gut durchzufiihren, empfiehlt 
es sich, volle GefaBe zu verwahren und die Salben mit Folien aus Papier 
odeI' Metall zuzudecken. Pappdosen sind zur Verwahrung von Emul
sionen ungeeignet. 

Salbengrundlagen der Apotheke und der Industrie. 
Ei~gangs wurde schon erwahnt, daB RAPP del' Industrie den Vor

wurf gemacht hat, sie hatte das Vaselin infolge seiner Haltbarkeit in 
die Therapie so eingefiihrt, daB es nunmehr auch dort verwendet werde, 
wo es nicht am Platze sei und durch andere Grundlagen ersetzt werden 
sollte. Es wurden deshalb zunachst einmal die von del' Industrie her
gestellten Salben auf ihre Grundlage gepriift, und es konnte festgestellt 

1 Chern. Ind. 1939, 1, 27. 
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werden, daB tatsachlich in den weitaus meisten Fallen Vaselin ver
wendet wird. Sehr beliebt ist auf Grund seiner Billigkeit das Ungt. 
molle, das oft als Grundmasse fiir die bei der Ulcus-cruris-Behandlung 
gedachten Salben auftaucht. So soIl es z. B. in einer Salbe homoopa
thische Mengen von Ca, Fe, Li sowie Krauterextrakt zur Wirkung ge
langen lassen. Man bemerkt jedoch einen gewissen Zug zur individuellen 
Verwendung anderer Rohstoffe. Denn abgesehen von dem Lanolin, 
W ollfett und den Paraffinsalben begegnen wir doch auch den Olen, den 
Glycerinsalben, dem Schweinefett und den Pflanzenschleimen. Manche 
Firmen nehmen auch Emulsionen mit Eucerin sowie Fettsaureglycerin
ester bei Ekzemsalben. Auch Olivenol, Lebertran oder Gemische beider 
mit Vaselin stehen in Verwendung. In neuerer Zeit hat sich das Lanette, 
wachs so durchgesetzt, daB heute nahezu die Halite der Gewerbeschutz
salben diese Grundlagen enthalt. Oft begegnet man gar keiner Angabe. 
Nur den Inhaltsstoff zu nennen und statt die Salbengrundlage zu 
definieren, einfach "Massa Unguent.", "Basis", "Salbenkorpus" oder 
"Grundlage auf neutraler Basis" zu schreiben, ist zwar einfach, kann 
den Arzt aber nicht befriedigen. Ebensowenig kann die Definition "fast 
fettfreie Salbe" oder "hautaffine Grundlage" zufriedenstellen. 

Wir haben diese Forderung schon in der ersten Auflage - leider 
mit geringem Edolg - aufgestellt. Wir mussen daher heute wohl 
schader werden und derartig "definierte" Salben zu den Geheimmitteln 
rechnen. 

Die Hersteller von Arzneimitteln sollten die Salbengrundlage defi
nieren, eine Forderung, die auch SCHNEIDERl und eine Anzahl Chirur
gen, die in einer Aussprache das Wort ergriffen, vertreten. Sie ver
langen mit Recht die Angabe der Art der Salbengrundlage, des Wirk
stoffes, der Menge des Emulgators, der I.eazahl und der Wasserzahl. 
An Stelle der letzteren beiden wiirden wir die Jodzahl und die Menge 
des eingearbeiteten Wassers vorschlagen, denn die Leazahl ist eine 
Konstante der Glyceridfette und variabel, sie andert sich mitdem 
Alter des Fettes und kann so nicht exakt angegeben werden. Die Wasser
zahl ist fur den Pharmazeuten zur Beurteilung der Grundmasse von 
Wert, den Kliniker interessiert aber nicht, wieviel sie aufnehmen kann, 
sondern wie hoch sie belastet ist. Dem Erzeuger von Cosmeticis muB 
vorlaufig zugebilligt werden, daB er die Zusammensetzung geheimhalt, 
denn sie gewahtleistet ihm oft den einzigen Schutz seiner Praparate. 
Doch werden auch schon hier Forderungen nach der Deklaration er
hoben2, so von FINKENRATH, der ,Dermatitiden nach einer Schonheits
creme, deren Zusammensetzung nicht bekanntgegeben wird, beschreibt. 
Auch SCHWARZ setzt si,?h fur eine Reform der Pharmazie und Kosmetik 
ein3• Gerade bei der Salbenbehandlung, bei der wir mit mehr Unbekann
tem rechnen mussen als 'bei der oralen oder parenteralen Darreichung, 
mussen uns klare und knappe Angaben die Wahl des optimalen Medi
kamentes und seiner Tragermasse erleichtern. Umschreibungen, wie 

1 SCHNEIDER: Med. Klin. 1941, 17, 18. 
2 FrnKENRATH: Arztl. Sachverst.ztg 1934, Nr 5. 
3 SCHWARZ: Parfumeur 1931, 41, 685. 
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" ... Salbe stellt eine neuartige Komposition alter Heilmittel dar, in 
der langst bekannte Produkte auf das glucklichste mit den Erzeugnissen 
der modernen pharmazeutischen Wissenschaft verbunden sind", gehoren 
nicht in wissenschaftliche Zeitschriften, zumal dann nicht, wenn man 
weill, daB die Salbe Kamillen, Lebertran, Perubalsam und Anasthesin 
in einer undefinierten Salbengrundlage enthalt. Rier kOnnte vielleicht 
eine staatliche Stelle, die das Erzeugnis prUft und es dann, falls es fUr 
gut befunden wird, nach Art des Patentamtes eine gewisse Zeit vor 
Nachahmungen in Schutz nimmt, dem Erzeuger die Angabe der Grund
lage ohne Furcht vor Nachahmungen ermoglichen. Bei den Gewerbe
schutzsalben sind wir schon so weit, ein solches Praparat wird nur 
zugelassen, wenn es auf Zusammensetzung und Wirkung yom AusschuB 
zur Verhutung gewerblicher Erkrankungen geprUft wurde. 

Wie steht es nun mit den Salbengrundlagen der Apotheke? Wenn 
der Arzt nichts anderes verordnet, muB der Apotheker Ungt. moUe als 
Grundlage nehmen. Meistens wird diese Emulsion oder das bei den 
Arzten besonders beliebte Vaselin angewendet. Wir haben uns in etwa 
20 Apotheken Sudwestdeutschlands, vor aUem auch in Anstaltsapo
theken, erkundigt und fanden uberaU fast ausschlieBlich das Vaselin 
in Gebrauch. Fast immer wird Vaselin mit oder ohne Lanolin fUr die 
in der Praxis gebrauchten Salben verwendet, so daB die Variations
breite bei den in den Apotheken hergesteUten Salben eher noch ge
ringer ist als bei den von der Industrie herausgebrachten. 

Es mussen also Arzt, Apotheker und Industrie zusammen in der 
Salbenlehre zu individualisieren suchen. Nicht einer von den dreien ist 
ausschlieBlich schuld am Verlust der frUher bekannten Kunst, Salben 
zu verschreiben, sondern die Zeit an sich; sie stellt eine derartige "Ober
ffile an Material zur Verfugung, daB sich nur ein Spezialist auskennt. 
Nicht eine Salbengrundlage ist fUr aIle Medikamente gleich geeignet, 
sondern in dem einen FaIle diese, in dem anderen Fane jene. Die 
Unterschiede konnen allerdings so klein sein, daB sie zu vernachlas
sigen sind, ein weiterer Grund fUr das Aufgeben der individuellen 
Rezeptur. 

In der Rezeptur der Zukunft werden wohl am best en folgende 
5 Grundlagen standig vorratig sein und faUsweise mit dem vorgeschrie
benen Medikament verarbeitet werden: 

1. Vaselin zur Herstellung von Decksalben; 
2. Fett zur Bereitung von Schwefelsalben, Salben mit olloslichen 

Bestandteilen; 
3. Wa88er-in-Ol-EmulBionen aus Fett oder Vaselin mit Cholesterin 

oder dessen Abkommlingen als Emulgator, zur Erzeugung konser
vierender Fettcremes, zur Rezeptur mancher wasserloslicher Medi
kamente; 

4. Ol-in- Wa88er-Emul8ionen. Der Typ dient zur Bereitung von "fett
freien" Konservierungs- und Hautpflegemitteln, ferner als Vehikel 
mancher wasserloslicher Substanzen, die in Losung leicht eingearbeitet 
werden konnen (chemische Unvertraglichkeit beachten); 

5. Schleimaalben mit oder ohne Fettzusatz als Vehikel wasserlos-
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licher Praparate zur Schleimhaut- und Wundtherapie sowie in der 
Gewerbehygiene. 

Mit diesen 5 Grundlagen kann man dann in Zukunft individuali
sieren und so ziemlich aIle Salben bereiten. Welche Salbe als Typ auf
gefiihrt wird, interessiert hier nur in zweiter Linie. Die Auswahl ist 
Sache der offizielIen StelIen. Spezialsalben behalten dabei natiirlich nach 
wie vor ihre Existenzberechtigung. Ole, Paraffine, Wachse und Alkohole 
werden weiter notig sein, um die Konsistenz der Salbe variieren zu 
konnen und es dem Arzt zu ermoglichen, die Vorteile spezieller Kom
ponenten in seinen Salben auszuniitzen. 

Wenn wir also zusammenfassen, so sehen wir, daB Apotheker und 
Industrie in gleicher Weise das Vaselin vorziehen. Grund hierfiir ist die 
gute Haltbarkeit dieser Kohlenwasserstoffe, ihre Geschmeidigkeit und 
nicht zuletzt das Angebot, das iiber das der Fette weit hinausgeht. Wir 
glaubten friiher, Vaselin zugunsten der Fette zuriickdrangen zu miissen, 
da es, nicht "hautverwandt", der Haut keine Pflege angedeihen lassen 
kann. Durch das GroBexperiment des Krieges muBte man an dieser 
strengen Auffassung etwas irre werden. Was wird doch alles auf die 
Haut geschmiert und schadet nicht. Dazu kommt noch, daB all die 
Kohlenwasserstoffe, Wachse, Alkohole, Glyceride und sonstigen Ester 
chemisch ja auch dem Hautfett ziemlich unahnlich sind und es chemisch 
nicht ersetzen konnen. 

Wir miissen daher wohl umlernen und das Problem der Fettung 
nicht mehr chemisch, sondern physikalisch sehen. Ein Stoff yom Fett
charakter ist, sofern er gut vertragen wird, zur Therapie geeignet. Durch 
Emulgatoren konnen wir seine Eigenschaften weitgehend andern, seine 
Eigenschaften denen des Hautfettes in bedeutendem Grade annahern. 
Das Problem wird zum physikalisch-kolloidchemischen. 

TIber das Entfemen von Salbenresten. 
Der Apotheker hat viele Salbenreste, die nicht mehr verwertet werden 

konnen. Da es sich meist um Vaselin-Wollfett-Praparate handeln wird, 
so empfiehlt es sich, sie zusammenzuschmelzen und zunachst von festen 
Teilen zu trennen. Dann wird mehrmals wechselnd mit Saure und Lauge 
und anschlieBend m,it Wasser und aktiver Kohle gereinigt und das 
Endprodukt als Rohvaselin zum Einfetten von Metallen u. dgl. ver
wendet. Glyceridfette werden zuerst filtriert, dann gespalten und mehr
mals mit Wasser ausgezogen. Die freien Fettsauren konnen dann, evtl. 
nach nochmaliger Reinigung, zu Seifen verarbeitet werden. 

Hier soIl aber in erster Linie yom Entfernen von Salbenresten von 
Raut und Haaren die Rede sein. Fettbetonte Salben wird man mit 01 
oder Cetiol, billiger, aber allergiegefahrdeter mit Losungsmitteln, wie 
Benzin, entfernen. Die Gefahr der Reizung ist damit in vielen Fallen 
gegeben, ein Hinweis, der die kaum verwendeten abwaschbaren Salben 
auf· Schleimbasis und die Ol-in-Wasser-Emulsionen in den Vorder
grund stellt. 
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Benzin kann in Ausnahmefallen auch niitzlich sein. So berichtet 
MENZEl, daB es sich bei Erysipeloiden, bei denen es sich zuerst infolge 
eines Irrtums bewahrte, in 18 Fallen als voll wirksam erwies. 

Zusammenfassung. 
Wir haben uns bemiiht, in den vorstehenden Abschnitten die 

wichtigsten Salben nach ihrer Zusammensetzung, ihrer Wirkungsart 
und den Eigenschaften der zugesetzten Medikamente, insbesondere 
der Loslichkeit, in Gruppen geteilt, aufzuzahlen. Salben, die Praparate 
ahnlicher Eigenschaften enthielten, sind in den gemeinsamen Ka
piteln behandelt und, soweit sie als Vertreter eines bestimmten Typs 
in Frage kommen, ausfiihrlich, sonst nur kurz besprochen worden. Es 
kristallisierte sich eine Art Salbenlehre heraus, durch die es moglich 
ist, in vielen, wenn auch nicht in allen Fallen fUr ein bestimmtes Medium 
das die. optimale Wirksamkeit gewahrleistende Medikament zu find en 
oder wenigstens den Weg zu zeigen, auf dem die betreffende Salben
grundlage gefunden werden kann. Es wird dadurch moglich sein, thera
peutisch oft sehr unerwiinschte Versager oder Nebenwirkungen auszu
schlieBen. Fertige optimale Rezepte soUten nicht ausgearbeitet werden, 
denn dies ist Sache des Praktikers; es sollte zwar das Verstandnis fur 
die Salben und deren Unterschiede nahergebracht werden, die optimalen 
Verordnungen solI und muB sich jeder Leser selbst ableiten. 

Immer wieder werden neue Salbengrundlagen angeboten. Ihre Art 
laBt nun schon auf Grund ihrer Zusammensetzung Schliisse auf die 
beste Verwendungsmoglichkeit zu. Keine Grundlage wirkt iiberall 
optimal, aber auch jede einzelne hat spezielle Indikationen, bei denen 
gerade sie das Optimum der Wirkung gewahrleistet. Vaselin und 
Paraffinkohlenwasserstoffe werden als Bestandteile von Decksalben, als 
Gleitsalben zu Massagezwecken. llnd zur Abdichtung undurchlassiger 
Verbande indiziert bleiben. Sie werden in einzelnen Fallen auch noch 
als Trager fur lipoidlOsliche Substanzen, wie atherische Ole, in Frage 
kommen und als Schutzmittel gegen manche gewerbliche Schadigungen 
verwendet werden. Die Fette eignen sich besonders zur Rerstellung 
von wasserfreien Salben mit unlOslichen oder nur fettlOslichen Sub
stanzen. Sie sind zur Pflege der gesunden Raut wichtig und werden 
bei vielen Emulsionen beider Typen unentbehrliche Bestandteile der 
oligen Phase bleiben. 

Die Wasser-in-Ol-Emulsionen konnen zur RersteUung von protra
hiert wirkenden Salben mit lipoidlOslichen Medikamenten brauchbar 
sein. Sie sind die gegebene Form fur viele Rautpflegemittel, durften 
aber als Trager wasserloslicher Medikamente oft durch die Ol-in-Wasser
Emulsionen uberholt sein. Die wasserloslichen Salben sind in ihren 
Indikationen den Ol-in-Wasser-Emulsionen gleichzusetzen. Sie sind wie 
diese abwaschbar und deshalb z. B. besonders fiir den behaarten Kopf 
geeignet. Wachse und Alkohole sind als Zusatze zur Konsistenzver
besserung und vielfach als Emulgatoren des Wasser-in-Ol-Typs wichtig. 

1 MENZE: Dermat. Wschr. 1940, 30. 
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Die daraus bereiteten Salben sind als Decksalben und als Rautpflege
mittel wie als dermatologische Grundlagen wertvoll. Seifenhaltige, 
waBrige Salben kommen insbesondere als Trager der Salicylsaure, die 
durch die Raut hindurch zur Resorption gelangen solI, in Frage. 

Wenn wir diese hier kurz dargestellte Salbenlehre auf die einzelnen 
Indikationen anwenden, so ist zu sagen, daB Salben, die zur Behand
lung der gesunden Raut dienen, entweder Wasser-in-61- oder 6l-in
Wasser-Emulsionen sein sollen. Ein Mindestgehalt von freien Cholesterin
und Glyceridfetten ist, sofern verlorenes Rautfett ersetzt oder die 
Unterfunktion der zu wenig arbeitend~n Talgdrusen erganzt werden solI, 
empfehlenswert, denn nur dadurch wird es m6glich, die Raut mit der 
Salbe zu emulgieren. 

SolI durch die gesunde Raut hindurch ein Medikament einverleibt 
werden, so richtet sich die Wahl der Salbengrundlage nach dem ein
zufUhrenden Praparat. Man muB ein L6slichkeitsgefalle Salbe-Raut 
herstellen. Zur Darreichung von Schwefel bedient man sich eines Fett
saureglycerinesters. Salicylsaure wird aus 61-in-Wasser-Emulsionen am 
best en resorbiert. LipoidlOsliche Stoffe oder atzende bzw. in milderer 
Form die Raut macerierende Medikamente gehen durch die gesunde 
Raut hindurch. Ihre Resorption erfolgt aber weder quantitativ noch 
steuerbar. Will man die Resorption erh6hen, so kann man sie durch 
Zugabe von Emulgatoren, Seifen, Salicylsaure, durch Vorbehlwdlung 
mit Pepsinumschlagen oder durch atherische 61e, durch mechani
sch~s Einreiben steigern. Man kann lipoidunlOsliche Substanzen, z. B. 
Alkaloidsalze, fettlOslich machen, so daB sie durch die Raut hindurch 
zur Resorption gelangen k6nnen. 

Zur Behandlung der kranken epithellosen Raut eignen sich nur die 
besten Fette und evtl. Paraffinkohlenwasserstoffe fUr sich allein, wenn 
es sich um die Zufuhr unlOslicher Stoffe handelt, als6lphase von Wasser
in-ln- oder 61-in-Wasser-Emulsionen bei wasserlOslichen Wirkstoffen. 

Als Salbengrundlage fUr Schleimhautsalben sind gallertige 61-in
Wasser-Emulsionen niedrig schmelzender Fettsaureglycerinester wirk
samer als der umgekehrte Typ. Ahnliches gilt fur Suppositorien. 

Fur die Vertraglichkeit der Salben ist zunachst die Gute der Grund
stoffe Bedingung. Es ist wichtig, zu wissen, daB Paraffinkohlenwasser
stoffe die Rautatmung bedeutend mehr behindern als Fette oder Emul
sionen. Es ist ferner wesentlich, daB Salben, sofern sie nicht auf der 
Raut schmelzen und dann als 6le wirken, nur in der unmittelbaren 
Beruhrungsschicht mit der Raut wirksam sind. Das dicke Aufschmieren 
von Salben ist daher in vielen Fallen, abgesehen bei Decksalben, un
angebracht, da es sekretstauend und teuer ist. 

Akute Dermatitiden vertragen die Salbenapplikation oft nicht, hier 
sind Schuttelmixturen u. dgl., fett- und paraffinkohienwasserstofffreie 
Medikamententrager empfehlenswerter. 

Seborrhoiker sind empfindlicher gegen Fette und Paraffinkohlen
wasserstoffe als Sebostatiker, Personen mit verminderter Talgsekretion, 
so daB eine Vorprufung auf die Rautkonstitution empfehlenswert er
scheint. 
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In keinem arztlichen Fach ist der Arzt auf das Verstandnis des 
Apothekers so angewiesen wie in der Dermatologie. Gerade hier kommt 
es auf die enge Zusammenarbeit an. Ohne grobe Fehler konnen Pulver 
und Dekokte nic.ht unwirksam werden. Wohl aber kann die unrichtige 
Wahl der Salbengrundlage die beabsichtigte Wirkung verhindern oder 
in das Gegenteil umschlagen lassen. Aus Linderung wird Reizung. Die 
Salbenherstellung und -verordnung bedingt individuellstes Verstandnis 
der Salbenlehre und der darin waltenden Gesetze. Die Salben sind eine 
der wichtigsten Grundlagen der Rezeptur und werden es bleiben, wenn 
Apotheker und Arzt nicht nur ihre Her&tellung beherrschen, sondern 
auch ihre therapeutische Wirksamkeit zu lenken verstehen. Die Kunde 
von der Salbenbereitung war bisher das Stiefkind des Apothekers, so 
daB es kein Zufall ist, daB von 10 'fiber Salben handelnden Publikationen 
8 in der kosmetischen Literatur zu finden sind. Das Studium der Salben 
wird sie wieder wirksamer machen, sie 'werden den verlorenen Boden 
zuriickgewinnen. 

Die vOrliegende Studie hat nicht aIle Salben beriieksichtigt, wohl 
aber aIle Typen. Die nicht besprochenen Medikamente verhalten sich 
wie eines der angefiihrten, so daB ein Eingehen auf weitere Praparate 
nur ermiidet hatte. AuBerdem warde die eine HaUte der Kritiker sich 
'fiber zugroBe Weitschweifigkeit, die andere noch immer iiber zu geringe 
Ausfiihrlichkeit beschweren. In der vorliegenden Form ist die zweite 
Gruppe ausgeschaltet. 
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Collemplastrum II 92. 
Colligamina II 89. 
Collodien II 64. 
Combustin II 37. 
Concentrata 294. 
Coniin 261. 
Corol 70. 
Cor-Vasogen 84. 
Cotton Oil II 57. 
Cremor 42, 48. 
Creta alba II 9. 
Crotonol 162. 
Cumarin 184. 
Cupricininsal be 217. 
Cuprum 282. 
Curtacain 256, 259. 
Curtacerin 39. 
Curtrosa 66. 
Cutrenpulver II 39. 
Cydoniaschleim 58. 
Cyren 165. 

Dammarharz 41. 
Decksalben 119. 
Delial 114. 
Dermocetyl 40, 177. 
Dermacym 64. 
Dermatol 228, 248, II 33_ 
Dermichtol 208. 
Dermosapol 37. 
Dermotubin 271. 
Desitin 179, 183, II 29. 
Desitinolan 183. 
Desitin-Strahlensal be 117. 
Detoxin 240, 244. 
Diabetessalbe 279. 
Diachylon II 76. 
Dialonpuder II 13, 32, 37. 
Dibenzalaceton 114. 
Dichloramin 119. 
Diffundol 158. 
Diffusion 82. 
Diffusyl 270. 
Digitalissalbe 262. 
Diphtherie-Schutzsalbe 

271. 
Dispergens B. 284. 
Doloresumsalbe 133. 
Dolorsumbalsam 133. 
Doramad 223. 
Dreifarbenmischung II 61. 
Dreiwalzenmiihlen 286. 
Dreuwsche Salbe 201. 
Drogen, gepulvert II 12. 
Dulgon 85, 201, II 113. 

Ebaga 48, 61. 
Edeleanuextrakte 240. 
Efeuextrakt 189. 
Eibischblatterpulver II12. 



Eichenextrakt 200. 
Eichenrinde II 12. 
Eigelb 44, 49. 
Einseitenbehandlung 87. 
Eimyalz-enmiihle 286. 
Eisensalben 141, 216. 
EiweiB II 51. 
EiweiBlosungen II 63. 
EiweiBseifen II 79. 
Ektebin 270. 
Elasticin II 63. 
Elastometrie 84. 
Elektrolyte in SeHen II80. 
Elemiharz 156. 
Elise Bock-Praparate 10. 
Emanationssalben 222, 

292. 
Emanator 222. 
Embryonalextrakt 170. 
Emplastrum adhaesivum 

II 89. 
Empl. diachylon 213. 
Empyroform 206. 
Emulgade 50. 
Emulgator 50, 157, II 27. 
Emulgatoren als Resorp-

tionsver besserer 187. 
Emulgiermaschine 

(Zenith) 291. 
Emulsion, die Haut als 18. 
Emulsionen 51. 
-, Aussehen 51. 
-, Einteilung 29. 
-, Erkennung 30. 
-, Kontraindikationen42 
-, Wassergehalt 31. 
Enelbin 66, ll8, II 65. 
J<jnglische Pflaster II 92. 
Enslin-Apparatur II 2,26. 
Entfettung der Haut 

II IOI. 
Enthartung II 76. 
Entozonsalbe 249. 
Entquellung 84, II lIO. 
Eosin II 12, 61. 
Ephearasalbe 283. 
Ephedrin 168. 
Ephetonin 283. 
Epidermin 169. 
Epidermotrope Therapie 

82. 
Epidor 70. 
Epithelan 27. 
Epithensalbe 158. 
ErdnuBol II 56. 
-, hydriert II. 
Erektionsgelee 279. 
Erfrierungen 261. 
Erweichungspunkt 190. 
Erythrosin II 12. 
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Escalol llI. 
Esiderm 235, II 50. 
Ester 4. 
Eubasinpuder II 38. 
Eucalyptusol 154. 
Eucerin 35, 179. 
Eucerit 35. 
Eucolesin 159. 
Eucupinsalbe 248. 
Eucutol 106, 169. 
Eufosyl 208. 
Eulestol 37. 
Eumattan 37. 
Eumolloin 37. 
Euresol 204. 
Eusulfin II 84. 
Eutectica 19I. 
Euterextrakt 170. 
Eutirsol 208. 
Eutyol 1I7. 
Euvaselin 37. 
Extractum Bel1adonnae 

261. 
- Cannabis indicae II 64. 

Fallstab 76. 
Farbenversuche 125. 
Farinograph 75. 
Fermente 178. 
Fetron 39. 
Fettabakterin 251. 
Fettalkoholsulfonate II 70 
Fettartige Filme II 63. 
Fette 7. 
-, synthetische 13. 
-, ungesattigte 15, 182. 
Fettresorption 100. 
Fettsaurekondensations-

produkte II 72. 
Feuchte Umschlage II59. 
Filmogen II 62. 
Firnisse II 62. 
Fissanpraparate 62, 133, 

150, 165, 179, 183, 
. II 13, 29, 31, 32. 

Fliegenmaden 244. 
Fluor-Epidermin 149. 
Fluoreszens-Auflicht-

methode II 1I6. 
Follikelhormone 163. 
Follikulin Menformon 169. 
Forapin 185, II 37. 
Formaldehyd 249, II 82, 

114. 
Fosidermprodukte 208. 
Frekasanpuder II 34. 
Frenkelsche Salbe 175. 
Frischbereitungen v. Sal-

ben 242, 285. 
Fulwebutter 12. 
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Galmei 237, II 9. 
Gasteiner Kursalbe 223. 
Gaultheriaol 155. 
Gelantum 67. 
Gelatineliisung II 63. 
Gelatinesalbe 58. 
Gelatinestifte II 63. 
Gelatine, Unnas II 63. 
Gelatol 58. 
Gentianaviolett 269. 
Geraniol 70. 
Gerbstoffe Ill, 198, II33, 

48, 61, ll2. 
Gerbung 84, 85. 
Glanducutin 169. 
Glastuben 298. 
Glatte Haut II 97. 
Glaucobinden II 89. 
Gleitschiene 188. 
Glutektone II 63. 
Glycerinsalbe 57, 192. 
Glycerin in Seifen II 80. 
Glycerinaustausch im 

Zinkleim 88. 
Glycerogen 57. 
Glycerolatcreme 57. 
Glycerolatum aromati-

cum 58, II 63. 
Glycerinmonostearate 

II 56. 
Glycomine 46. 
Glycopone 46. 
Glykol 57, II 50. 
Glykoside 260. 
Goldsalben 141. 
Gothania-Praparate 279. 
Granormonsalbe 164. 
Granugenol 15, 20, 29, 

182, II 54. 
Granugenolpuder II 29. 
Graphit 282. 
Gummiarabicum-Losung 

II 51. 
Gummilosung II 63. 
Guttapercha II 63, 64. 
Guttaplaste II 91. 
Gynodermin 169. 

Hamatoporphyrin 177. 
Hamorrhoidalsalbe 261. 
Haftfestigkeit II 104, 117. 
Haftvermogen von Pig-

menten II 18. 
Hamamelis-virgiana 200, 

282. 
Hametumpuder II 34. 
Hammeltalg 13. 
Hammonia 288. 
Hamol 1I2. 
Handkneter 286, 289. 
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Handschuhversuch II 28. 
Hansaplast II 93. 
Harnstoff 243. 
Harnstoff -Formaldehyd-

Kondensationspro
dukte II 11. 

Harnstoffsuperoxyd 245. 
Harze, reduzierte, als 

Emulgatoren 42. 
Harzsalben 160. 
Hautaquate Fette 102. 
Hautaffinitat 19, II 105. 
Hautdiat II 57. 
Hautfaktor 176. 
Hautfett 16, II 106. 
-, kiinstliches 18. 
Hautfunktion II 96. 
Hauthormon 169. 
Hautmilch 121, II 54. 
Hautnahrsalbe nach 

v. Noorden 101. 
Hautnahrstoffe 96. 
Hautschonende Wasch

mittel II 86. 
Haut-Umwelt-System 

II 96. 
Hautwarme 272. 
Hederasaponin 189. 
Hefe 179. 
Heftpflaster II 92. 
Heil- und Wundsalbe 

Wolff 240. 
Heilerde II 66. 
Heillage 88. 
Herrmannsche Reihe 84. 
Hexanmethylentetramin 

250, 276. 
Hexensalben 278. 
Hidro Milkuderm 38, 250. 
Histaconsalbe 170. 
Histamin 170. 
Histopinbalsam 158. 
Holzspanschachteln 296. 
Holzteer 205. 
Honigsalben 243. 
Hormodermin 169. 
Hormone 163. 
Hornschichtfett 17. 
Humanol 14. 
Hustensalbe Tancn) 159. 
Hydrargyrum oxydatum 

flavum 220. 
- - rubrum 220. 
- praecipitatum album 

219. 
Hydrocerin 37, 38. 
Hydrophilie 25, 35. 
Hyoscyamusol II 56. 
Hypericum61 155, II 56. 
Hypophysenhormon 166. 
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Ichtargan 226. 
Ichtynat 208, 209. 
Ichthyol 208, II 15, 32. 
Ichtyolan 208. 
Igevin II 94. 
llonabsceBsalbe 158. 
Imadyl 170. 
Indikatormethode 31. 
Indolylessigsaure 281. 
Infadolan 172. 
Inosepta 270. 
Inotiol 208. 
Inoton 209, 227. 
Insektenhaut, Versuche 

98. 
Insulin 167. 
Intensyl 184. 
Intrigon 184. 
Invasion 84. 
Isapogen 73. 
Isarol 208. 
Isomerie 4. 

Jecorol 183. 
Jod 14l. 
Jodalcet 147. 
Jodcadmium 215. 
JodeiweiB 148. 
Jodex 141, 147. 
Jod-Jodkalisalben 141. 
Jodkalisalben 144. 
Jodkupfer 141. 
Jodoform 147, 248, II 31, 

48. 
Jodsalze und Quecksilber 

275. 
Jodsilber 147. 
Jodstickstoff 226, 275. 
Jodtinktur II 61. 
J od ver bind ungen, organi-

sche 146. 
Jothion 146. 
Juniperusol 155. 

Kalkseifen 215, II 57, 71, 
100. 

Kalomel 221, II 32. 
Kamichtal 158. 
Kamillosan 158. 
Kampfstoffnachweis mit 

Pudern II 41. 
Kaolin II 7. 
- in Seifen II 79. 
Karnaubawachs 68, II12. 
Kartoffelstarke II 10, 43, 
Karwendel 208. -
Kataplasma II 65. 
Ketone 4. 
Kieselgur II 8. 
Kindersalben 42. 

Klebro II 89. 
Kobaltblau II 12. 
Kobaltchloriir 232. 
Kochsalzlosung II 60. 
Kokosfett 13. 
Kondensationsprodukte 

aus Fettsauren und 
Aminen 39. 

KratzetherapienachDem-
janowitsch II 60. 

K'ratzetinktur II 52. 
Krauterpackungen II 67. 
Kresolpuder II 37. 
Kriegsseifen II 79. 
Kiihlwirkung 85. 
- von Pudern II 70. 
- von Salben 122. 
- von Schiittelmixturen 

II 51. 
Kiilzsche Paste 212. 
Kiirbiskernol, hydriertes 

12. 
Kummerfeldsches Wasser 

II 52. 
Kunstharzmassen II II. 
Kunststoffkruken 296. 
Kupferacetat 216. 
Kupferchlorid 217. 
Kupfer, 6lsaures 217. 
Kupfer-Dermasan 217. 
Kupfersulfat 119, II 57. 
Kuriosa 280. 
Kytta-Praparate 245. 

Labilin 62, II 13. 
Laceranum 35, 38. 
Lacke II 62. 
-, braun II 12. 
-, gelb II 12. 
Laktoflavin 171, II 81. 
Lanaftal 73. 
Laneps 41. 
Lanettewachs 11104. 
- N 44. 
- 0 71. 
Lanogen 38. 
Lanolin 33. 
Lassars Haarpomade 260. 
Lassarsche Paste 229. 
Laurusol 155. 
Leazahl 299. 
Lebertran 178, II 56. 
-, chlorierter 182. 
Lecithin als Emulgator 

43, 60. 
Lecutyl 217. 
Leinol 15, II 57. 
Leinsamenumschlage 

II 67. 
Leitfahigkeit 31, 63, 263. 



Lenicet 107, 210, II 20. 
Lenigallol 19S. 
Lenirenin 16S. 
Leokrem 172. 
Leolan 172. 
Lerminol 159. 
Leuchtstoff II IS, 26. 
Leukichtol 20S. 
Leukometer II 5. 
Leukoplast II 93. 
-, wasserfest II 93. 
Liantral 206. 
Lichen islandicus 64. 
Lichtschutzsalben lOS. 
Lichtschutzpuder II 39. 
Lichtschutz fiir Salben 

295. 
Lichtsensibilisierung d. 

Teer 209. 
Lignin 65, II SO. 
Linalool 70. 
Linimente II S7. 
Lipomfett 17. 
Liquor antipsoricus II 52. 
- carbo det. IS9, 194, 

207, 277, II 59. 
Lithantrol 206. 
Lithiumsalze 21S. 
Litinsalbe 133. 
L6sungen V. Harzen II63. 
- V. Wirkstoffen II 56. 
Lokalanasthetika 254. 
Lostex lIS. 
Lotio Zinci 235, II 52. 
Lovan 3S. 
Luftschutz 1I7. 
Lupocid 204. 
Lupoheal 236. 
Lykopodium II II. 
Lysoform II S2. 
Lyssia 15S, 209. 

Macremal 42, 4S, 124. 
Madentherapie II 36. 
Mafera Herzsalbe 159. 
Magermilch 60. 
Magnesia usta II S. 
Magnesium car bonicum 

II S. 
Magnesiumsalze, anorga

nische 21S, II 32. 
- der Fettsauren II 9. 
Magnesiumstearat 21S, 

II 76. 
Magnocid 21S. 
Mais61 15. 
Malachitgriin 269. 
Maleinsaure 9. 
Mallebrin 211. 
Mandelkleie II 11. 
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Mangan 21S. 
Maranthastarke II 10. 
Marfanil-Prontal binpuder 

II 3S, 45. 
Marmorpulver in Seifen 

II SO. 
Mastisol II 64. 
Mattan 3S, ISS, 230. 
Med.ikamente, wasserlOs-

liche 262. 
Meerwassersalben 149. 
Melanigen 1I0, 1I4. 
Melkfette 252. 
Membranbildende Sub-

stanzen II 63. 
Menthol 155. 
Mersolat16sung II lIS. 
Mesotan 133. 
Metallosan-Mangan 21S. 
Metallplatten 2S6. 
Metallsalze in Salben 210. 
Methylenblau 91, 263,269, 

II 16. 
Methylsalicylat 151. 
Metuvitsalbe 17S, 21S, 

235. 
Mikulicz-Paste 235. 
MilcheiweiB 62. 
Milchglaskruken 296. 
Milchsalben 49. 
Milchzucker 244. 
Milei 49, II 51. 
Milkuderm 3S. 
Milkudermpuder II 30. 
Mipax 153. 
Miricylalkohol 41, 71. 
Mischemulsionen 51. 
Mitigal 241, II 56. 
Modellversl'lChe II IS. 
Mohn61 II 57. 
Mollcerin 3S. 
Mollositin 235. 
Monoglyceride II. 
Montanwachs 6S. 
-, gebleichtes 41. 
Moriphen II 59. 
Morpholin 47. 
Moschus 157. 
Mucidan 250. 
Multival 15, IS2. 
Mundschleimhaut 259. 
Mutterlaugensalbe 149. 
Mvkozem 107. 
Myrosinase II 67. 
Myrrhensalbe 156. 

Nafalan 73. 
Naphthal'l1n 72. 
J3-Naphthol 204, II 83. 
Nasensalben 282. 
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Natrium-Alginat 49. 
Natriumcaseinat 50. 
Natriumsalze, anorg. 218. 
Natrium-Sulfaminochlo-

ratum 1I8. 
Natriumsulfat 10. 
Natriumsuperoxydseife 

II 83. 
Natriumthiosulfat als Sta

bilisator II 62. 
Natriumthiosulfat16sung 

II 60. 
Neophansalbe 49. 
Netzmittel, Begriff II 73. 
- in Pudern II 30. 
- in L6sungen II 58, 62. 
Neutralrotsalben 269. 
Nickel 218. 
Nipaginsalben 251. 
Niuran 218, 228. 
Nivea 35, II 29. 
NuB61, Tiroler 1I3. 
Noviform 229, 250, II 33. 
Novitan 38. 
Novocain 188, 255, 275. 
Novoscabin II 54. 

Ocenol 70. 
Ochsengalle 179. 
Ocker 216, II 12. 
Ole, indifferente II 56. 
-, medizinische II 55. 
Olsaures Quecksilber 221. 
Ostroglandol 164. 
Ostrom on 165. 
Oesypus 33. 
Oleum Hyperici II 56. 
Oliven61 II 56. 
Ophthalmo Z 2-Salbe 119. 
Opiumsalben 261. 
Opodeldok II 86. 
Oppanol II 94. 
Ormicet 211. 
Orthoform II 48. 
Osmaron 247, 252. 
Ostwaldsche Alterung 242. 
Oxydationsf6rderung 158. 
Oxydationshemmung 158. 
Oxydomercuriver bind un-

gen 219. 
Ozokerit 27. 

p- u. S-Emulgator 46, 50. 
Palliacolpuder II 32. 
Palmkern61, hydrieltes 13. 
Pancreasdispert 178. 
Pancreatin 191. 
Panthesinbalsam 255,259. 
Papiere, medikament6se 

II 94. 
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Papptopfe 296. 
Parachol 38. 
Paraffinkohlenwasser-

stoffe 19. 
Paraffinum liquid. 20. 
- solidum 27. 
Parapak 27. 
Parliimierung 153. 
Partialglyceride 46. 
Pasta, Definition 75. 
- cerata 69. 
Pasta-Ottinger 126. 
Pasta Zinci salicylata 236. 
Pastenstifte IT 90. 
Pektinsalben 43, 59. 
Pellidol 181, 268. 
Peloide IT 65. 
Pelose 64, IT 66. 
Penatencreme 133. 
Penetration 84, 97. 
Penicillin 254. 
Pepsin 178, 19I. 
Percain 256, 259. 
Perhydrol ·250. 
Perkaglycerin 57. 
Perkutane Therapie 83. 
Perosalbe 196. 
Pertugan 21I. 
Perubalsam 15.5, 276, IT58 
Petroleum 20, 282, IT 54. 
Petrosapol 73. 
Pflaster II 89. 
Pflastermulle II 90. 
Phenollosungen II 59. 
Phenolphthaleinsalben 91. 
Phenylmercurisalben 221. 
Philonin 178, 217. 
Phloxin II 12. 
Physiolsalben 43. 
Phytolacca decandra 282. 
Pilocarpin 260. 
Piperazin 48. 
Pitral 207. 
Pittalon 207. 
Pittylen 207. 
Pixalbin 207. 
Pix liquida 205. 
- lithantracis 205. 
- solubilis 207. 
Plesiol 208. 
Plumbum oleinicum 214. 
Porzellanreibschalen 286. 
Porzellantopfe 296. 
Polycera-Praparate 69. 
Polysaccharide 43. 
Polysulfide 238. 
Polyvinylalkohol 66. 
Porphyrin 177. 
Praecutan 46, II 72. 
Praeservativcreme 133. 
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Primulatinktur 189. 
Primulin II 116. 
Progynonsalbe 165. 
Prontosil 252. 
Protargol 226, II 90. 
Protegin 38. 
Proterra II 66. 
Providolseife II 83. 
Provocin 245. 
Provocinpuder II 36. 
Psorigallol 198. 
Puder, Definition II 1. 
-, Absorptionskraft II 4. 
-, Behandlung, klinisch 

II 42. 
-, Bett II 43. 
-, Deckkraft II 5. 
-, entwassernde II 29. 
-, fettende II 29. 
-, fliissige II 40, 41. 
-'-, gleitfahige II 5. 
-, haftende II 5. 
-, Haltbarkeit II 4. 
-, Indikationen II 43. 
-, Kennzahlen II I. 
-, Kompakte II 41. 
-, kosmetische II 40. 
-, kiihlende II 4. 
-, lose II 41. 
-, medikamentose II 15. 
-, Olaufnahme II 2. 
-, p~-Werte II 5. 
-, saure II 48. 
- -Schiittgewicht II 4. 
-, Verstaubung II 6. 
-, Warmeleitfahigkeit 

II 4. 
-, Wasseraufnahme 

IT 2, 4. 
-, Verpackung II 40. 
Puerlan 120. 
Pufferkapazitat der Haut 

II 112. 
Pulvis adspersorius II 1. 
- £luens II 11. 
Pyoctaninsalben 264. 
-,gelb 269. 
-, blau 269. 
Pyosolvasalbe 178. 
Pyraloxin 197, 198. 
Pyrimalpuder II 38. 
Pyrogallol 196. 

Quarksalben 60. 
Quartamon II 83. 
Quellung II 110. 
Quellungsreihe II 59. 
Quecksilber, elementar 

134. 
Quecksilberjodiir 221. 

Quecksilbernitrat 221. 
Quecksilberoxyd 220. 
Quecksilberpflaster II 89, 

93. 
Quecksil berresorption 

138. 
Que.cksilbersalze 219. 
Quecksilberseifen 134. 
Quillajatinktur 189. 

Radermasalbe 117. 
Radium 222. 
Radonsalbe 222. 
Rahmenrezepte II 53. 
Raphiden II 12. 
Ratanhia 199, II 12. 
Rauhe Haut II 97. 
Raumbildmethode 

II 117. 
Recorsansalbe 159. 
Regenerationshormon 

169. 
Regenitsalbe 178. 
Reinigungsmittel II 68. 
Reisstarke II 10, 43. 
Reizborstenversuche 258. 
Remedia externa Ober-

meyer 159. 
Remedium contra Sca-

biem Lassar II 52. 
Reoxyl 62, 245. 
Resistanwundsalbe 216. 
Resorbin 39, 138. 
ResorcininLosungenII59. 
- in Pudern II 49. 
- in Salben 203. 
- in Seifen II 83. 
Resorcinunvertraglich -I keiten 275. 
Resorption von Salzen 

durch die Haut 210. 
-, Weg der 95, 96. 
Reteca-Paste 250. 
Rheumasan 133. 
Rheumextrakte 262. 
Rheumitrensalbe 133. 
Rheusolex 133. 

I Rhicinusol II 58. 
. -, hydriertes 11. 
Rhodansalze 250. 

I Rhus toxicodendron 162. 
Riccortan 177. 
Riccortansalbe 184. 
Rinderfett 13. 
Rivanol in Salben 269. 
- in Losung II 48. 
Rontgensalben 116. 
Rohstoffe d. Salben, Ein-

teilung 2. 
Rohrzucker 244. 



Rosenthalsche Schwefel-
Tannin-Salbe 199. 

RoBkastaniensaponin 189. 
Riihrwerke 286. 
Rugalon 165. 

Sahnesalben 49. 
Salbeiblatterpulver II 12. 
Salben. AbfiilIung 294. 
-, Anforderung 78. 
-, bestrahlte 177. 
-, Definition 75. 
-, desinfizierende 245. 
-, Einteilung 6, 89. 
-, Entfernen der Reste 

301. 
-, Grundlagen 298, II19. 
-, Haftfestigkeit II 119. 
-, Herstellung 285. 
-, medialmagische 278. 
-, Mod.ellversuche 91. 
-, Mulle 273, II 90. 
-, Priifung 285, 294. 
-, Stifte 58, 69, 203, 

II 90. 
-, Verpackung 285. 
-, veterinare 280. 
-, Wirkung (lokal und 

fern) 192. 
Salbengrundlage Riedel 

39. 
Salbole naeh Zarathustri

schen Grundsatzen 
278. 

Salepschleim 58. 
Salhuminsalbe 37. 
Salicylsaure 128. 
- in Pilaster II 89. 

- in Salben 128,251,276. 
- in Seifen II 83. 
- in Talg 132. 
SalitcreUle 133. 
Salmarsalbe 183. 
Salol 133. 
Saltetrajod 133. 
Samenemulsionen II 54. 
Sapamine 46, II 76. 
Sapo kalinus 72, II 86. 
- medicatus II 86. 
- unguinosus 72. 
Saponirie 188, II 72. 
Sardinenol, hydriertes 12. 
Satina 46, II 72. 
Satol 70. 
Sauerstoffsalben 250. 
Sauerstoffseifen II 83. 
Saur'en 4. 
Sauremanteltherapie 103, 

II 19, 60. 
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Saure Puder II 18. 
- Salben 103. 
Scarification 192. 
Schalkur Eidechse 133. 
Scharlachrot 268. 
Schaumkraft von Wasch-

mitteln II 73. 
Schieferolpraparate, sul-

fonierte 208. 
Schildkrotenol 169, 273. 
Schlangengift 185. 
Schlankheitscremes 278. 
Schleimhautsalben 282. 
Schmelzpunkt 189, 271, 

272. 
Schmierol 29. 
Schmutz II 68. 
Schmutzarten II 73. 
Schmutztragevermogen 

II 72. 
Schnackenschutzmittel 

153. 
Schnellrezept 188. 
Schiittelmixturen II 49. 
Schutzkolloide in Schiit-

telmixturen II 49. 
- in Schwefelpudem 

II 31. 
Schutzsalben 86. 
-, ihre Schutzdauer 

II 117. 
Schwefel in Eadem II 66. 
- - L03ungen II 60. 
- - Pudern II30, 49. 
- - Salben 237. 
- - Seifen 276, II84. 
Schwefeldiasporal 241. 
Seh wefel wass erstoffnach-

weis 238, 239. 
Schweineschmalz 7. 
Schwimmseifen II 80. 
Scottinsalbe 183. 
Seborrhoe 19. 
Sebostase 19. 
Sedatol 107. 
Sedetine 48. 
Sedotyol 259. 
Seeschlick-Hautpaste 279. 
Seifen II 76. 
-, desinfizierende II 81. 
-, medikamentose II 76. 
-, Pflaster II 89. 
-, Spiritus II 59. 
Selbstreinigungszeit der 

Haut II 120. 
Senfmehlumschlage II 67. 
Septacrol 269. 
Septiolan 240. 
Sexualhormone 164. 
Siena, gebrannt II 12. 
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SilbBrmanganitsalbe 248. 
Sil bermanganitver bin-

dungen 226. 
Silbersalze 224,275, II33. 
Siliciumdioxydgele 65. 
Silocoameisensaure-

anhydrid II 37. 
Simanit 218, 226, 248. 
Simon-Creme 57. 
Simultanbehandlung 87. 
Sojaol, hydriertes 12. 
Solproter 114. 
Solutio Vlemingkx II 52. 
Sonnenblumenol, hydrier-

tes II. 
Sorbit 57, II 50. 
Sozojodol- Quecksilber 

221. 
Spascut 84, 166. 
Spiritus saponatus II 86. 
- Saponis Kalini II 86. 
Spraetjn 159. 
Staphyrilsalbe 270. 
Stearatkremes 42, 61, 276. 
Stearylalkohol 40, 71. 
Steinkohlenteer 205. 
Sterilinlosung II 63. 
Sterine, j odierte Ill. 
Streichbarkeit der Sal ben, 

MeBmBthoden 75. 
Strontiumsulfat II 9. 
Strontiumsulfid 241. 
Stryphnon 168. 
Styli II 90. 
Styrax 156. 
Sublimat 221. 
Sublimatseifen II 82. 
Sudian 74. 
Sufortanpuder II 37, 48. 
Sulfanthren 207. 
Sulfapyridin II 37. 
Sulfathiazol II 53. 
Sulfidal 241. 
Sulfide 241. 
Sulfitablauge 66. 
Sulf-Hydril-Salbe 240. 
Sulfodermpuder II 31. 
Sulfonamide als Licht-

schutz 112, II 61. 
Sulfonamidpuder II 37. 
Sulfonamidsalben 252. 
Summitates SabinaeII49. 
Suppletansalbe 165. 
Surfen 250. 
Suspensionen in 01 II 55. 
Symphytum officinale 

245. 

Tactocut 199, II 113. 
Taffetas II 92. 
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Talcum 63, 218, II 6. 
Talgdriisenfett 17. 
TaWil 74. 
Tanacet 211. 
Tannigan Ill. 
Tannin 198, 275, 276. 
Tanninlosungen Ill,II61. 
Tanninpuder II 16. 
Tanninsalben 112, 198, 

275, 276. 
-, Resorptionshemmung 

192. 
Tannoform 200. 
Tannovitolsalbe 184, 200. 
Targesin 226. 
Taxilansalbe 106. 
Teer, kolloider 205. 
-, Puder II 15; 31. 
-, Sal ben 207. 
-, Seifen II 84. 
-, Sulfonate 208. 
Tegacid 46, 106. 
Tegin 45, 276. 
Temperaturempfindlich-

keit der Emulsionen 
55. 

Terebinthina lacricinal56. 
Terenol 250. 
Terpentinol 155. 
Terpestrol 155, 159. 
Terra silicea II 8. 
Testespraparate 165. 
Testosteronsalbe 166. 
Thallium 227. 
Therapeutische Reihe 

II 59. 
Thermalbader 238. 
Thermalwasserkonzen-

trate 240. 
Thigenol 208. 
Thil\tnin 240. 
Thiopinol II 84. 
Thiosept 209. 
Thiosulfat 240. 
Thorium-Degea-Sal be223. 
Thoriumlack 222, 224. 
Ticfenwirkung 82, 97. 
Tiol 208. 
Titanborat 227. 
Titandioxyd 227, II 8. 
Titansalicylat 227. 
Tiletteglycerin 59. 
Tokaloncreme 101. 
Tormentillwurzel 200. 
Triathanolamin-Emulsion 

47, 276. 
Triathanolaminsalze der 

Sulfonamide 254. 
Traubenzucker 244. 
Traumaticin II 64. 

Sachverzeichnis. 

Trichite 21. 
Tricoplaste II 90, 93. 
Trietine 48. 
Trigamine 47. 
Trockensalben 49, 66. 
Tropensalben 273. 
Trypaflavin 92, 93, 250, 

263, 269, 283. 
Tschamba Fii Ill. 
Tuben aus Stahl 298. 
Tuberkulinsalbe 270. 
Tumenol 208. 
Tiirkischrottil II 70. 
Tylose 48, 60, 66, 226, 

268, II 80. 
Tymol 250. 

Uberfettete Puder II 24 
- Seifen II 79. 
Ulironsalbe 253. 
Ultramarin II 12. 
Ultraschall 192. 
Ultraseptilurea II 38. 
Ultraviolettlicht als Des-

infiziens 251. 
Ultrazeozon Ill. 
Ultropack II 116. 
Umschlagpasten II 65. 
Undensalbe 165. 
Unguentolan 177, 179, 

183. 
Unguentor 286, 291. 
Ungt. acid. boric. 193. 
- Argenti colloidalis 227. 

arsenici destruens 212. 
- basilicum 69. 
- calendulae 159. 
- cereum 69. 
- Cerussae 214. 
- cetylicum 24, 40. 
- Crede 227. 
- Diachylon 213, II 94. 
- encymi compo 178. 
- Hamamelidis 200. 
- Lanetti 45. 
- leniens 69, II 57. 
- Majoranae 159. 
- molle 300. 
- paraffini 25. 
- Plumbi 214. 
- Plumbi tannic. 214. 
- populi 155. 
- refrigerans 122. 
- Rosmarini compo 160. 
- Sabadillae 252. 
- simplex 69. 
- solubile 58. 
- stearini 48. 
- tartari stibiati 212. 
- Vasenoli 39. 

Ungt. Zinci 230. 
Universalemanator 222. 
Uransalze in Pudern II33. 
- in Salben 141, 228. 
Uwe-Salbe 179. 

V-formige Raumchen 
II 97. 

Vaopin-Streupuder II 36. 
Varikosan 159, 209, II89. 
Vaselin 20. 
-, Brechungsindex 21. 
-, Dielektrizitatskon-

stante 21. 
-, Filme II 104. 
-, Flammpunkt 21. 
-, geschontes 81. 
-, kiinstliches 26. 
-, Resorption 100. 
-, synthetisches 26, 273. 
Vaselinoderma 22. 
Vaselinol 20. 
Vasenol 19, II 13, 29. 
Vasenoloformpuder II 36. 
Vasenolpuder II 13. 
Vasoform II 35. 
Vasogene 73. 
Vasolimente 73. 
Velopural 74. 
Veratrin 162, 261. 
Verband, impermabler 

267. 
Verbandtechnik 271. 
Verteilungskoeffizient247. 
Vigantol 174. 
Vioform 147. 
Viperin 185. 
Viskositat von Salben 77. 
Vitamin A 172, 175. 
- Bl 171. 
- C 171. 

D 174. 
- E 176. 
- F 16, 175. 
- H 176. 
Vitamine in Seifen II 80. 
Vitamingemische 176. 
Vitaraminsalbe 172. 
Vogan 173. 
Vorlauffettsaure 74. 
Vulnalinpuder II 37, 47. 
Vulnopakt 43. 
Vulnovasogen 245. 
Vulpuransalbe 183. 

Wachssalben 69. 
Warmehaltevermogen von 

Umschlagpasten II66. 
Warmekapazitat von Um

schlagpasten II 66. 



Warmeleitzahl von Um
schlagpasten II 66. 

Warmestrahlung der Raut 
II 21. 

Walfett, gehartetes 12. 
Walrat 68. 
Waschmittel, Definition 

II 68. 
-, Priifung II 73. 
Wasserglasliisungen II 63. 
- in Seifen II 80. 
Wasserliisliche Medika-

mente in Salben 262. 
Wasser-in-Ol-Emulsionen 

31. 
W' asserstoffsuperoxyd

salbe 276. 
Wasserzahl 10, 35. 
Wasserzahlkurve 36. 

SachverzeichnIs. 

Wasserzahl von Vaselin 23. 
Weidnerit 250. 
WeiBblechdosen 297. 
Weizenkeimiil II 57. 
Weizenstarke II 10. 
Wimpernwuchssal ben 279. 
Wismutsalze 228, II 33. 
Wiihlerstoff 224. 
Wollfett 33, 67. 
-, hydriertes 34. 
-, "synthetisches" 68. 
Wuchsstoffe 281. 

Xeroform 229, 248, II33. 
Xylidrin 168. 

Yatren 248. 

Zeozon Ill. 

Zephirol II 83. 
Zellglastuben 297. 
Zibeth 157. 
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Zinkborat 275. 
Zinkgelatine II 87. 
Zinkleime II 87. 
Zinkoxychlorid II 24. 
Zinkoxyd 229, 231, 275, 

II 8, 15, 33, 55, 87. 
Zinkpaste 229, 231. 
Zinkperoxyd 237, II 56, 

83. 
Zinksalze 236. 
Zinkstearat 236, II 10. 
Zinktuben 297. 
Zinkundekanat II 10. 
Zinntuben 297. 
Zuckersalben 243. 
Zylindermiihlen 286. 
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